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I  m folgenden1) wollen wir einen Streifzug unter
nehmen in eine Welt, deren Einzelheiten wir nicht 

sehen konnen, ja, die wir selbst nicht einmal zu 
<Jpn»en yermógen. Nur dureh das Zusaimnen- 
wirken einer grpBen Zahl dieser Welten erfahren 
wir von ihręni Dasein und konnen Schliisse auf iliren 
Bau ziehen; und die Wirkungen dieser ungeheuer 
groGen Zahl von Welten sind glucklicherweise so 
vielseitige, daB sie bereits zu einer umfangreichen 
Kenntnis des AeuBern-und Innem" dieser Welt ge- 
fuhrt haben In das'Innere des Atoms fiihrt unser 
W eg, und das bedeutet: ins Innere eines Tcilchens 
der Kiirper, das mań bis vor noch nicht allzu langer 
Zeit ais kleinstes abgeschlossenas Teilchen, „unteil- 
I)ares“ Teilchen, angesehen hat. Seit der Kenntnis 
und dem Verstiindnis der Radioaktmtat weifi man 
freilich, daB > ein Atom zertriimmert werden kann, 
und zwar, dafi es ganz ohne unser Zutiln in Stiicke 
geht; und mit dieser Erkenntnis war schon ein kleiner 
Anfang zur Eiforschung des Innern des Atoms ge- 
mącht. W ichtige Eortschritte in dieser Beziehung 
-'ind aber erst in spaterer Zeit, eigentlich erst seit 
1912, dem Jahr der Entdeckung des W esens der 
Rontgenstrahlen dureh M. y. Laue, gewonnen worcien, 
und um sie soli es sich im folgenden handeln. Wir 
werden dabei erkennen, daB die Yorstellungen, die 
man sich yom Innern des Atoms macht, bis zu einem 
gewissen Grade einfach genannt werden konneii, 
-zum Teil deshalb, weil sie iiberraschende Aehnlich- 
keit mit den Yorstellungen haben, die man sich von 
dem Sonnensystem macht, und an die wir ge- 
-wohnt sind. Was wir dort im groBten Mufistabe 
yor uns haben, so groB, dafi wir es mit den Augen 
gar nicht iibersehen konnen, das finden wir im Atom 
wieder, aber in einer Kleinheit der Abmessungen, dafi 
es sich uns erem Auge entzieht. Je tiefer man frei
lich diese Yorstellungen yerfolgt, um so ungewohnter 
sind sie, und um so mehr fordert ihr volles Verstand- 
nis nicht geringe mathetnalische und physikaliselie 
\orkenntnisse. In der im folgenden yersuchten 
Beschreibung deswundervollen Baues ohne ein Ein- 
gehen auf alle wertvollen Einzelheiten soli auf die 
Kenntnis der stellenweise iiberaus komplizierten, 
zur Aufrichtung des Baues notwendigen Bautechnik 
nicht Bezug genommen werden.

’) Nach einem Yortrage, gehaltou im ISurg- und 
Jfuttenmannischen Ycrein Maja, Clausthal, Jun i 1920.

biv.4I

Bevor wir die Aufgabe in Angriff nehmen, das 
Innere des Atoms zu schildern und die Anschauungeu 
niiher zu begrfinden, sei mit wenigen Worten an die 
Yorstellungen iiber GroBe und Beschaffenheit der 
Atonie und Molekule selbst erinnert. Wir sind um
geben von festeu, flussigen, gasformigen Korpern., 
und diese bestehen aus einer groBen Zahl yon Mole- 
ktileri, Auch im festen Kiirper sind die Molekule 
nicht fest aneinander gebundon, sie kiinnen sich um 
gewisse Ruhelagen herumbewegeu, sie befinden sich 
in Sshwingungen um diese mittleren Lagen. Im 
lliissigen Kiirper sind diese Ruhelagen selbst ver- 
schieblich; im gasformigen bewegen sich die Molekule 
ganz frei in gerader Linie, bis sie nj.it anderen Mole- 
kiilen zusammcnstoBen. Die lcinetische Theorie 
der Gase, die mit ihren Anfangen in die sechziger Jahre 
des yorigen Jahrhuuderts zuruckreicht, behandelt 
diese Bewegungen der Molekiile eingehend, ebenso ihre 
GroBe und ihre ZusammenstoBe, und lehrt u. a. fol- 
gendes.

Die uns uingebende Luft, wie alle Gase, besteht 
aus einer ungeheuer groBcn Zahl yon Molekiilen; in 
1 cm3 Luft unter nonnnlem Druck und bei gewohn- 
Ilcher Temperatur befinden sich ungefahr 28 Milli
arden mai Milliarden (2 8 -1018) Molekule. Sie be
wegen sich wild durcheinander, stoBen zusammen 
und prallen wie elastische Kugein voneinander ab. 
Ihre Ausdehnung ist auBerordentlich klein, so daB 
sie zwischen sich noch viel Raum fur ihre Bewegun
gen lassen. Unter der Annahme, dafi die Molekule 
Kugelform haben, wird in der Gastheorie der Durch- 
messer der Kugein zu etwa 25 Milliardstel cm be- 
rechnet; auf dem Durchmesser eines mittleren Steck- 
nadelkopfes hatten also ungefahr 5 Millionen Molekiile 
nebeneinandei Platz. Ein Molekuldurclnnesser ver- 
hiilt feic.h zu einer Strecke von rund 5 f2 ein. wie diese 
Strecke zu dem Durchmesser der Erde von etwa 
1,3 Milliarden cm. Der Weg, den die Teilchen im 
Mittel zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zusammen- 
stofien zurucldegen, ist; verglichen mit dem Teilchen- 
durchmesser, recht bedeutend und betragt etwa das 
Yierłmmlertfachc des Teilchendurchmcssers (in cm 
gemessen nur etwa''/ io o o o o  ein). Um einen solchen 
Weg fiinfmal zu dtirchlaufen, braucht fnfęlge der 
grtffieri Geschwindigkeit von etwa 500 m/sek ein 
Luftmolekul die auBerst kurze Zeit von etwa 
1 Milliardstel Sekundę.
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Z ahlentafel 1. P e r io d is c h e s  S y s te m  d e r  E le m e n te .

I II III 1T | V VI VII VIII

i ł H  
1,008 2 He 

1,00
2 H Li 

0,5) i
4 Be 
9,1

5 B 
11,0

G 0  
12,00

7 N 
14,01

8 O 
10,00

9 F 
19,0

10 Ne 
20,2

3 U  Nu 
23,00

12 Mg 
24,32

13 Al' 
27,1

14 Si 
28,3

15 P 
31,01

10 S 
32,0,5

17 01
35,46

--- ----,------ 1!1_--i
18 A 
39,S8

4
10 K  
39,10

29 Ou 
03,77

20 Ca 
40,07

30 £u 
ł»5,37

21 Sc 
44,1

31 Ga 
09,9

22 Ti 
48,1

32 Ge 
72,5

23 V 
51,0

33 As 
74,9.’}

24 Or 
52,0

34 Se 
79,2

‘45 Mn 
51,93

35 Br 
79,92

20 Fe, 27 Co, 28 Ni 
55,84, 58,97, 58,08

30 Kr 
82,9‘J

5
37 Rb 
85,45

47 Ag 
107,88

38 Sr 
87,83

48 Oil 
112,40

39 Y  
88,7

49 In 
114,8

40 Zr 
90,6

50 Sn 
118,7

41 Nb 
93,5

51 Sb 
120,2

12 Mo 
90,0

52 To 
127,5

43

53 J 
120,92

44 Ru, 45 Rh, 40 PU 
101,7, 102,9, 100,7 

54 X 
130,2

C
55 Os 
132,81

79 Au 
197,2

50 Ba 
137,37 
. SO Ką 

200,0

57— 72 Se

■ 81 Ti 
204,0

tene Erden

82 Pb 
207,20

73 Ta 
181,5

83 Bi 
208,0

74 W  
184,0

84 Po 
(210,0)

75

85

70 Os, 77 Ir, 78 Pt 
190,9, 193,1, 193,2

80 Era 
(222,0)'

7 87 88 fta 
22(1,0

89 Ac 
(227)

90 Th 
232,15

91 Pa 
(230)

92 U  
238,2

Woraus bestehen nun die Molekule? Sie bestehen 
meistens wieder ans kleineren Teilen, den Atomen, 
in allerdings meist nur geringer Zahl; zuweilen stellt 
ein ein ziges Atom ein Molekuł dar, zuweilen gehoren
2, 3, 4 Atonie und mehr zu einem Molekiil. Vermut- 
lieli sitzen sie im Molekiil nieht so eng oder fest an- 
einander, daB sie sich nicht gegeneinander bewegen 
konnten; vielmehr ist mit Bestimmtheit anzu- 
nehmen, daB dic Atonie in dem Atonwerband, dem 
Molekuł, lebhafte Schwingungen ausfuhren. Sie 
wurden bisher ais die Bausteine der Molekule und 
damit aller Korper betrachtet. Ihre Yerbindungs-, 
mógliclikeit wird in der Chemie untersuelit, der wir 
die allmalilich ais vollig gesichert angeseliene Atom- 
vorstellung verdanken, und die mit den Atomen im 
iibrigen ais unzerlegbaren Teilchen rechnet. Die 
Chemie kennt 92 verschiedene Arten von Atomen 
ais chemisehe Elemente, wenn man von den durch 
radioaktive Untersuchungen aufgefundenen Abarten 
einzelner Atoinarten, den sogenannten Isotopen, ab- 
sieht. Hir Hauptunterscheidungsmerkmal ist das 
verschiedene OTwicht, d. li. die versehieden groBe 
Masse der einzelnen Elemente, die mit einander zu 
einem Molekiil in Yerbindung treten konnen, und 
ferner die Verschiedenartigkeit ihrer Verbindungs- 
moglichkeit. Unter den Elementen zeigt sich 
eine Reihe von Verwandtschaften, nam l|h Elemente- 
gruppen, die iihnliche ehemische Eigenschaften 
(Verbindungsmoglichkeiten) besitzen. Diese Er- 
fahrung hat zu der Einordnung der Elemente in das 
sogenannte periodische System gefiihrt, das in der 
Zahlentafel 1 wiedergegeben ist. Die Elemente sind 
in der Ordnung ihrer Atomgewichte der Reihe nach 
nufgefiihrt (abgesehcn von wenigen ganz gering- 
fiigigen Abweichungen) und ordnen sich dabei zwang- 
los in dic acht Giuppen (vertikalen Reihen) chemisch 
ahnlicher Elemente ein. Die Atomgewichte stehen 
unter den ubhęjien Abkiirzungen der chemischen 
Elemente, und zwar nicht in Gramm ausgedriickt, 
sondern in solchen Einheiten, daB das Sauerstoff- 
atom 16 Gewichtseinheiteu besitzt; die auf diese 
Einheit bezogenen Atomgewichte lassen sieli be- 
stiimnen aus den Gewichtsverhiiltnissen der Korper

und den Gewichtsverhaltnissen, in denen sich die 
Atonie zu den diese Korper bildenden Molekiilen 
verbinden. Das absolute Gewieht (in Gra miii) eines 
Atoms findet- man aus diesen ,,Atomg3wichten“.

wenn man diese multipliziert mit ^ r ~ — , dcm
$0 o

absoluten Gewieht der ,,Atomgcwieht“einheit. Die 
so eingeordneten Elemente sind der Reihe nach 
numeriert, wir wollen diese Zahlen Atoimiuininer oder 
Ordnungszalil des Elementes nennen; wir werden 
sehen, daB diese Atomnummern eine besondere Rolle 
spielen.

Bevor wir uns nun zur Beschreibung des Iiinern 
des Atoms wenden konnen, mussen wir noch von einem 
anderen Baustein der Korper sprechen, dem Atom der 
Elektrizitat, dem Elektron. Die Beobachtungen der 
elektrisehen Erscheiniuigen haben zu der Anschauung 
gefiihrt, daB zwei yerschiedene Arten von Elektrizi
tat, die positive und die negative, voneinander 
zu unterscheiden sind; von diesen beiden Arten 
kann sich die negative Elektrizitat in Form von 
negativ geladenen Masseteilchen, die viel kleiner sind 
ais die chemischen Atome, von den chemischen 
Atomen losreiBen, wahrend die positive Elelctrizitiit 
stets mit dem chemischen Atom verbunden bleibt. 
Die negative Elektrizitat in Reinkultur, namlich 
einen Strom negatiy geladener Elektrizitiltsatome 
oder der Elektronen, haben wir in den Kathoden- 
strahlen vor uns, die auftreten, wenn wir durch ein 
hochevakuiertes Rohr eine elektrische Entladung 
hindurchgehen lassen; die Kathodenstrahlen treten 
entgegen der Richtung des elektrisehen Stromes aus 
der Kathode aus und rufen in der gegeniiberliegenden 
Glaswand ais Folgę der groBen Geschwindigkeit der 
diese Strahlen bildenden Elektronen grune Fluores- 
zenz herror. Ladung und Masse der einzelnen Elek
tronen dieses Stromes und ihre Geschwindigkeit 
kann man aus Ablenkungsversuchen an Kathoden
strahlen und der Bewegliehkeit von mit Elektronen 
beladenen Nebeltropfchen im elektrisehen Felde be-

1) 1>W X  10 24 ist das Gewieht eines Wasserstoff- 
atonis in Gramm, 1,08 ist das Atomgewicht des Wasser- 
stoffs, bezogen auf O =  16.
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stimmen. Die bisherigen Untersuchungen in dieser 
Richtung haben es auBerordentlich wahrscheinlich 
gemaclit, daB die Elektronen stets die glciche Ladung 
besitzen, und daB in der Natur iiberhaupt nur ganze 
Vielfaclie der Ladung des Elektrons bzw. die Ladung 
selbst, nicht aber Bruchteile solcher Ladungen ge- 
trennt Yorkónimen; auch ist diese Ladung stets mit 
der gleichen Masse verbunden. Das berechtigt zu der 
Annahme des elektrischen, ncgatir geladenen Atoms. 
Die Ladung dieses Elektrons wollen wir von nun an 
ais Einheit wahlen. Ais Masse ergab sich rund der 
1800ste Teil der Masse des Wasserstoffatoms; sie 
hangt von der Geschwindigkeit, mit der sich das 
Elektron bewegt, in einer von der Relativitatstheorie 
in Ucbercinstiminung mit der Erfahrung geforderten 
Weise ab. Eine unmittelbare Konsequenz dieser 
Vorstellung ist die, daB ein neutrales, d. h. elektrisch 
ungeladcn erscheinendes Atom in seinem Innern 
yereinigen muB: 1. eine positiye elektrische Ladung, 
die mit der das chemische Atom bildenden Masse 
fest yerbunden ist, und 2. eine Anzahl von Elek
tronen, die die positive Ladung gerade aufheben. 
Die positive Ladung muB also auch ein ganzes Viel- 
laches unserer Elementar- oder Einheitsladung sein. 
Der Uebersichtlichkeit halber sei hier das spater 
niiher begriindete wichtige Ergebnis yorweggenom- 
men, daB sich die chemischen Elemente wesentlieh 
nur durch die GroBe dieser positiyen Ladung von- 
einander unterscheiden und die GroBe durch die vor- 
her hervorgehobene Ordnungszahl der Elemente an- 
gegeben wird.

Es liegt, nachdem wir diese zwei Arten yon 
Atomen, die chemischen und das elektrische Atom,

■ kennen gelernt haben, die Frage auf der Hand, ist 
denn die Masse der chemischen Atome von gleicher 
Art wie die Masse des Elektrons ? Wir haben in der 
Tat keinen Grund, daran zu zweifelii. Thermo- 
dynamische und elektrodynamische Untersuchungen 
scheinen uns aber zu zwingen, uberhaupt unsere 
'"'ors tell ungen iiber mechanische Mass? zu revidieren 
und durch die folgende zu ersetzen: Masse ist nichts 
anderes ais der Energieinhalt eines die ,,Masse" ent- 
lialtenden Raumteiles (oder Raumelementes), divi- 
diert durch das Quadrat der Liclitgeschwindigkeit. 
Eine konkrete Yorstellung des Inhalts dieser Defi- 
nition konnen wir uns in folgender Weise machen: 
Eine elektrisch geladene Kugel reprasentiert eine 
elektrische Energie, die gleicli ist dem Quadrat der 
elektrischen Ladung, dividiert durch den Radius 
der Kugel; infolge dieser elektrischen Energie — das 
sagt die neue Masse-Definition — reprasentiert die 
Kugel eine gewisse Masse, unabhangig yon der Masse, 
die wir aus mechanischen Griinden der Kugel im 
ungeladenen Zustand zuschreiben. Nichts hindert 
uns, anzunehmen — im Gegenteil, alles spricht 
dafiir —, daB das Elektron nichts anderes ist ais 
eine iiber eine Kugeloberflache yerteilte elektrische 
Ladung yon einer GroBe, daB gerade das Quadrat der 
Ladung, diyidiert durch Kugelradius mai Quadrat 
der Lichtgeschwindigkeit, ais Masse aufgefaBt, die 
ganze beobachtete Masse des Elektrons reprasen
tiert. Dann miissen wir Analoges fiir das chemische

Atom, das yon Elektronen befreit ist, fordern, d. h. 
annehmen, daB die chemische Masse eine positiy 
geladene Kugeloberflache darstellt von solcher 
GroBe, daB die durch die Ladung und den Kugel
radius bestimmle elektroinagnetische Masse sich ais 
mechanische Masse von dem beobachteten Werte 
darbietet. Da nun die Masse des positiven Atom- 
taflś sehr viel groficr ais die des Elektrons ist, so muB, 
da die Ladung mindestens gleich der des Elektrons 
sein muB, bei dieser Vorst„llung der Radius des 
positiyen Teils sehr viel kleiner sein, ais der des 
Elektrons. So werden wir also bereits auf folgende 
Aussage uber das Innere des Atoms gefiihrt:

Um einen sehr winzig kleinen, positiy geladenen 
Kern befindet sjcli eine Htille, frei von positiver 
Ladung, in die aus irgendwelchen im Augenblick 
noch nicht angebbaren Griinden ein anderer posi- 
tiver Kern oder dessen Iitille, also ein chemisches 
Atom, im allgemeinen nicht eindringen kann. Die 
Hiille hat die vorhin fiir das Atom angegebene Aus
dehnung, die die kinetische Gasthcoi ie berechnet hal. 
Zur Neutralisierung der positiven Ladung befinden 
sich in der Hiille so yiele Elektronen, ais die Zahl 
der positiyen Ladungen angibt, und zwar miissen diese 
sich,' wenn sie nicht in den positiyen Kern hinein- 

.stiirzeh sollen, in Bahnen um den Kern heruin- 
bewegen.

Die Auffassung findet eine wichtige Stiitze in 
Yersuchen von Rutherford, der zeigen konnte, daB 
positiy geladene Heliuinatome, die sich aus radio- 
aktiyen Substanzen loslosen und mit groBer Gs- 
schwindigkeit in andere Atome hineingeschossen 
werden, ziemlich tief in das Atominnere eindringen 
konnen und erst dieht am positiyen Kern infolge zu 
starker Annaherung an den Kern plotzlicf aus ihrer 

.Bahn abgelenkt werden.
Ich wende mich nun zur genaueren Beschrcibung 

des Inneren des einfachsten Atoms, zur Beschrcibung 
des Wasserstoffatoms. Es ist bisher nie gelungen, 
aus Wasserstoffatomen mehr ais je ein Elektron 
abzuspalten, oder umgekehrt Wasserstoffatome zu 
beobachten, die mehr ais eine positiye Einheits
ladung zeigen. In den Kanalstrahlen, Stralilen, 
die in der Nahe der Kathode beim Durchgang einei 
elektrischen Entladung durch ein hinreichend eva- 
kuiertes Rohr entstehen, auf die Kathode zueilcn 
und, wenn diese durchlochert ist, durch die Locher 
der Kathode hindurehtreten, haben wir einen Strom 
positiy geladener (oder von Elektronen befreiter) 
Atonie bzw. Molektile vor uns, und durch Ablenkungs- 
yersuche konnen wir das Verhaltnis der Ladung zur 
Masse der positiyen Atome bestimmen; auch dabei 
hat sich stets nur ein einfach, nicht mehrfach ge- 
ladenes (ionisiertes) Wasserstoffatom nachweisen 
lassen. Man ist daher zu der Annahme berechtigt, 
die ubrigens. auch durch spater zu erwahnende Er- 
fahrungen gestiitzt wird, daB daś Wasserstoffatom, 
das leiehteste Element, einen Kern mit einer pisi- 
tiven Einheitsladung besitzt. Um diesen Kern lauft 
ein einziges Elektron herum, sobald das Atom neu- 
tral erscheint, und zwar in einer Kreis- oder Eliipsen- 
bahn, wie ein Planet um die Sonne, da es sich
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um eino Anziebung zwisehen Kern und Elektron 
handelt, die dem Coulombschen Gesetze, dem Ana- 
logon des Newtonsęhen Massenanziehungsgesetzes, 
folgt. Die GroBe der Bahn und die Geschwindigkeit 
des Elektrons in der Bahn hal Bohr mit Benutzung 
der cigenartigen auf den Beobachtungen der Warme- 
strahlung aufgebauten Quantentheorie von Planck 
berechnen konnen. Fiir die normale Kreisbalm des 
Elektrons findet er einen Radius at von 0,53-10 3 cm. 
Das ist ein Wert, der in iiberrasehender Weise 
dem von der Gastlieorie angegebenen Wert des hal- 
ben Wasserstoffatomdurehmessers nalie kommt, und 
es scheint, ais ob das in gro Ber Geschwindigkeit 
herumsausende Elektron des Wasserstoffatoms eine 
AnnŚherung der Atomkcrnę in den Balmbereieh 
der Elektronen hinein nicht zuliiBt und,uns so dio 
von der Gastlieorie berechnete GroBe des Atoms 
vortausclit. Ais Geschwindigkeit des Elektrons in 
dieser Bahn ergibt sieli etwa das 0,0073fache der 
Lichtgeschwindigkeit. Bemerkenswerterweise kann 
nun aber das Elektron auch noch in anderen Kreis- 
balmen um den Kern sich herumbewegen, in Bahnen, 
dereń Radien a., a*,. ,  .sich zu dem at der normalen, 
innersten Bahn verhalten,wiedie Quadrate der ganzen 
Zahleu l 3 : 22 : 32 : 42 . . die Umlaufszeiten in 
den Balmen verhalten sieli wie die Kuben der ganzen 
Zahlen l 3 : 23 : 33 . . .  Und zwar notigen Spektral- 
beobachtimgen zu folgender Vorstelluug: In nor- 
malem Zustand bewegt sich das Elektron in der 
innersten Bahn; durch einen auBeren AnlaB, Energie- 
zufuhr von auBen irgendwelcher Art, wird das 
Elektron aus dem gewohnten Gleis herausgetrieben 
undfangtsieh, jenach der GroBedesAnstoBes.in einer 
der auBeren Bahnen, in der es auf die Dauer indessen 
nicht bleiben kann, sondern aus der es von selbst 
immer wieder in die innerste Bahn zuriickfallt. Bei 
dem Zuriickkehren und nur dabei sendet es Sóhwin- 
gungen aus, die wir unter Umstanden ais Licht wahr- 
nehmen; nur wahrend des kurzeń Uebergangs von einer 
ftuBeren zu einer inneren Bahn leuchtet das Atom auf. 
Die vom Elektron ausgesandten Sehwingungen 
unterselieiden sich dureh die Schwingungszahl in 
der Sekunde; blau erscheinen sie unserem Aiige, 
wenn ihre Zahl etwa 700 Billionen (entsprechend 
einer Wellenlange des blauen Lichtes von 0,4 Tausend- 
stel mm) betragt, rot, wenn sie geringer und etwa 
400Billionen (Wellenlange etwa 0,76 Tausendstel mm) 
ist. Finden die Sehwingungen noch langsamer statt, 
so konnen wir sie durch ihre Warmewirkungen (ais 
Warmestrahlen und ultrarote Strahlen) nach weisen; 
sind sie schneller ais die blauen, so sind es ultra- 
violette Striihlen oder, falls sie sehr viel schneller 
erfolgen, so konnten es Róntgenstrahlen sein. Die 
Schwingungszahl hańgt nach der.Bjhrschen Theorie 
ab von dein Untcrsehied der Energien des Elektrons 
in der Anfangs- .und Endbahn, namlich sie ist gleich 
diesem Untersehied, diyidiert durcli eine allgemeine 
Konstantę, und laBt sich ais solche in der Form

ma n * /
worin N die sogenannte Rydbergsche Zahl ist und 
m und n ganze Zahlen bedeuten. Denn die Energie

des Elektrons in den Bahnen mit den Radien am 
und an ist proportional dem reziproken Wert der 
Radien und somit proportional dcm reziproken 
Wert von m* und n*. Fiillt das Elektron in die 
innerste Bahn zuriick, so wird Licht von der Scliwin-
gungszahl v = N 1̂ — ausgesandt; fiillt es nur

in die zweit- oder drittinnerste, so lautet die Formel 
fiir die Schwingungszahl:

V = N ( i ; — I )  and n ( -  — - 1  
\ 2 -  n2 /  \  3- n2 /

Die durch diese Formeln definierten Schwingungs- 
zalilen sind nun in der Tat in sehr guter Ueberein
stimmung mit den im Wasserstoffspektrum wirklich 
beobachteten, und die aus der Theorie berechenbare 
Zahl N wird aufs beste durch die Beobachtungen be- 
statigt. Es entsprechen die drei Gruppen den so- 
genannten . Serien des Wasserstoffspektrums, der 
ultravioletten (oder Lyman-) Serie, der Balmer- 
Seric (aufgefunden 1885) und der ultraroten (Paschen-) 
Serie.

Ueber die Beschaffenheit des zweiten Elementes, 
des Heliums, sind wir in iihnlicher Weise gut orien- 
tiert wie iiber die des Wasserstoffs, wenigsteus iiber 
die Beschaffenheit des Heliumatoms, das von einem 
Elektron befreit ist, das, wie wir sagen wollen, ein- 
facli ionisiert ist. Es sind zwcifach ionisierte Helinm- 
atome wahrgenominen worden, und wir nehmen in 
Uebereinstimmung mit den folgenden Ausfiihrungen 
an, daB der positive Kern des Heliums zwei Ein- 
heitsladungen triigt. Das einfaeh ionisierte Helium- 
atom besitzt dann ein Elektron, das analog der Kon
stitution des Wasserstoffatoms um den positiven 
Kern in Planetenbahnen — nach der ursprtinglichen 
Anschauung Bohrs, dem wir das Modeli verdanken, in 
Kreisbahnen — herumlauft. Da die Ladung des 
Kerns doppelt so groB ist ais die des WasserstofT- 
kerns,istder Ridius der innersten Bahn halb so groB; 
das Veriialtnis der Radien moglicher Bahnen, von 
denen die innerste die normale ist, ist wieder
12 : 22 : 32 . . .  Beim Zuriickfallen de3 Elektrons 
aus einer auBeren in eine innere Bahn werden 
wiederum Sehwingungen ausgesandt, dereń Zahl von 
der Energie dos Elektrons in der Anfangs- und End
bahn bęstimmt wird und analog den Sehwingungs- 
zahlen des erregten Wasserstoffatomj durch die 
„Serienformel11 gegeben ist:

5 - 4K{ s - ? }
worin m und n ganze Zahlen sind; der Faktor 4 
riilirt her vou der doppelten Ladung des Kerns. 
Auch diese Formel wurde ekperimentell dureh Aus- 
messen des Heliumspektruins weitgehend bestiitigt. 
Sehon friih hat man allerdings feststeilen konnen, 
daB in Wirklichkeit die durch die Formel wieder- 
gegebenen Spsktrallinien sowohl beim Wasserstoff 
ais wie bei Helium bei geniigend weitgehender Dis- 
persion des Spektralapparates recht komplizierte 
Gebilde sind und in eine ganze Zahl einzelner nalie 
beieinanderliegender Spektralliuieu zerfallen; damit 
ware denn doeh eine prinzipielle Dilferenz zwisehen 
der Theorie, die nur einzelne scharfe Linien liefert, und

H. Jahrg. Nr. l i .

wiedergeben:
,K .{



dcm Expcriinent, das eine „Feinstruktur“ der Linie 
nachwcist, festziistcllen. Da ist es faun von der aller- 
groBten Bcdcutung, daB Sommerfeld hat zeigen 
konnen, daB nur eine genauere und konscąuentcre 
Dtirchfuhruug der Bohrschcn Ansatze bei Ableitung 
des Atommodells notig ist, um diese Differenz aus der 
Welt zu sfehllen. LaBt man auBer don Kreisbalmen, 
dereń Radius, durcli die Planckscbc Quantcntlieorio 
bestimint wird, noch Ellipsenbahneri zu mit durch 
dieselbe Tlieorie festgelegtcn Exzentrizitaten und 
berticksichtigt dic Abhangigkeit der elektrischen 
Masscii von der Geschwindigkeit, eine Abhangigkeit,
die bei den enormen Elcktrongesęhwindigkeiten
merklich wird, so ergibt sich in der Tat eine Fein- 
zcrlegung der durch die Formeln angegebenen Spek- 
trallinien, die von den Beobachtungen auf das schiin- 
ste bestiltigt werden konnte. Es stelit dies eine dci 
wuiidervollsten und durch dio Genauigloit iiber-
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Abbildung 1. Atommodello von Wasser- 
Btolf (H) und Helium (He). ( • Elektron,

x  positiver Kern.)

raschendsten Uebereinstimmungen zwischen Theorie 
und Experiment dar, die man in der Physik bisher 
nachgewicsen hat. Die vollendete Sichcrheit, mit 
der sich die Konstitution des neutralen Wasserstoff- 
atoms und die des offenbar wasserstoilahnlichen, 
einfach ionisierten Heliumatomes hat ableiten lassen, 
ist leider bei dem normalen Heliumatom mit der 
doppelten Kernladung und zwei Elek ronen nnd bei 
dem mit einem fremden Elektron beladeuen Wasser- 
stoffatom (also mit der einfachen Kernladung und 
zwei Elektronen) noch nicht erreicht. Gewissen, 
aber nicht allen Beobachtungen schęinen die in der 
Abb. 1 abgebildeten Modelle von Bohr und von Landć, 
die unmittelbar verstandlich sein werden, zu genugeii.

Noch viel unsieherer sind die Vorstellungen iiber 
das Innere schwererer Atome, zu dereń Beschreibung 
wir uns nun wendeu wollen. Freilich hat man schon 
einige Kenntnis des Baues der koinplizierteren 
Atome besonders durch Untersuehungen mit Riintgcn- 
strahlen zu gewinnen verstandeii, und zwar be- 
merkenswerterweisc schon vor der genaueu Kenntnis 
des Baues des Wasserstoffatoms; aber vicle Frageri, 
die mit der Zunahme der Kernladung des Atoms 
und der Zunahme des Atomgewichts zusammen- 
liangen und dalier beim Wasserstoffatom gar nicht 
auftrcten, sind noch ungelost. Die Zahl der Elek
tronen, und damit auch die Kernladungszahl im 
neutralen Atom. ist zum Gluck mit — man miehte
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fast sagen — voller Sicherheit bekannt. Sie stimmt 
iiberein mit der oben hervorgchobenen Atommimmer 
oder Ordnungszahl der Elementc. Daftir gibt cs 
eine Reihe von experimentellen Beweisen, von denen 
ich einige anfiihre.

1. Es war Rutherford, wie wir sahen, gelungen. die 
Balmen der positiv geladenen Heliumatome, der 
sogcnannten a-Teilchen, dic beim Zerfall radio- 
aktiver Substanzen mit groBer Geschwindigkeit aus- 
geschleudert werden, und die bis dicht an die Kcrne 
der anderen Atome eindringen, zu verfolgen, sowohl 
experimcntell wie rechneriscli. Aus dem Verlauf 
der Bahnen, der GroBe der Ablenkung bei Annahern 
an don Kern, kann man auf die GroBe der J£prn- 
ladung schlieBen, und die Rechnungen haben ergeben, 
dafi wenigstens bei kleinen Atomgewicliten die Kern
ladung ungefahr gleich dem halben Atomgewicht 
sein muB, also mit der Ordnungszahl der Elenicnto 
z u s a m in e n f a l l t ;  bei schwereren Elementen, bei denen 
das halbe Atomgewicht etwas schneller ansteigt ais 
die Ordnungszahl (vgl. Zahlentafel 1), zeigten die 
Beobachtungen Uebercinstimmung zwischen Kern
ladung und Ordnungszahl.

2. Es ist eine Eigenschaft der Rontgenstrahlen, 
dort, wo sie auftrefTen, neue Rontgenstrahlen zu 
erzeugen; es ist dies die sekund ar e Rontgenstrahlung, 
vou der uns im Augenblicknur der eine Teil, dic ,,zer- 
streute, sekundare Strahlung" interessiert. Sie ist 
in jeder Beziehung, abgesehen von der Intensitilt, 
die geringer ist, der auffallenden Strahlung gleich. 
Fiir eine groBe Zahl von Elementen hat man das 
Intensitatsverhaltnis der zerstreuten sekundiiren 
Strahlung zur auffallenden primaren bestimmt, den 
sogenannten „Absorptionskoefftzienten durch Zer- 
streuuńg", und hat dabei wenigstens fiir kleine 
Atomgewichte Proportionalitat zwischen Absorp- 
tionskoeffizientcń und Atomgewicht beobachtet. 
AuBcrdcm hat eine einfache Ueberlegung des Ur- 
sprungs der sekundaren Strahlung ihre Proportionali
tat mFt der Zahl der im Atom enthaltenen Elektronen 
ergeben. Daraus folgt fiir die leichteren Elemente 
die Proportionalitat von Atomgewicht und Elck- 
tronenzahl, also in Riicksicht auf die bekanntc Elek- 
tronenzahl des Hsliums, daB bei den leichteren 
Elementen Ordnungszahl und Elektronenzahl zu- 
sammenfallen1). Die entsprechenden Beobachtungen 
an schwereren Atomen haben zu Ergcbnissen ge- 
fiilirt. die der Erweiterung dieser Beziehung zwischen 
Ordnungs- und Elektronenzahl auf die schwereren 
Elemente nicht widerspreclien.

3. Zum Verstandnis des dritten, iiberzcugendsten 
Beweises der Uebereinstimmung von Ordnungszahl 
und Kernladungszahl miissen wir. etwas naher auf 
das Wesen der Rontgenstrahlen eingehen und damit 
zuruekkommen auf das, was wir bereits iiber dic Ent- 
stehung der Spsktrallinien mitgeteilt haben. Ront- 
gcnstralilen sind Lichtstrahlen sehr kleiner Wellcn- 
liinn-e (hoher Sdiwingungszahl); sie entstehen, wenn 
Kathodenstrahlen auf materielle Teilchen treffen.

1) E i n e  gsnauere Itechnung ergibt disses Z.isammon- 
fallen auoh olme Bizugnalime auf die Eloktronenzahl im 
Helium.
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Man steht der Kathode zur praktischen Erzeugung 
eine Metallplatte, die Antikathode, gegenuber, auf 
die die Elektronen aufprallen, und von der dieRont- 
genstralilen infolge dieses Aufpralls auśgehen. Jedes 
Metali, jedes Element, sendet ein ganzes Spektrum 
von Rontgenstralilen aus. Dic Rontgenspektren 
der verschiedenen Elemente sind Linienspektren 
und einander selir ahnlich; sie unterselieiden sieh 
dadurch, daB entsprechende Linien um so liohere 
Schwingungszahlen besitzen, je groBer das Atom
gewicht bzw. die Ordnungszahl des Elementes ist, 
und dieser GesetzmaBigkeit liegt, wie wir gleich sehen 
werden, der Zusammenhang zwischen Ordnungszahl 
und Kernladungszahl zugrunde. Greifen wir z. B. 
die Gruppe kiirzester Wcllenlangen, die sogenannte 
K-Strahlung heraus; sie ist an den Elementen mit 
den Ordnungszahlen 11 bis 60 beobachtet worden 
und genau untersucht; sie besteht aus mehreren 
ziemlich dicht beieinander gelegenen Spektrallinien,

s/
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Abbildung 2. Beziehung der Sohwingujags- 
zahl zur Ordnungszahl und zum Atom

gewicht.

dic mit den Buchstaben Ka, Ka', Kp, Ky . . .  bezeich- 
net werden. Fiir jede dieser Linien besteht fast viillig 
genaue Proportionalitat zwischen der (Juadrat- 
wurzel aus der Schwingutngszahl und der Ordnungs
zahl der Elemente. , Gleiches gilt fiir andere, ein
ander entsprechende Linien. Die ausgezogene Linie 
in der graphischen Darstellung der Abb. 2 zeigt diese 
GesetzmaBigkeit fiir die Ka-Linie; die gestrichelte 
zeigt, daB zwischen Atomgewicht und Qaadratwurzel 
aus der Schwingungszahl nicht eine so einfache Bs- 
ziehung besteht; die beiden Geraden weisen daher 
darauf hin, daB fiir die GroBe der Schwingungszahl 
die Ordnungszahl von groBerer Bedeutung ist ais das 
Atomgewicht. Moseley hat zuerst die Proportio
nalitat aufgefunden und fiir diese GesetzmaBigkeit 
bei der J(a-Linie die interessante Formel aufstellen 
kónnen:

v , N , 2 - . ) . ( i  - i )

worin Z die Ordnungszahl bedeutet, N die schon oben 
eingefiihrte Rydbergsche Konstantę. Diese Formel 
zeigt eine auffallendo Aehnlichkeit mit den frtiheren 
Serienformeln uńd legt folgende Deutung des ganzen 
Vorgangs nahe. Rontgenstrahlungen entstehen an 
den Elementen der Ordnungszahlen Z zwischen 11 
und 60, indem ein Elektron in dem Atom von der 
zweitinnersten moglichen Bahn in die irinerste Bahn

zuriickfallt. Fiir den Radius der innersten Bahu, dei 
durch die GroBe der Kernladung bestimmt wird, ist

ein Wert zu setzen, der das =— r-fache des RadiusŁi — 1
der Bahn im Wasserstoffatom betragt. — Die GroBe 
der Kernladung hangt also unmittelbar mit der Ord
nungszahl zusammen, und eineeingehende theoretisclie 
Behandlung analog der, die zur Deutung des Wasser- 
stoff- und Heliumspektrums fiihrte, zeigt, daB in der 
Tat die Beobachtungen sich bis ins einzelnste genau 
auf Grund der von der Quantentheorie geforderten 
Anschauungen iiber die moglichen Bahnen der Elek
tronen und der Lichtemission beim Zuriickfallen in 
innere Bahnen ableiten lassen, wenn wir annehmen, 
daB Ordnungszahl und Kernladungszahl iiberein- 
stimmen. Ist das der Fali, dann muB auch yon 
Element zu Element die Zahl der Elektronen um die 
Einheit zunehmen, und die Ordnungszahl gibt uns 
die Zahl der Elektronen an.

Die Zahl der Elektronen im Atom ist s.omit fest- 
gestellt, und es handelt sich nun weiter um die An
ordnung der Elektronen um den Kern herum. Zu- 
niichst steht fest, daB sie in groBer Geschwindigkeit 
um den positiyen Kern sich bewegen, sonst wiirden 
sie unweigerlich durch die Anziehungskraft in den 
positiven Kern hineinstiirzen, wie die Erde in die 
Sonne hineinfallen wiirde, wenn sie nicht infolge 
ihrer groBen Geschwindigkeit in einer elliptisehen 
Bahn um die Sonne erhalten wiirde. Zur Beantwor- 
tung der speziellen Frage nach der Anordnung der 
Elektronen gibt uns die eigentiimliehe Periodizitat 
der Elemente in bezug auf ihre chemischen Eigen
schaften (vgl. Zahlentafel 1) einen Fingerzeig. Die 
in dem periodischen System untereinander stehenden 
Elemente, die cheinisch sich ahnlich yerhalten, 
miissen offenbar in ihren iiuBeren Formen eine 
gewisse Aehnlichkeit zeigen. Denn zwei Atome 
schlieBen sich zu einem Molekuł zusammen, allem 
Anschein nach, infolge der Beschaffenheit der iiuBe
ren Konstitution, also infolge gewisser Eigen
schaften der am weitesten yom Kern entfernten 
Elektronen; nur bis zu dieser Grenze nahern sieh ja 
die Atome beim ZusammenschluB zum Molekuł. Eine 
solche auBere Aehnlichkeit zwischen den unter- 
einanderstehenden Elementen der 2. und 3. Horizon- 
talreihe (mit acht Elementen), von denen das eine 
jeweils acht Elektronen mehr besitzt ais das andere 
Element, konnte z. B. durch folgende Anordnung 
entstehen. Von den n-Elektronen des Elementes mit 
der Ordnungszahl n bewegen sich im normalen Zu- 
stand zunachst zwei, die schon beim WasserstofT und 
Helium yorhanden sind, auf Kreis- oder allgemeiner 
Ellipsenbahnen um den positiyen Kern, so daB in 
jedem Augenblick der Abstand derselben vom Kern 
gleich groB ist; man kann das auch so ausdriicken: 
die beiden Elektronen befinden sich auf einer Kugel- 
flache um den Kern ais Zentrum yon mit der Zeit 
yeranderlichem Halbmesser derart, daB die yom 
Elektron beschriebene Bahn eine Ellipse ist. (Durch 
auBere Einfliisse kann das eine oder beide Elektronen 
aus dieser Bahn herausgeschleudert werden auf eine 
weitere Bahn, von der sie zu ihrer normalen Bahn
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unter Strahlenemission zuruckkehrea.) Weitere Elek
tronen, die bei den Elementen n =  3 bis n = 1 0  auf
treten, bewegen sieli auf einer Kugelflache wiederum 
von źeitlich veranderlichem Halbmesser, die die erste 
Kugelflache umschlieBt. Das mit dem Element Na 
(n == 11) neu liinzukommende U . Elektron hat auf 
dieser Kugelflache keinen Platz melir und bewegt 
sich, wie auch die in den weiteren Elementen neu 
auftretenden Elektronen, auf einer die vorige Kugel
flache umselilieBenden neuen Kugelflache, in der 
wiederum bis zu acht Elektronen Platz finden konnen.
In dem Element K (n ~  19) bewegt sich ebenso wie 
im Na (n =  11) ein einzelnes Elektron auBerhalb der 
Kugelflache, die der geometrische Ort der acht mit 
den vorhergchenden acht Elementen neu hinzu- 
gekoinnienen Elektronen ist, und bęstimmt eine neue 
auBcre Kugelflache ais den geometrischen Ort der 
mit den nilchsten Elementen liinzukommenden Elek
tronen. Diese neue, vierte Kugelflache vermag, wie 
es scheint, mehr, namlich 18 Elejitronen aufzunehmen, 
denn erst nach dem Krypton mit der Ordnungszahl 
n — 36 beginnt eine neue Periode. Immer ein Edel- 
gas schlieBt eine Periode ab und damit die Aufnahme- 
moglichkeit der Kugelflache fur neue Elektronen. 
DaB bei dieser Vorstellungsweisc iiber die Anordnung 
der Elektronen im Atom in der Tat chemisch iihn- 
liche Elemente eine iiuBerliche Aehnlichkeit (Aelin- 
lichkeit der iiuBeren Form) zeigen, ist einleuchtend. 
Es wird aber auch weiter noch sogar der chemische 
Charakter der Atome selbst verstandlich insofern, 
ais mm die Annahme nahe liegt, daB ein Atom, dessen 
auBerste Kugelflache alle acht Elektronen enthalt, 
ans Stabilitatsgriinden nicht gern eines dieser acht 
Elektronen abgibt; dagegen wird ein Atom mit 
sieben Elektronen aus d e n  gleichen Griinden gern ein 
freies Elektron ais achtes Elektron mit aufnehmen, 
wodurch freilich negativc Aufladuiig eintritt, und 
ferner verliert ein Atom mit einem einzigen Elek
tron in der iiuBersten Flachę dieses leicht, wodurch 
positive Aufladung entsteht. Danach sollte mań, wie 
es der Wirklichkeit entspricht, bei den Edelgasen 
chemische Tragheit, Inaktivitat erwarten; Chlor mit 
2 + 8  +  7 Elektronen wird dagegen ein freies Elek
tron festhalten, Natrium mit 2 +  8 + 1  Elektroden 
eiu Elektron gern abgeben; Chlor wird leicht ais 
elektrisch negatives, Natrium ais elektrisch positives 
Jon auftreten, und wenn die Jonen sich einandei 
naliern, werden sie infolge der elektrostatischen Kraf te 
sich zu einem Molektil zusammenschlieBen. Diese 
Vorstellungen, die Kossel entwickelt hat, haben sich 
ais recht wertvoll und fruchtbar erwiesen; eine Reihe 
deutscher Physiker, wie Born, Lande, Ladenburg, 
haben bemerkenswerte Folgerungen gezogen.

Welchcr Art diese Stabilitatskrafte sind, die also 
schlieBlieh fiir den cheinisclien Charakter der Elc- 
mente maBgebend sein miissen, und wie wir sie mathe- 
inatisch formulieren konnen, ist noch niclit mit Be- 
stinimtheit anzugeben. Ihre Kenntnis ist naturlich 
von allergroBter Wichtigkcit. Es scheint, daB man 
auf einem indirekten Weg in dieser Bezieluing weiter - 
kommen kann. Durch die wundervollen Unte - 
suchungen M. von Laues zur Kliirung des Wesens der

Róntgenstrahlen, durch die der geschildeite Schwin- 
gungscharakter dargetan wurde, gelang es, zu be- 
stimmen, in welcher Anordnung die Atome in den 
Kristallen aneinander sitzen; es gelang, wie man sagt, 
das Raumgitter der Kristalle anzugeben. Man kennt 
seitdem die Entfernungen und gegenseitigen Lagen 
der Atome einer groBen Zahl von Kristallen und hat 
in einzelnen Fallen hieraus und aus Bestimn\ungen 
elastischer und chemischer Konstanten, ferner aus 
Beobachtungen der Jonisation und Dissoziation 
Schlusse auf die zwisehen den Atomen wirkenden 
Kriifte ziehen konnen, die mit den chemischen bzw. 
den obengenannten Stabilitatskraften in enger Be- 
ziehung stehen miissen. So hofft man, von beiden 
Seiten, von innen und von auBen, der Losung dieses 
wichtigen Problems naherzukommen.

Es liegt die Frage nahe, ob wohl iiber den Kern 
des Atoms selbst schon etwas mehr bekannt ist ais 
die Ladung und die GroBe. Da das Element wesent- 
lich durch GrćiBe und Ladung des Kerns bęstimmt 
ist, scheint es doch so, daB, wenn es uns gelange, 
von dem Kern positive Ladung abzuspalten, wir in der 
L a g e  waren, ein Element in ein Element geringeren 
Atomgewichts umzuwandeln. Bemerkenswerterweise 
sind zwei Beispiele bekannt, die das zu bestatigen 
scheinen. Einmal besteht offenbar die Eigenschaft 
des Radiums, zu zerfallen, sich unter Abspaltung 
positiv geladener Heliumatome in Elemente niederen 
Atomgewichts umzuwandeln, darin, daB der Kern 
des Radiums zersplittert wird; der Kern ist instabil. 
Diesen Zerfall haben wir bisher noch in keiner Weise 
beeinflussen konnen. Das andere Beispiel offen- 
sichtlicher Zertriiinmerung des Kerns haben wir in 
der bedeutungsvollen Beobachtung Rutherfords, 
welcher mit positiv geladenen Heliumatomen Stick- 
stoffatome bombardierte und dabei die Aufspaltung 
von Wasserstoff aus Stickstoff feststellen konnte. 
Auch theoretisch hat man das Problem, das Innere 
des Kerns zu erforschen, in Angriff genonunen u ud 
ist zu interessanten, wenn auch noch unsichern Vor- 
stellungen gelangt.

Zum SohluB dieser kurzeń Mitteilungen aus 
dem neuesten und zurzeit fruchtbarsten physika
lischen Arbeitsgebiet mogen noch zusammenfassend 
die Namen einiger Jlanner genannt werden, denen 
wir in erster Linie die groBen En ungeuschaften ver- 
danken, von denen hier die Rcde war. Die einleitend 
aiigedeuteten Vorstellungen uber Beweglichkeit, Att 
und GroBe der Atome und Molekule eines Gase,ś 
stammen von den deutschen Forschern Kronig und 
Clausius. Die kinetische Gastlieorie wurde dam) 
wesentlich gefordert in England vori Maxwell, iń 
Deutschland von Boltzmann, O. E. Meyer u. a. Der 
Nachweis der atomistischen Natur der Elektrizitat, 
des Elektrons gelang zuerstP. Ltnard in Heidelberg, 
der i n seinen Untersuchungen ausging von Arbeiten 
des Karlsruher Physikers Heinrich Hertz, des eigent- 
lichen Begriinders der drahtlosen Telegraphie. 1895 
entdeckte W. C. Rontgen die nach ihm benannten 
Strahlen. Ihr innerstes Wesen wurde durch die Ar
beiten M. von Laues iiber Interferenz der Rontgen- 
strahlen an ICristallgittern (1912 in Miinchen) auf-
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gedeckt. Dio Grundlagen der Yorstellung des Wasser- 
stoffatoms łiefertc Niels Bohr, ein Dane, fuBend auf 
dem Nachweis des winzig kleinen Atomkerns von 
Rutherford und auf der iiberaus fruchtbaren und genia- 
len Quantentheorie des Berliner Physikers M. Planck, 
der Quantentheorie, dic ihn zu der kiihnen Hypo- 
these fiihrte, daB dio Elektronen nur in ganz be- 
stirnmten, ausgezeichneten B.ihnen um den Kern 
sieh bewegen uncl bei dem Zuriickfallen von 
einer uuBeren in eino innere B.ihn Strahlung emit- 
tieren, dereń Schwingungszahl in einfacher Weise 
ton der Energie in der Anfangs- und Endbahn ab- 
hangt. Weiter ausgestaltet und bis in weiteste Kon- 
seąuenzen yerfolgt wurde das Bahrsclie Atomraodell 
von dem Mundmcr Physiker A. Sommerfeld sowie 
einigen andern deutschen Physikern unter Heran-

ziehung von Erweitcrungen der Planckschen Quanten- 
theorie und der Einsteinschen R^latmtatstheorie. 
Das Untersuchungsmaterial, das die notwendige 
Grundlagc zu dieser Ausgestaltung lieferte, ist, ab- 
gesehdn von den wertvollen Arbeiten der Englander 
Bragg, Vater und Sohn, in der Hauptsache von nor-v 
dischen und deutschen Physikern goliefert worden.1) 
Wir haben also in diesem Kapitol exp3rimenteller 
und theoretischer Forschung ein wundervolles Er
gebnis yorwiegend deutscher Arbeit.

*) Zar weiteren Unterrichtung ii bar den behandelton 
Gagenstaml sai auf das wcrtvolle, lebandig gcschriebene 
B ich von Sommerfcld: „Atombau und Spaktrallimen“, 
Viawog, Braunsohwcig 1919, das keine hohen Anforde- 
rungon an mathematischo Vork3nntnisse stellt, hingo- 
wissan. Dasolbst auoh Literafcurnaohweise.

Die Festigkeit von Hochofenschlacke.
Von Professor H. Burchartz in Burlin-Lichterfelde.

W eitdem  die Yerwendung voii Hochofenstiick- 
^  schlacke zu Bauzwecken — ais Zuschlagstoff fiir 
Beton, ais Bettungsstoff fiir den Eisenbahnbau, ais 
Schotter fiir StraBenbau usw. — stetig waclisenden 
Umfang angenonimen hat und allgemeiuer geworden 
ist, hat aucli die bisher etwas yernadilassigte Frage 
der GroBe ihrer Festigkeit erhóhte Bedeutung'ge- 
wonnen; denn die Venvendbarkeit der Schlacke fur 
genannten Zweck hangt, Bestiindigkeit vorausgcsetzt, 
ebenso wie die von fast allen Baustolfen in erster 
Linie von der Druckfestigkeit und StoBfestiglceit des 
Materials ab. Nur ein Materiał von geniigender 
Festigkeit kann den vlelseitigen itiechanischen Be- 
anspruelnuigen (Druck, StoB, Absclieren, Abnutzen 
usw.), denen es auf den angegebenen Anwendungs- 
gebieten unterliegt, geredit werden, wenn auch nicht 
ohne weiteres aus der Hohe der Festiglceitsziffern 
auf die Wertigkeit der andern Eigenschaften siehere 
Schlusse gezogen werden konnen.

Bis jetzt lagen nur verhaltnismaBig wenige 
Zahlenwerte fur die Druckfestigkeit von Stiick- 
schlacke vor, so daB man iiber diese Eigenschaft un- 
zureichend unterriditet war. Gutt mann1) gibt 
folgende Werte an:

Wcrkc
Druckfestigkeit

kar/cm*
trecken wassersatt

w . . .............. 761 __
G M .......................... 1531 135S
B , .......................... 2200 —2500
J .............................. 28S0 2485
U H .......................... 2927 —
R o ......................... 1650 —
R i .......................... 2105 j 2511

Um weiteren AufschluB iiber die in Rede stehendo 
Eigenschaft von Sclilacke zu gewinnen, sind ein- 
schlagige Versuche mit zehn verscliiedeuen Sdilaeken-

')  G u t t r a a n n :  „Die Verwendung der Hochofen- 
schlackc im Baugewerbo“ , Verlag Stahleisen m. b. H., 
Dusseldorf, 1919, S. 110.

sorten im M aterialpriifungsarat zu Berlin- 
Dahlem  ausgefiihrt worden.

Da yielfach behauptet wird, daB dic Druckfestig
keit yon Hochofenschlacke in gewisser Bezieliung zu 
ihrer Farbę stehe — helle Sclilacke soli geringere 
Druckfestigkeit haben ais dunkle — und daB die 
Festigkeit auch von der chemischen Zusammen- 
setzung abhangig sei — die eisen- und manganreicken 
Schlacken sollen fester sein ais solehe mitgeringerem 
Eisen- und Mangangehalt1) —, und es von Interesse 
schien, diese Bezielmngen kennen zu lernen, wurden 
die Schlacken auch auf iiuBere Baschaffenlieit und 
ehemische Zusammensetzung gepriift.

Mit einigen Schlaekensorten wurden aucli, um die 
Bezieliungen zwischen Druckfestigkeit und Abnutz- 
barkeit festzustellen, Ruttelversuclic in der Tronnnel, 
wie sie von Gary1) zur Ermittelung der Abnutzbar- 
keit natiirlicher Gesteine mit einiger Abiindening 
der bekannten Trommelprobe, Yeifahren D eyal3), 
vorgeschlagen werden, yorgenommen4).

Ais Probematerial standen folgende Schlacken zur 
Verfiigung (s. nachstehende Zusammenstellung).

Fur die Druck- und Ruttelversuche wurden aus 
den Sclilackenstucken wiirfelformige Korper von 4 cni 
Seitenlange auf der Diamantsage herausgeschnitten 
und die Druckflachen der fiir den Festigkeitsversucb 
beStimmten Wiirfel durch Schleifen geebnet. Lsider 
standen von einzelnen Sdilackensorten nur wenige 
kleine Stucke zur Verfiigung, so daB von diesen nicht 
die iiblicho Probczalil (10 Stuck) fiir die Druckver- 
suche gewonnen werden konnten.

l) Dio Untersehiede in Zusammensetzung und Farbę 
sind Folgen der Versehiedenheit des Ofengangcs.

-) G ary : „A bnutzbarkeit natiirlicher Gesteine", Mit
teilungen aus dem Kgl. Materialpriifungsamt, Jahrg. 1916, 
Heft 7/S, S. 386.

3) Ann. des p :nts e t chaussecs 1879 u. Bulletin du 
Minisiere des Travaux publics 1881.

*) Mit allen Sohlaekensortcn konnten die Ruttel- 
yersuche nicht ausgefiihrt werden, weil das yorhandene 
Probematerial nicht zur Herstellung der erforderlichen 
Zahl Yersuchsstiicke ausreiehte.
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Lfdo.
Nr.

Ursprung Farbę

1 Grunliehgrau
Grunliehgrau

2 gesprenkelt

3
Yon einem H uttenw erk Grunliehgrau

eingesandt ' gesprenkelt

4 Dunkelgrau

5 Grau
0

Den Bcstiindon des Ma-
Grausehwarz

7 terialprufungsam tes ent- Dunkelgrau
nommen

8
Von einem Schlacken- Dunkelgrau

untcrnelim er eingesandt
Den Bestanden des Ma-

9 terialpruf uagsam tes ent- 
nommen

Grausehwarz

10 Yon einem H uttenw erk j Grausehwarz
eingesandt

Dic Wiirfel wurden vor dem Drnelcvcrsuch ge- 
trockiiet. Die fiir die Abnutzungsversuche in der 
Trommel bestimmten Wiirfel wurden ebenfalls ge- 
trocknet, dann gewogen, eine lialbe Stunde lang 
in der Trommel beansprucht, hierauf herausgenom- 
incn und wieder gewogen.

Zur allgemeinen Kennzeichnung des Materials der 
.einzelnen Selilackensorten wurden diese auch auf 
Bruchfliichenbesehaifenheit, Raumgewicht, spezili- 
sches Gewicht, Dichtigkeitśgrad und Undichtigkeits- 
grad untersuclit.

Dic Ergebnisse der Druck- und Trommelvcrsuche 
sind in Zahlentafel 1 und 2, die der ubrigen Prii- 
fungen in Zahlen tafel 3 yerzeichnet. In letzterer 
sind zum besseren Vergleich mit den ubrigen Eigen- 

1 sehaften gleichzeitig die- Miltelwerjto der Druck- und 
Trominelycrsuche noch einmal wiedergegeben.

Nach den Versuchsergebnissen schwankt dic 
Druckfestigkeit der gepriiften zehn Selilackensorten 
iwisclien 768 und 2414 kg/cm3. Drei Schlacken 
haben weniger aJj 1000, zwei melu- ais 2000 kg/cma 
Diuckfesligkeit. ■ Bei einer Sclilackensorte liegt 
letztere zwischen 1000 und 1500 und bei den rest- 
Iichen vier zwischen 1500 und 2000 kg/cm2.

Sieht man von den drei Schlacken mit der auf- 
fallend niedrigen Druckfestigkeit unter 1000 kg/cm3
ab, die ja nur zu dcm 
Zwecke eingesandt waren, 
umdie Beziehung zwischen 
Farbę und 'Festigkeit ken- 
nen zu lernen, und daher 
fiir die allgemeine Beurtei- 
lung der Festigkeit von 
Stiickschlacke nicht in 
Frage kommen,, die aber,

')  Dio Proben dieser 
Schlacke ontstam m on zwei 
Terschiedeneti Blocken.

'■) B u r c h a r t z - B a u e r :  
,,Versuche m it Hoehofen- 
Behlacke“, Mitteilungen aus 
dem KgJ. Jlaterittlpriifungs- 
amt 1910, Heft 4/5(Tabelle7,
8. 177).

X IV .,,

Zahlentafel 1.

wenn auch nicht fiir StraBen- und Eisenbahnbau- 
zwecke, so doch hinsiehtlieh ihrer Festigkeit zur 
Betonbereitung ebenso wie gute Klin ker noch 
immer yerwendbar sind, so ergibt sich die Druck
festigkeit der Schlacken im Mittel zu mnd 1900 
kg/cm3. Sie entspricht teils der Festigkeit von Kalk- 
stein, teils der von Granit und Grauwacke.

Nach den Ergcbnissen der Riittelyersuche 
schwankt die Abnutzung der fiinf auf diese Eigen- 
schaft untersuchten Schlacken zwischen 4,1 und 
8,9 %. Zwei Schlacken haben 8,6 bzw. 8.9 und die 
drei iibiigcn 4,1 und 5,9 und 6,2 % Abnutzung. Im 
Mittel betragt sie 0,7 %. Allerdings kann dieser Wert 
niclit ais ein allgeme;n maBgebender Durchschnitts
wert fiir die Abnutzbarkeit der Hochofenschlacke 
angeseheu werden, da die Anzahl der der Riittel- 
probe unterworfenen Schlacken zu gering ist, um 
die Gewinnung eines zuverlassigen Mittelwertes zu 
gewahrleisten.

Das Raumgewicht, Gewicht der Raumeinheit 
einschlieBlich der HohlraujSe, der Schlacke liegt 
zwischen 2,62 und 2,88.g/cm3. In der Melirzahl der 
Fiille schwankt cs zwischen 2,65 und 2,85 g/cm3. In 
je einem Falle liegt es unter 2,65 bzw. iiber 2,85 g/cm3. 
Im Mittel betragt es 2,76 g/cm3.

Das spezifische Gewicht, Gewiclit der Raumein
heit ausschlieBlich der Hohlraume, wechselt zwischen 
3,000 und 3,190. In der Mehrzahl der Fiille schwankt 
es zwischen 3,00 und 3,05; in vicr Fallen liegt es 
zwischen 3,05 und 3,15 und in einem Falle iiber 3,15. 
Das Mittel ergibt sich zu 3,08. Im ubrigen bewegen 
sich die Zahlen fiir das Raumgewicht und spezifische 
Gewicht der gepriiften Schlacken innerhalb derselben 
Grenzen, wie sie schon bei anderen Versuchen!) im 
M atcrialpriifungsam t fiir Hochofenstiickschlacke 
gefunden worden sind.

Der Undichtigkeitsgrad, d. i. der Gehalt an Hohl- 
raumen in der Raumeinheit, schwankt zwischen 
0,070 und 0,128. Die Abweichungen der Werte fiir 
den Undichtigkeitsgrad der einzelnen Schlacken sind 
also yerhaltnismaBig gering. Im Mittel errechnet 
sidi der Undichtigkeitsgrad zu 0,103.

In der chemiscbcn Zusammensetzung zeigen die 
gepriiften Schlacken, wenigstens fiir einige Bestand- 
teile, ziemlich erhebliche Unterschiede. Der Kiesel- 
sauregehalt schwankt zwischen 30,7 und 38,3%,. der

E r g e b n i s s e  d e r  D r u e k v o r s u o h f .  W urfel von 4 cm 
K antenlange.

3cbiak- i 
ken«o>t<? 

Kr.
i 2 3 4. !> 6

.

V /
8>) 10

Yer.-uch Druckfesligkeit i'> kg/cm>

! ■■ *  i
2
3

i 4
i 5 

6 
7

i 8 
0 

10

1009
509
905
479
740
940
805

1079
608
529

100S
100S
915
950
-
-

854
977
977

1111
1028
9S7_

_

1223
1305
1295
1346
1274
1326
1326
1305
1408
1213

1540
1624
1697
1866
1582
1963
1592
1792
1855
1750

1760
1540
1750
1792
1803
1792
1739
1750

1825
1887
1949
1887
1887

-

_

1582
1317
1012
1852
1582
2011
2399
2643
2034
2034

2275
2399
2368
1875
1721
2584
2399

2659 
2109 
2353 
2291 
2503 
2200 
2659 

' —

Mittel 768 972 989 1302 1726 1741 | 1887 1987 | 2232 j 2414

64
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Druck-
festlgkrit
(trockcn)

kg/cm*

Bezelchnung de« Materials

383
493
573
887

1100
1645
2065
2292
2300
2368
2559
2994
3244
3434
3478

K alkstein . . . 
B untsandstein . 
K linker . . . .  
CJuarzsandstein 
Kalksandstcin . 
B iotitgranit . . 
Cuselit . . . . 
Melaphyr . . . 
Quiarzitsandstein 
Porphyr . . . .  
Quarzit . . . . 
Mesodiabas . . 
B io titg ran it . . 
Feldspatbasalt . 
Dolomit . . . .

Gehalt an Tonerde +  Eisenoxyd +  Manganoxydul 
zwischen 12,1 und 21,8%, der Aetzkalkgehalt zwi- 
scJien 34,9 und 42,5%, der Gehalt an Schwefelkal
zium zwischen 2,3 und 4,6%, der Magnesiagehalt 
zwischcn 2,0 und 10,0% und der Gehalt an Schwe- 
felsilureanhydrid zwischen 0,1 und 0,3 %.

Aus dem Vergleich der verschiedenen Eigenschaf
ten der ScJilacken miteinander ist zu ersehen, daB 
tatsachlicb ein gewisser Zusammenhang zwischen 
Farbę und Zusammensetzung einerseits und Druck
festigkeit anderseits besteht. Die heller gefarbten 
Schlacken haben wesentlich geringere Festigkeit ais 
die dunkel gefarbten. Ebenso weisen die weniger 
festen Schlacken durchschnittlich geringeren Eisen- 
und Mangangehalt auf ais die nr.t hoher Festigkeit.

Wenig gesetzmaBig sind die Bsziehungen zwischen 
Festigkeit und Abnutzbarkeit. Um sie zur besseren 
Anschauung zu bringen, sind die Durchschnittswerte 
der Schlacken fiir beide Eigenschaften - in Abb. 1 
zeiehnerisch dargestellt. Hierbei sind die Sdilacken-

Abbildung 1. Vergleiehende Darstellung der mitt- 
leren Ergebnisse der Dr.uelc- und Riittelversuche 
mit Bruchsteinen, Ziegel und Hochofenschlacke 

(nach Zahlentafel 3 und 4).

sorten nach steigender D r u c k f e s t ig k e i t  geordnet, 
entspreehend der Darstellung in Zahlentafel 3.

Wie aus der Abb. 1 ersichtlich, verliluft die 
Sehaulinie, die die Ergebnisse der Druckversuche 
darstellt, in steigender R:clitung, wahrend diejenige, 
welche die Ergebnisse der R:ittelversuehe veranschau- 
licht, unregelmaBig verlauft, das heiBt: die Abnutz
barkeit fąllt nicht gesetzmaBig mit fortschreitender 
Festigkeit. Wenn auch die Anzahl der auf Abnutz
barkeit gepriiften Sdtlacken zu gering ist, um zuver- 
lassige Schliisse auf die Bsziehungen zwischen 
Festigkeit und Abnutzbarkeit zuzulassen, so ist es 
doch bazeichncnd, daB alniliche Verhaltnisse auch bei 
anderen Stein materiał ien vorliegen. Um dies zu ver- 
deutlichen, sind ebenfalls in Abb. 1 die mittleren 
Festigkeits- und Abnutzungswerte verschiedener 
ebenfalls im M aterialprufungsam te gepriifter 
Steinsorten (B;uchsteinsorten und einer Ziegelsorte) 
zeiehnerisch dargestellt, und zwar sind auch hier die 
Stoffe nach steigender Druckfestigkeit geordnet.

Bei den sehr wenig festen Steinen ist allerdings 
auch der Widerstand gegen Abnutzen gering. Bei

Zahlentafel 4. D r u c k f e s t i g k e i t  u n d  A b n u t z u n g  
r o n  B r u c h s t e i n e n  u n d  Zi ege l n .

Abnutz
barkeit. 

Gewlchta- 
verlu»t in

den mittelfesten ist kein gesetzmaBiger Zusammen
hang zwischen beiden Eigenschaften erkennbar (z. B. 
hat der wenig feste Ziegelstein und auch der wenig 
feste Bruchstein Nr. 6 verhaltnismaBig geringe Ab
nutzung, wahrend die Bruchsteine Nr. 4 und 5 mit 
mittlerer Festigkeit wesentlich hohere Abnutzung 
aufweisen); dagegen sind die Abnutzungen bei samt- 
1 ich en selir festen, harten Gesteinen (Nr. 7 bis 15) 
auffallenderweise nahezu einander gleich (sie sehwan- 
ken nur zwischen 3,1 und 4,3 %), wahrend dieDruck- 
festigkeiten dieser Steinsorten zwischen 2065 und 
3478 kg/cm2 betragen. Jedenfalls bestatigen diese Ver- 
suchsergebnisse, daB man aus der Hohe der Festigkeit 
nioht auf den Grad der AbnutzbarkeitschlieBen kann.

Nach dem Ausfall der Trommelversuche hat es 
den Anschein, ais ob die bei diesen auftretenden 
Beanspruchungen zu gering seien, um merkliche 
Unterscłiiede in dem Verhalten der sehr festen Steine 
bei diesem Prufuhgsverfahren in Erscheinung treten 
zu lassen. Ob diese Vcrmutung richtig ist, dariiber 
konnten nur einschlagige Versuche. bei denen die Riit- 
telbeanspruchung verstarkt wiirde, AufschluB geben.

Wenn auch die vorliegenden Yersuche die Kennt- 
nis von den Werkstolleigensehaften der Hodiofen- 
stucksclilacke etwas erweitert hat, so wiire es zwecks 
Erzielung eines allgemeineren Ueberblicks auf diesem 
G e b ie te  doch wiinsehenswert, wenn noch weitere 
Schlacken verschiedenen Ursprungs der Prufung, 
namentlich auf Festigkeit und Abnutzbarkeit, unter- 
worfen wurden, zumal sieben der gepriiften Schlacken- 
sorten einem Huttenwerk entstammen und daher 
dereń Untersuchung weniger praktischen ais wissen- 
schaftlichen Wert hat.

Im iibrigen diirfte es angezeigt sein, in Zukunft 
iiberhaupt mehr Wert auf die Bestimmung der Druck
festigkeit der Stuckschlacke zu legen, nicht nur weil 
diese Eigenschaft iiber dic Verwcndbarkeit der 
Sclilacke fiir die eingangs erwiibnten Zwecke braueh- 
baren AufsćhluB liefert, sondern weil auch der Ausfall 
solcher Versuche nicht von solchen Zuffilligkeiten ab- 
hangig ist wie der von anderen medianischen Prii- 
fungen und daher einen besseren MaBstab fiir die 
Giite des Materials liefert.



sich auf rationellc Qualitatsarbeit einzustellen. Jeder 
Arbcitsrorgang, dem der Stoff unterliegt, muB so 
gelcitjt sein,dati unnotiger Kraft-, Stoff- und Wiirme- 
aufv and vermieden wird und das Enderzeugnis fiir 
den bestim m ten Verw ondungszw cck die  
bestm oglichen E igenschaften  hat; nicht etwa 
uberhaupt ein HodistmaB guter Eigenschaften, denn 
es ware z.B.zwecklos,einemTragor, dermitlOkg/mm2 
beansprucht wird, eine Festigkeit von 100 lig/mm2 
oder giinstige magnetische Eigenschaften zu ver- 
Ieihon. Sind hierzu besondere Zusatze oder eine er- 
hohte Kosten verursachendc Behandlung notig, so 
ware eine derartige Slaterialyerbesserung vom wirt- 
sehaftlichen Standpunktc aus sogar s.ehadlicli.

Die scharfe Durchfiihrung und Kontrolle dieser 
eigentlich selbstverstandlichen, aber keineswegs auch 
im kleinen immer beriicksiditigten Forderung kann 
nur durcli die PruEungsanstaltcn der einzeinen Werke 
erfolgen; damit sind auch ihre Hauptaufgaben 
geben:

1. Eingehende Untersudmng der verschiedenen 
Herstellungsverfaliren unter besonderer Boriieksidi- 
tigung der Moglidikeit, sowohl fiir die verlangten 
Eigensdiaften des Materials eine billigere und bessere 
Herstcllungsweise und Zusammensetzung anzuwen- 
den, ais audi eine Verhinderung und Verminde- 
rung des Abfalles und Materialaussehusses herbei- 
zufiihren.

2. Untersuchungen uber Vor- und Nachteile
gewisser Beiinengungen und bostimmter Behandlungs- 
arten zur Erzielung von bestimmten Eigensdiaften 
des Materials. •

3. Bearbeitung von Beanstandungen und Wiin- 
schcn einzelner Betriebe oder von Kunden. Fest- 
stellung der Fehlerursache, des Batriebes, den die 
Verantwortung trifft, nnd des Weges, einem Wieder- 
auftreten vorzubeugen.

Die Durchfiihrung dieser Aufgaben hat etwa wie 
folgt zu gesdiehen:

Zu Punkt 1: Selbstverstandlich strebt jeder 
Betriebschef in seinem Betriebe einen moglichst ge
ringen Abfall und MaterialaussdiuB an. Die Praxis 
zeigt aber, daB in vielen Fallen auch der fiir unver- 
meidlich gdialtene Abfall sich vernngern laBt, Dem 
Betriebsmann fehlen meistens die Hilfsmittel und 
die Zeit, um durch. eigene Untersuchungen eine 
Bosserung herbeizufiiliren. Weiterliin veranlaBt das 
Bestreben. im eigenen Betrieb moglidist wenig 
AusschuB zu erzielen, leicht die Anwendung von 
Mitteln, die sich bei der Weiterverarbeitung ais 
sdiadlidi erweisen (z. B. Sirziumzusatzim Stahlwerk). 
Anderseits sdireibt der weiterverarbeitende Batrieb 
dem Stahlwerk manchmal Abnahmebedingungen 
vor, die infolge ihrer allzu vorsichtigen Fassung 
und ihrer zu engen Bogrenzung geeignet sind, dem

Fiir die Versudisanstalt ist es natiirlicli ohne 
Unterstutzung durch den Botrieb unmoglich, sich 
ein Bild iiber. Umfang, Art und Auftreten des 
Ausschusses und Abfalles zu machen. Sie bedarf 
hićrzu genauer, dauernd gcfiihrter Zahlenangaben. 
Es ist daher erforderlich, daB in den Einzelbetrie- 
ben auBer der Wertbilanz auch eine Energie- und 
Stoffbilanz aufgcstcllt wird, und daB die Versuc)is- 
anstalt zum mindesten in die letztere regelnuiBig 
Einsicht bekommt.

In der Verwendungsmoglidikeit dieser iiber lange 
Zeiten und groBe Mengen gefiihrten Zahlen beruht 
der groBe Vorteil der eigenen Werksversudisanstalten 
vor den offontliclien Ma ter i alp r ii fa n s tal ten, denen 
diese Angaben nicht immer zur Verfiigung stehen, 
und dereń Untersuchungsergebnisse sich dann auf 
einen oder wenige Einzelfiille stiitzen und daher 
nur eine beschranktc Giiltigkeit liaben konnen. 

ge- DaB die Anlegung von Stoff- und Energiebilanzen 
auch zur dauernden Selbstiibfrwachung des Betriebes 
fiihrt, bedarf keiner weiteren Erorterung.

Auf digse Weise kommt die Versuchsanstalt iiu 
Laufe der Zeit in dio Lage, fiir jedes in dem be- 
treffenden Werk hergestellte Materiał unter Verwen- 
dung geeigneter graphischer Darstellungsweiseń 
eine Art Stammtafel aufzustellen, aus der die Art 
der Behandlung, das Auftreten von Abfall und Aus
schuB sowie der Kraftverbrauch zu ersehen ist; 
dadurch bietet sich die Moglidikeit, auf QualitiiŁs- 
verbesserung und Wirtschaftliclikeit einzuwirken.

Zu Punkt 2: Die einzeinen Versuchsanstalten 
sind naturgemaB nicht in der Lage, den nutzlidicn 
oder sdiadlichen EinfluB einer jeden Boimengung 
und Behandlungsart durch ausgedehnte Versuchs- 
reihen festzustellen. Das wiirde auch eine geistige 
Energieverschwendung darstcllen, da ein groBer Teil 
dieser .Untersuchungen bereits in der Literatur vor- 
liegt. Die Versuchsanstalt kann sich also im allge- 
meinen darauf besdiranken, die fiir den besonderen 
Fali nodi fehlenden Untersudiungen durdizufiihren.

Zur Bjherrsdiung der auBerordentlich umfang- 
reichen Fachliteratur ist aber die Anlage einer Kartei 
erforderlich. Die Notwendigkeit und Niitzlichkeit 
einer derartigen Einriehtung kann nicht entschieden 
genug betont werden. Ais Grundstock fiir die Anlage 
einer solc-hen ICartothek konnten z. B. die Biblio- 
graphie der „Zeitsdirift fiir Metallkunde“ sowie die 
Zeitschriftenschau von „Stahl und Eisen“ verwendet 
werden. Ueber die Verfahrcn des O/dnens einer 
Kartei gibt eine Sdirift von ®ipf.*3ug. 
Schm altz1) nilliere Auskunft. Zur Vermeidung

!)  Eorschungsarbeiten des Vcrcins deutseher In- 
genieure, Berlin 1920, H eft 223: Die Methodon des 
Ordneiis und ihro Anwendung fiir teehnische Zwecko.
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Einige Anregungen fur die Tatigkeit der Versuchsanstalten.
Von K. D a e v e s  in Bismarckhiitte O./S.

I j i e  augeńblickliche wirtschaftliche Lage zwingt Stahlwerk die Arbeit unuotig zu orschweren und zu 
dic deutsehe Eisenindustrie mdir denn je, verteuern.
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einer Versch\vendung vou Arbcitskraft wiirde es seJir 
zu begriiBeu sein, wenn ein wissensdiaftlicher Yerlag 
die Herausgabe von fertigen Kirthotheken, die etwa 
im Abonnement fortlanfend ergiinzt werden konnten, 
in die Hand nehinen wiirde.

IcJi Jmbe mir vorerst eine Kartei angelegt, in.der 
alic seit 1907 in „Stalli und Eisen11, „Metallurgie 
(Fenuni)" nnd „Internationale Zeitsclirift fiir Me- 
tallographie" (Zeitsclirift fur Metallkunde) ersdne- 
nenen Aufsatze und Rsferate, die fiir eine Material- 
versuchsanstalt in 'Betracht kommen, enthalten und 
unter zweckmaBigen Stichworten geordnet sind. 
Diese leistet mir bei der Durdifiihruug aller Unter- 
sudiungen auBerordentlich fordernde und zeit- 
ersparende Dienste. Daheben sind natiirlirh auch 
ncucre Werko der Eiscnhiittenkunde von groBein 
Werte, zumal wenn sie mit zahlreichen genauen 
Literaturhinweisen versehen sind (z. B. Oberhoffer, 
„Das schmiedbare Eisen11)1).

Fiir manchc Fragen enthalt aber auch,dio Lite
ratur nur spiirlidie Angaben, z. B. iiber den EinfluB 
von Behandlungsart und Zusammensetzung auf 
die Temperatur des Yerbrennens, auf Blaubritchig- 
keit, SchweiBbarkeit' usw. Hier hiitten nun die 
einzelnen Werke einzusetzen, indem sie dmch Ver- 
óffentliclnmg des in ihren Archiven ruhendon-Ma
terials auch ihrerseits dazu beitragen wurden, Doppel- 
und Melirarbeit zu vermeiden. Selbstyerstandlich 
ist hierbei nicht an eine Preisgabe von besonderen, 
dem 'betreffenden Werke eigentiimlichen Betricbs- 
erfahrungen gedacht, sondern nur an die Mitteilung 
von solchen Versuchsergebnissen, die einen allge
meinen Charakter haben. Diese Veroffentlichungen 
wurden andere zur Weiterarbeit anregen und dereu 
Ertriige wieder dem eignen Werk zugute kommen. 
Gerade heute, wo die Hochsehulcn infolge mangeln- 
der Mittel gezwungen sind, sich beziiglich ihrer For- 
schungsarbeiten erhebliehe Einsdrrankungen aufzu- 
erlegen, ist eine wissenschaftliche Mitarbeit der Ein- 

• zclwerke dringendes Erfordernis.
Za Punkt 3. Die DurcJifiihrung der dritten  

Aufgabe war fiir viele Werke der Hauptgrund der 
Einriditung der Yersuchsaristalten. Neben der Prii
fung der Berechtigung .der Beanstandungen und 
ihrer Entstehungsursache ist dąs, Hauptaugenmerk 
auf die Verhinderung des Wiederauftretens des 
Felilers zu riditen. Diese Aufgabe kann sehr erleich- 
tert und nutzbringender gestaltet werden, wenn 
die Versuchsanstalt nidit nur dann in Anspruch 
genommen wird, wenn ein Materiał sich ais schlecht  
erwiesen hat, sondern audi dann, wenn es durc.H 
auBergewohnlich gute Eigenschaften bei der Weiter- 
Yerarbcitung oder Yorwendung auffallt. Ueberhaupt 
sollte bei Beanstandungen mit dcm fehlerhaften

‘) Verlag Julius Springer, Berlin 1920.

Stiick immer auch ein normales oder noch besser ein 
Stiick mit besonders guten Eigenschaften eingesandt 
werden, damit durdi den Vergleiph die sonst oft 
schwierige Aufklarung iiber den Grund des Versagcns 
eines Matei ials herbdgefuhrt wird. Zur Keńnzeidi- 
nung des Wertes eines derartigen Vorgehens geniigt 
es, einige Bdspiele anzufiihren: Ein Blech rostet 
sehr. schnell. Die chemische, metallographisdie und 
physikalisdie Priifung hat keine Anhaltspunkte 
fiir diese Erscheinung ergeben. Ein gleichzeitig 
miteingesandtes Bloch derselben Sorte, das sidi ais 
sehr widerstandsfahig gegen Rostangriff erwiesen 
hat, zeichnet sidi durch einen nennensweiten Kupfer- 
gehalt aus. Eine Nadipriifung der Ergebnisse des 
ersten Bleches zeigt, daB hier Kupfer nur in Spuren 
vorhanden ist. Die Versuchsanstalt hat also jetzt 
einen wesentlichen Anhalt gewonnen, daB der 
Kupfergehalt einen EinfluB auf das Rosten der Bleche 
ausiibt, und kann in dieser Riditung weit-ere Unter- 
sudmngen anstellen. Aus dem geringen Kupfer- 
gchalt des ersten Bleches allein ware ein solcher 
SchluB zum mindesten gewagt gewesen. — Beim 
Ausbau einer Mas chi nc zeigen sich einzelne .Teile 
weniger abgenutzi ais andere, obwohl sie deiselbon 
Beanspruchung unterlagen. Vergleichende Unter 
suduing wird wertvolle Ergebnisse zcitigen.

Weiterhin sei noch auf einige Einzelheiten hin- 
gewiesen. Bai der Materialpriifung kann die An
wendung der sogenamiten Mikroanalyse yon groBeni 
Voiteil sein. Nach der inikroskopisdien Unter - 
suchung ist os oft sehr erwunscht, die annaherndc 
chemisdre Zusammensetzung von kleinsren Zon en 
des untersudrten Metallschliffes zu kennen. Dem 
Vcrfass3r hat eine quantitative Mikroanalyse yon' 
Schlackeneinschliissen, Gefiigeteilen und Seigerungen 
oft groBe Dienste gdeistet. Ferner ware auf die 
Beobaditung der Metallschliffe durch ein ZeiB- 
Mikioskop mit Vertikalilluminator, dor durch eine 
kleine Spiegelvorrichtung Tageśjidit oder Liclit von 
einer matten Gluhlampe erhiilt, hinzuweisen. Das 
Auge wird weit weniger angestrengt ais bei den be- 
kanńten Metallrnikroskopen. Fur eine lOOOfache 
VergroBcrung reicht das Licht. yollkommen aus, 
zudem ‘ist dic Handhabung der Schliffe sehr be- 
quem.

Mit Vorliegendem soli keineswegs eine Norm fur 
die Tatigkeit und Organisation der Versuehsanstalten 
gegebon sein. Es sollen nur Yorschlilgo sein, wie die 
Tiitigkait dieser Anstalten erleic-htert und nutz
bringender gestaltet werden kann. Es ist sehr zu 
wunschen, daB die Erksnntnis von dsr Nutzlichksit 
und Notwendigkeit der Versuchsanstalt in thn be- 
teiligten Kr eisen Allgemeingut wird, und daB diese 
Kreisc audi ihrerseits im eigenen wie im allgemeinen 
Interesse sich bemiihsn, die Arbeiten der Versudis- 
anstalt nach Kraften zu fordem.
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Flockenstellen, Querrisse In Schienen und Fehler 
in autogenen SchwelBungen.

Im AnschluB an die friiheren Veroffentlichungem 
in amerikanischen Zeitschriften iiber Flockenstellen und 
Holzfaserbruch1) sind einige weitere Aufsatzo erschienen, 
die zum Teil schon Gesagtes wiederholen bzw. bestśitigen, 
anderseits aber auch neue Gesichtspunkte bringen. So 
teilt R a l p h  A. H a j w a r d  interessanto Erfahrungen 
mit iiber F l o c k e n s t e l l e n  i n  N i c k e l s t a h l -
S c h m i e d e s t  ii e k e n f ii r G e s  c h  ii t z  e 2). Da- 
nach war eine starko prozontuale Zunahmo der m it diesem 
Fehler behaficten Schniiedestiicke zu beobachten, ais wah
rend des Krieges das Riistungsprog-ramm stark in die 
Hohe ging. Dies wird belegfc dureh einigo interessanto 
statistische Feststellungen, die auf Zcrreifi yersuch en von 
etwa 4000 Schmiedestiieken beruhen. Abb. 1 zeigt den 
Anteil flocldgor Bloeke an der von Hayward untersuchten 
Gesamtproduktion wahrend der Monate Dezember 1917 
und Januar bis November 1918. Danaeh entliielten im 
Januar und Februar 1913 mehr alś 50 o/o der Schmiede- 
stucke Flockenstellen, dann tra t ein starker Abfall ein, 
und von September 1918 ab waron dio Fehler uberhaupt 
yerschwunden.

Abb. 2 liiBt erkennen, wio der Prozentsatz der 
floekigen Stellen mit der Ilohe dos Niekelgehaltes zu- 
sammenhangt. Danaeh ist die Neigung zur Bildung von 
Flockenstellen um so groBor, jo hoher der Nickelgehalt 
ist, insbesondere auf der Grenze zwischon 2 und 3 o/o Ni 
ist ein starkes Anwachsen festzustellen.

Die bis Marz 1918 liergestellten Schmiedestiieke ent- 
hielten fast durchweg 3 bis 3,5 o/o N i; in den darauf 

%

dali der Fehler mit der Riickkehr zu normalen Verhiilt- 
nissen abnehmen wird.

Auch E r n s t  E  d g a  r  T  h u m weist in einom Auf- 
satz1) darauf hin, daG die F l o c ke ns t e l l e n  im le- 
g ie r te n  S ta h l in aufierordentlicher Weise mit dem An
wachsen des Kriegsprogramms im Jahro 1917 zunalimen. 
Seine Betraehtungen iiber das Aussohon der Flocken- 
stellen und die auBeren Erschoinungen bei Briichen brin
gen im wesentlichon nur Bekanntes. Nach ihm bestehen 
zwei Arten von Flocken, dio entwedor auf Risse, die 

.schon im GuBblock vorhanden sind, oder auf einge- 
schlossene Schlackenhiiutchen zuriickzufiihren sind. So 
wurden in einem sonst guten Błock bei der Herstellung 
eines Schliffes parallel zur Fufifliiclio ohno jodo Aetzung 
feine Haarrisse fostgeśtellt, Ihre Entstehung fuhrt er 
auf die Beanspruehungcn zuriick, die bei der Schrump- 
fung des Materials bei dor Abkuhlung entstehen. Soleiio 
Fehlstellen konnen unabhiingig von der Grufie und Ge- 
stalt des Blockes und der Giefimetliode entstehen. Beim 
Sehmieden in geniigend hoher Temperatur ist eine Vor- 
SchweiBung moglich, wenn keino oxydischen Einschliisso 
vorhanden sind. Diimio Schlackenhiiutehen dagegen stel
len Trennungsfliichen dar, dio das VerschweiGen beim 
Sehmieden verhindern und sozusagon einen inneren Korb 
bilden, der bei der Beanspruchung ein yorzeitiges Zu- 
bruehgehen erzeugt. Das umgebende Metali zeigt an den 
Beriihrungsflachen m it solchen Schlaekeneinsehliissen go- 
wohnlich dio von G iolitti2), Oberhoffer3) und anderen 
besprochencn Ferritzeilen.

%

Abbildung 1. Anteil „flockigeu“ Stabte zu ver- 
schiedenen Zeiten.

folgenden Monaten wurdo der Nickelgehalt allmahlich 
herabgesetzt, bis schlieBlieh yom September ab nur noch 
Materiał mit etwa 1 o/o Ni oder sogar gewohnlicher Koh- 
lenstoffstahl zur Yerwendung kam. AuBerdem wurde 
in dieser Zeit auf den GuB und das Sehmieden eine 
groBere Sorgfalt yerwandt, ein Gesichtspunkt, der zwei- 
fello3 sehr wichtig ist.

Hayward ist der Ansicht, daB dio Theorie von 
Dr. H. M. Howe zutreffend ist, wonach sich Risse ent- 
weder bei der Abkuhlung dos Blockes oder beim Schmie- 
den bilden und damit die Ursache fur die Flockenstellen 
werden. Die Ergebnisse von Ze rre i B vers u eh en scheinen 
allerdings zunachst dagegen zu sprechen. Zur Kliirung 
wurde die Flacho mehrerer Flockenstellen in den Briichen 
von ZerreiBproben ausgemessen und von der Gesamtbruch- 
fliiche abgezOgen. Dio Restflacho ist dann der wirkliche 
Quersehnitt des gesunden Materials, fiir den Streek- 
und Bruchgrenze berechnet wurdon. Zahlentafel 1 gibt 
eine Reiho von Beispielen fiir diese Umreehnung. Die 
erhaltenen Werte sprechen nach Hayward fiir die Rich- 
tigkeit seiner Anschauung. E r  auBert zum Schlufi die 
Ansicht, daB das Auftreten der Flockenstellen eine Be- 
gleiterschemung der angestrengten Erzeugung war, und

1) Ygl, St. u. E. 1920, 4. Nov., S. 1179/85.
2) Chemical and Metallurgieal Engineering 1919,

l.A ng ., S. 116.

V %Ni

Abbildung 2. Anteil ,,nockiren“ Stłibls 
bei Tcrschiedenem Nickelgehalt.

Thum geht dann auf die Annahme ein, daB das Auf
treten der Flocken die Folgo von kleinen, fein yerteilten, 
mikroskopiseh nicht nachweisbaren Osydcinschliissen an 
den Korngrenzen sei, die schon beim GuB oder infolge 
nachtraglicher Bildung durch Ueberhitzen entstehen. 
Diese zahlreich yorhandenen Einschliisse beeinflussen den 
normalen Zusammenhang an den Korngrenzen. Trotzdem 
keine Bruche oder RLsse im Stahlstiick vorliegen, erfolgt 
doch eine Trennung an diesen Stellen, wenn das um
gebende Materiał iiber die Streckgrenze hinaus bc- 
ansprucht wird. Ein weiterer BeweLs fiir diesen Zu
sammenhang scheint in der geringen Kontraktion von 
flockigem Stahl zu liegen.

Demnach waren die Fehlstellen meist auf Fehler 
der Stahlherstellung zuriickzufiihren; doch konnen sie 
nicht einer besonderen metallurgischen A r b e i t s m e t h o d e  

oder einer chemischen Zusammensetzung zugeschrieben 
werden, da sie im Konverterstahl, im basLschen oder 
sauren Martinstahl und auch i m  E l e k t r o s t a h l  auftreten.

Eine Behebung des Felilers ist manehmal moglich 
durch eine langere Warmebehandlung; das tr iff t nicht

Ł) Chemical and .Metallu rgical Engineering 1919,
1. Aug., S. 145. '

2) St. u. E. 1920, 11. Nov., S. 1531.
3) St, u. E. 1914. 23. Juli, S. 1241 ff.; 1920, 27. Mai.,

S. 705 ff.
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zu, wenn Risse mitoxydicrtcx Oberflache yorliogcn. Bei Zahlentafel 1. Z e r  ro i  13 v e r su c  h e t o n
kleineren Fehlern kann eino Yerbesserung dureh Selimie- „f 1 o o k i g c n“ S t i i h l e n .
den erzielt werden. Dureh die mechanische Verarbeitung 
bei guter Schweifihitze werden die inneren Eisse mit 
sauberen Fliichen verschweiftt. Flocken, dio vou Sei- 
gerungen herriihrcn, konnen dureh eine entsprcehendo 
Warmebehandlung bis zu einem gewissen Mafie behoben 
werden (vgl. dio friilieren Angaben von Giolitti). Be- 
sondeier W ert zur Yermeldung der Fehler ist auf die 
sorgfiiltige Durehfuhrung samtlicher metallurgiselien Ar
beiten zu legen (Auswahl des Binsatzmaterials, Schmel- 
zen, Gieflen, Walzon, weitere Yerarbeitung). Blocke, die 
flockige Stellen zeigcn, sind von yornherein auszuscheiden.

Im Zusammenliang m it den Untcrsueliungen iiber dio 
Flockeństellen steht oin Bericht yon G. F. C o m s t o e k  
vor dem American Instituto of Mining Enginecrs iiber 
die Qu e r  r i s s e  i n  S c  li i  e n  e n 1).

Bis in die neuostc Zeit wurde dio Ansicht, daB Quer- 
risse in Sehienen usw. der normalen Ermiidung infolge 
der wechselnden Beanspruchung zuzusehreiben seien, ais 
die einleuchtendste betrachtet, da in den meisten Fallen 
zwischen dem Metali im Kern, dem Ausgangspunkt des 
Qucrrisses und dcm gosunden Metali der Sehienen L uter- 
schiedo in der Struktur nicht zu beobachten waren. Erst 
dureh Anwendung der Aetzung mit Kupferchloridlosun- 
gen in den letzten zwei Jahren zeigto sich, dafi mit jenen 
Bruchen doch gewisse Bcsonderheitcn des Gefiiges zu- 
sammenhingen. Nach dieser Richtung wurden yon 
Comstoek umfassende Yersuche durchgefiihrt. E r crhielt 
die besten Ergebnisse mit dcm Steadschen Reagens, dessen 
Wirkung darin bestehtj dali aut* normalem Metali ein 
Kupferniederschlag sich schnell bildet, wahrend solches 
mit hoherem Phosphorgchalt langer gliinzend blank bleibt.
Silizium, Chrom, Niekel, Kupfer und andere in  fester 
Losung im Stahl enthaltene Elemente haben eine ahn- 
liche Wirkung wio Phosphor, jedoch nioht in dem Mafie 
wie dieses. Das erzeugte Gefiigebild kann dureh Ablósen 
des niedergeschlagenen Kupfers mit Ammoniak noch kon- 
trastreicher gestaltet werden (ygl. auch das Aetzmittel yon
Oberhoffer2).DieW irkungderActzungwurdegepruftdurch
Neupolieren der Sehiffe und Aetzen mit 0,5prozcntiger 
wasseriger Pikrinsaurelosung (Stead). Diese Losung liifit 
die hochphosphorhaltigen Stellen dunklor erseheinen, wah
rend das reinero Metali gliinzend bleibt; es wurde fest- 
gestcllt, dafi sie weniger zweekmiifiig ist ais die Kupfer- 
chloridlosung, da sie unregelmafiiger angreift.

Die Querrisso in den Scliioncn nahmon im allgo- 
mąinen ihren Ausgang von den dureh dio Aetzung nach- 
gewiesenen Phosphorseigerungsstreifen. H ier scheint also 
eino Ursaehe fiir das Auftraten von Briiohen zu liegen.
Die Erkenntnis der Entstehung der Phosphorstreifen, der 
Art und Bedingungen ihres Auftretens bietet die Mog- 
lichkeit zu ihrer Besoitigung bzw. Verminderung.

Was erstere betrifft, so bildet sich bei Erstarrung von 
Stahlblocken bekanntlich ein Kristallgerippo aus reinerem 
Eisen, wiihrend die Fliissigkeit sich an Kohlenstoff, Phos
phor usw. anreiehert. Der erstarrto Błock ist daher nicht 
homogen. Ein gewisser Ausgloioh findet duroh Diffusion, 
teilweise noch im festen Zustand, statt. Dios gilt beson
ders hinsiehtlieh dcsKohlenstoffs, wahrend dasDiffusions- 
łermogen des Phosphors weniger grofi ist. Beim Aus- 
walzen des Blockcs werden Unregelmafiigkeiten in der 
Zusammensetzung zu Streifen ausgcreckt, die dann in 
der fertigen Sehione in Form der oben beaproohenen 
Seigerungsstreifen ersohoinen.

Es ist oft fostgestellt wordon, dafi der Ausgangs- 
punkt der Risso in derselben Entfornung vom Kopf der 
Schiene liegt wio der am nachsten liogendo Phosphor
streifen. Dieser Streifen wiirde natiirlich bei Bean
spruchung der Sohicnen einer grofieren Beanspruchung 
ausgesetzt sein ais die Streifen, die naher am Mittelpunkt 
der Schiene liegen. Daher konnte angenommen werden, 
dafi in iłim der erste Anrift entsteht.

Zur Untersuchung dor Mogliehkeit, dureh langeres 
Erhitzen einen Ausgleioh in der Phosphorverteilung her-

1) The Iron Age 1919, 6. Miirz, S. 613.
2) St. u. E. 1916, 17. Aug., S. 708/9.

.
Unm ittelbare ISrgebnis 

des ZerreiCrersuclis

Errechuete Festig- 
keitsziffern fiir den 
gesunden Teil der 

BnichllUche

Streck- Bruch- j n „h„„ ' Ein- Streck- Bruch- ;
grenze ■ UeanuDg greaie | schnUrung grenze greoze

| kg/mma kg/mm5 i % % kg/mm2 kg/mm* |

3 8 ,3 87,1  ! 5 ,5 14,1 6 7 ,2 1 0 0 ,5  j
i  5 0 ,0 60 ,3  2 ,0 7,1 — 1 2 0 ,6  .

5 4 ,0 8 3 ,0  ! 7 ,5 2 2 ,3 6 7 ,8 1 0 3 ,0
54 ,8 7 3 ,9  5 ,5 10,0 7 3 ,0 9 8 ,5

| 6 5 ,0 9 4 ,0  3 ,5 9 ,3 9 2 ,2 1 3 4 ,0
i  6 4 ,0 84 ,8  | 3 ,0 10,4 i 7 9 ,5 105 ,0
i 0 5 ,0 1)4.9 i 6 ,5 17,6 7 6 ,5 111 ,5
| 6 0 ,0 76,1  ! 3 ,5 16,8 7 8 ,5 9 9 ,5

6 8 .0 i>S,2 i 3 ,0 14 ,5 8 4 ,0 10 9 ,5
61 ,8 8 3 ,4  1 4 ,0 11 ,2 7 6 ,3 103 ,0
6 4 ,0 8 1 ,0  3 ,0 3 ,5 8 5 ,5 1 0 8 ,0
53,1 7 9 .3  i 4 ,5 10 ,2 6 1 ,0 9 1 ,0
6 0 ,0 8 1 ,4  3 ,0 8,1 7 1 ,5 9 7 ,0
5 6 ,0 7 3 ,5  I 2 ,0 5,1 7 0 ,0 9 2 ,0

Zahlentafel 2. E r g e b n i s s e  d e r  G e f i i g e -  
U n t e r s u c h u n g  v o n  S c h i e n e n p r o b e n .

Hinsiehtlieh

oa n
5J .2

O o c: E « cc
o//o

ni a
w-s

% i %

o

%

Schwefelselgerung
gut 

zicmlich gut 
mangelhaft 

ecblecht

TonerdeeinschlUsse •
gut

mittelmiiflig
schlecht

Scblacken- 
einscbltisse .

gut 
zlemlich gut 
mangelhaft 
schilecut

der Verteilung von i 
Sulfiden im 
KleingefUge

gut
mittelmiiBłg

scblecht

des Yorhandenseins 
yon freiem F eru t

frei davon 
Spuren 

I yorhanden bei 
m ittlere Menge 
yorhanden bei 

viel
I Yorhanden bei

67
25

67
21
12

75
8
13
4

58
17
17

83

21 1 25
50 1 42
29 | 33

38 ! —
i

37 | 58

25 ) 25
'

— i 17

I frei davon

Tortfn™ beli 
viel

yorhanden bei j

83 100

( gutPhosphorstreifen ^mlich gut 
(Kupferchlorid- . mangelhaft 

atzung) y schlecht

4 ; 33
8 j 2-i 
29 17
59 I 25

( gut i
J zicmlich gut j 12Phosphorstreifen ..

(PikrinsaureiŁt7ung) \ mai.gelhaft L 38 
l sch-echt

25
33

—  i 46 
11 1 27
2G : 18
63 | 9

—  ] 36 
16 36

1032
52 18

beizufiihren, wurden 24 Sohiencnproben ausgewahlt, von 
denen zwolf infolge Auftretens yon Risson ausgebaut 
waren, wahrend die ubrigen sich gut yerhalton hatten. 
Yon den ersteren waren alle bis auf eine unmittelbar aus 
der Bloekhitze gewalzt, von der zweiten Gruppe waren 
alle bis auf zwei mit Wiedererhitzon gewalzt worden.. 
Aufierdem wurden weitere zwolf Schienenproben mit in
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<lie Untersuchung cinbezogen, die schon vorhcr zur Verfii- 
gunggestclltw arenundebcnfallsn iitR issenbehąftct waren.

Zur mikroskopischen Untersuchung wurden aus den 
Kopfen aller Proben Lśingsschnitto entnommen, die so 
gelogt waren, daB sio in fehlorliaften Schienen don Aus- 
gangspunkt der Risse schnitton. In  nicht mit Rissen 
bohafteten Schienen wurdon dio Schliffo nalie dem Hittol- 
punkt des Kopfes entnommen,

Die Proben wurden auf ihren Gehalt an Toncrde, 
Sehlaekeneinschlussen, Sulfiden und Phosphorseigerungen 
untorsucht und gemiifi der Gute de3 Materials naeh 
Kłassen angeordnet. Eine weitere Gruppierung wurdo auf 
Grund einer Aetzung mit wiisseriger Pikiinaiiure vorge- 
nominen, Diese Zusammenstellung findet sieli in Zahlen
tafel 2 . Iliernach sind z. B. hinsichtlich der Schwefel- 
abdriicke von don 24 mit Rissen behafteten Schienen 
16 (67 o/o) ais gut, 6 (25 o/o) ais ziemlich gut und der 
Rest (So/o) ais mangelhaft bezeichnet. Die Schwefel- 
seigerungen sowio dio Gegenwart von Schlacken kommen 
ais Erklarung fiir das Auftreten ,von Rissen nicht in 
Betracht; dagegen sciieinen die Tonerdecinschliisse nicht 
ganz ohne EinfluB auf die RiBbildung gewoson zu sein, 
ohno daB dio Gefugeuntersuchung greifbaro Anhalts- 
punkte ergeben hatte. Ereier Zementit bogiinstigt, froior 
Ferrit yerhindert die RiBbildung.

Im groBen ganzen kann jedooh keino der bisher be- 
truohtcton GofugcerseJieinungen ais sichero Ursaclio der 
Risse betraohtet werden. Der Anwesenlicit von Phosphor
streifen dagegen kommt auf Grund dor zahlenmafiigen 
Gegeniiberstellung ein deutlich nacJiweisbarcr EinfluB 
auf dio RiBbildung zu. 880/0 der fehlorliaften Schienen 
wiesen starkę Seigerungsstreifen auf gegenuber 42 0/0 der 
guten Schionen. Von den in einer Hitzo gewalzton 
Schienen besaBen 89 0/0 Phosphorstreifen gegenuber nur 
27.0/0 bei den aus wiedererhitzton Blocken hergestollten 
Schienen. Die Aetzung mit Pilu-insaure ergab dasselbe Bild.

Der EinfluB der Phosphorstreifen auf die RiBbildung 
tra t also im allgemeinen deutlich in Ersoheinung; auch 
enthiełten dio aus wiedererhitzten Blocken gewalzton 
Schienen weniger Phosphorstreifen ais dio in einor Hitze 
gewalzton; viele guten Schienen zeigten uberhaupt keine 
Streifen. Besonders bemerkenswert ist der auf Grund 
diesor Feststellungen 1 sioh ergebendo vorteilhafte Ein
fluB des Wicdererhitzons dor Błocko bei der Schienen 
herstellung, der auf eino Diffusion dos Phosphors im go 
walzten Blook zuruckzufuhren ist. Eino derartigo Dif 
fusion kann auch im gegos3onen Blbelc bei geniigond lan- 
gem Aufonthalt 111 der Durchweichungsgrubo stattfinden.

Die Yorstehendon Ausfiihrungen lassen klar den gro- 
Ben EinfluB von Phosphorstreifen auf dio RiBbildung in 
Schienen erkennen. Katiirlioh konnen unter Umstiindcn 
ErmiidungserseJieinungen hinzutreten, fiir die dann die 
besprochcnen Gefugeunregelmafiigkeiten den Ausgangs- 
punkt bei der RiBbildung bilden. Es kommt obon in 
jedem einzelnen Falle darauf an, festzustellen, welche 
inneren Bedingungen in dom untersuchten Materiał ein 
Versagen schnell herbeifuhren, und welche Bedingungen 
eines gewissen Aufwandes an mec-hanischer Beanspruchung 
oder einer liingeren Zeit der Einwirkung irgendwelcher 
Einfliisso bediirfen, ohe sio in oiner fur das Materiał 
verderblichen Weise in Ersoheinung treten.

S. W. M i l l e r 1) bringt Fehler in Form von 
K i 8 s e n u n d  B r  ii o li e n b e i  a  u t  o g  e n e n
S C li w e i fl u n g e n  in Zusainmenhang mit Flocken-. 
stellen und den yon Comstock besprochcnen Schienen- 
rissen. E r ist der Ansicht, daB das Auftreten von 
Rissen in autogenen Schweifiungen wie die Bildung 
von Flockenstellen in der Haupt-sacho auf Oxyd- 
hautehen oder andere Verunreinigungan auf den Korn
grenzen zuruckzufuhren ist, wobsi or in Uebereinstim
mung mit Rawdon dio Bildung solcher Trennungsfliichen 
schon im Bloek annimmt. Doch halt er die Entstehung 
von Flockenstellen auch boi der weitoron Yerarbeitung 
des Blockes infolgo Ueberhitzung oder ungleiehmafiiger 
Erhitzung beim Sehmieden fiir moglich,

1) Chemical and M etallurgieal E ngineering 1919,
10./17. D ez., S. 729.

Miller untersuchte eine Anzahl von Schweifistolłen, 
indem er kloino Proben von 19 X  3 111111 Querschnitt aua 
den Schweiflstellen allmahlich bog und sie in den ver- 
schiedenen Stufen einer mikroskopischen Beobachtung 
unterzog. Ebenso behandelte er Stahl mit floekigen 
Stellen. Schon friiher hatte er festgestellt, daB die 
Bruche' in Lichtbogensehweiflungen meist an den Korn 
g r  o n z e n verliofcn, also i n t e r  granular sind, wahrend 
bei GasschweiBungen von Materiał mit g e r i n g e m 
K o h l o n s t o f f g e h a l t  der Bruch innerhalb der Kor- 
ner, also i n t  r  a granular auftritt. Bei h o h e r o 111 
K o h l e n s t o f f g o h a l t ,  also einem groBeren Anteil 
des Perlits an der Gefiigebildung, verliiuft audi bei Gas 
schweifiungen der Bruch an don Korn g r o n z o n ent- 
lang. Beziiglich der A rt der RiBbildung stellte Stiller 
bei seinen Biegeversuchon foigende Moglichkciten fest;

1. Der erste Anbruch erfolgt an Stellen mit sichtbaren 
Fchlern (Oxyd- oder Sulfidoinsehliisse).

2. Bei Abwcsenheit von solchen Felilern nimmt die RiB
bildung ohne sichtbaren AnlaB im F errit ihren Au 
fang, um dann an den Korngrenzen entlang zu ver 
laufen.

• Eine Warmebehandlung der geschweifiten Stellen 
hatto folgendes Ergebnis:

Bei elektrischen Schweifiungen verhindcrt weder Ab 
Kchrec.kcn noch Gliihen mit langsamer Abkuhlung von 
Temperaturen zwisehen 830 und 9 8 0 °  den intergranularcii 
Bruch. Bei GasschweiBungen mit perlithaltigcm Materiał 
wird dor Bru'oh nacli einem Gliihon intragranular, er 
iindert also seinen Charakter. Miller kommt auf Grund 
seiner Untersuchungen z u fołgenden Schlufifołgenuigen;

1. Risse in Schienen, Flockenstellen und intergranularo 
Bruche in Schweifiungen haben die gleiche Ursache: 
Schlackenhautehen von ultramikroskopisch fciner 
Ausbildnng, die Trennungsflachen im Materiał dar- 
stellen.

2 . Diese Hautelien sind bei Seliienonrissen und Flocken
stellen meistens bereits im Gufibloek vorhanden.

3. Sie konnen auch duroh Ueberhitzung bei der Weiter- 
verarbcitung entstehen.

4. Sind dio Hautehen durch k l e i n e  Mengen von 
Eisenoxyden gebildet, wie dies ansoheinend manch- 
mal beim Holzfaserbruch der Fali ist, so kann das 
Materiał durc-h geeignete Warmebehandlung ver- 
bessert werden (naeh G iolitti); liegen abor g r o - 
fi e r  e Ox3’dmengen vor. so ist eine Yerbesserung des 
Materials ausgeschlos3e n ..

fi. Auoh eine geeignete Walzbehandłung kann zur Be
seitigung von Flockenstellen beitragen.

6. Mikroskopisch naehweisbare Fehler in Schweifiungen 
konnen durch entspreehendo Arbeitsweise bei der 
Sehweifiung vermieden werden, insbesondere durch 
Beseitigung aller Oxyde. Dies ist bei elektrischen 
Schweifiungen schwierigcr, da hierbei mehr Gelegen- 
heit zur Oxydation gegeben ist. Die Entfernung von 
ultramikroskopisch feinen Hiiutchen in Schweifinn- 
gen durch Erhitzen in reduzierender Atmosphare 
erscheint moglich.

7. Eine wesentliohe AufkiSrung veripricht Miller eich 
von oiner Beobachtung von rissigen Scliienen beim 
Biegen unter dem Mikroskop. Zum Vergleich ware 
auch gesundes Materiał in gleicher Weise zu unter- 
suchen.
Keiner der auslandischen Forscher liat bisher auf 

Randblasenseigerung, die von Oberhoffer ais Erklarung 
fiir die dureh Holzfaser- oder Schieferbruch liervorge- 
rnfenen Erscheinungen gegeben wird, hingewiesen. Ander
seits sch einen die Untersnohungen darauf łiinzudeuten, 
dafi neben der Randblasenseigerung auch nocłi andere 
Ursachen in Betracht kommen; fiir diese Annahme glaubt 
auch der Berichterstatter gcmeinschaftlich mit 2)r.«2rng. 
Goebel in seiner Arbeit1) Beweise erbracht zu haben.

5Dr.»3iig. K. U. ScMz.

>) St. u. E. 1920, 4. N ov„ S. 1479.
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Utber die VergWung von Nickel- und Chromniekelstahl.
Zur Erg&nzung der Kenntnis uber die Warmbehand- 

limg von Konstruktionsstahlon sind Vereuchsergebnis80 
willkommen, die Dr. E r d m a n n  K o t h n y ,  Traisen, 
Ossterroich, m it nickel- und nickelchromlegierten Stahlen 
erzielte1). Die Ergebnisse lassen die bssonderen Schwierig- 
keiten erkennen, dio infolge unvollkommener Durchhar- 
tung derartiger Stahlo boi der Vergutung ontstehen.

1. Ein funfprozentigor Nickelstahl fur Misohinen- 
gewehrgohauso der ostcrreichischen Armee hatte'folgende

Zusammensetzung: 0,10 bis 0,20%  C, 0,6 bis 0,8 %  Mn, 
0,25 bis 0,30 % Si, 4,8 bis 5,0 % Ni.

Nach der Verarbeitung und der Yergutung soli der 
Stahl folgende Mindestwerte haben: 45 kg/m m s Streck- 
grenze, 70 kg/mm* Bruohfestigkeit .12 %  Dehnung, 60 % 
K ontraktion.

Dieser Stahl orgibt schon bei gewalzten Stiicken von 
nur 75 mm Kantonlango am Rande und in der Mitte 
abweichende Werto. Soli nun ein aua der Mitte entnom- 
mones Probestuck dio erforderlichen Werte ergeben, so

Zahlentafel 1. E i n f l u C  d o s  G r a d e s  d o r  D u r c h h a r t u n g  a u f  d i e  E e s  t i g k e  i t s  e i  ge  n s  o h a  f t  e n

«N
*55
SA
W

C

%

Mn

%

SI

%

Probe

Naturhart Vergutet

(JuaMSlStreck-
grenze
kg/mm>

Fentlg- 
kelt 

ksr/mrr 8

Deh-
nung

%

Kon-
trakllon

%

Sireek-
grenze
ke/mm3

Fentlg-
kelt

ke/mm*

Deh
nung

%

Kon-
(raktion

%

1 45 66 16,4 60 71 81 11,3 63
2 45 65 16,0 28 70 80 12,0 65 Sohmiedo-

A 0,11 0,59 4,87 3 44 65 15,0 59 65 76 12,5 64 waro
4 45 64 15,0 58 60 72 12,8 63
5 45 65 15,0. 58 58 70 13,5 65

1 51 68 17,0 58 70 80 16,0 67
2 51 68 16,0 58 67 79 15,0 67

B 0,19 0,71 5,18 3 50 67 17,0 53 66 78 14,0 66 W alzware
4 50 67 16,2 46 65 77 14,0 66
6 51 67 10,0 40 65 77 13,8 58

1 46 69 17,5 58 70 83 15,4 64
2 47 68 17,5 58 71 83 14,4 63

0 0,15 0,80 4,99 3 47 68 17,0 57 70 82 14,0 61 Walzwaro
4 47 68 16,0 50 68 80 14,4 61
5 46 68 15,0 42 66 78 H ,1 56

1 40 55 19,0 63 72 80 13,0 68
2 40 55 20,0 63 66 78 14,5 66

D 0,13 0,58 4,96 3 40 55 20,0 63 58 71 15,0 66 W alzware
4 40 55 21,0 63 56 71 15,0 66

! •

40 54 17,0 53 54 70 14,8 63

Zahlentafel 2. E i n f l u C  d o s  G r a d o s  d e r  D u r c h h a r t u n g  a u f  dio E e s t i g k e i t s e i g e n s o h a f t o n

V

s-3O03

0

%

Mn

%

Cr

%

NI

%

Probe

Naturhart Yergutet In Wasser Yergutet in Oel

Śtreck-
grenze

kp/mm*

Festlg-
keit

ksr/mm3

Deh-
nung

%

Kon
trak 
tion
%

Slreek-
grenze

ke/mm*

Fcstlg-
kclt

ke/mm*

Deh
nung

%

Kon
trak 
tion
%

Streck-
grenze
kp/mm*

Festig-
kelt

ke/mm*

Deh
nung

%

Kon
tra k 
tion
%

1 38 60 17,0 50 67 82 12,3 63 — _ -
E 0,17 0,64 0,45 2,77 5 37 60 14,4 35 57 72 12,5 59 — — —

1 40 64 17,4 50 58 74 14,3 62 62 78 15,0 61 !
F 0,28 0,80 0,35 2,56 5 35 64 15,3 40 55 72 13,0 51 60 76 14,0 49

X 40 70 15,0 54 61 78 14,5 66 59 75 14,2 61
G ’,3i U,58 0,39 2,59 5 41 70 13,0 33 60 78 13,6 64 59 74 13,9 59

Zahlentafel 3. E i n f l u C  d e s  G r a d e s  d e r  D u r c h h a r t u n g  a u f  d i e  E e s t i g k o i t  v o n  N i o k o l -

S Kugcldiuck-FeatUkcit kg/mra*
O
s•Ooco

c

%

Mn

%

Cr

% %

Zustand
<D
60

0
u -

CD6 8 <D 0
w

O
M>

CD
n

0)
34

O  CD
Si 1 26

Ab- | 
ntlime ;

H 0,15 0,45 0,35 4,01
gehartet
yergu tet

117
105

112
105

110
100

104
94

95
88

88
84

86
82

84
80

84
80

84
80

33
25

J 0,15 0,40 0,40 4,14
gehartet
vergu tet

122
115

117
112

110
103

106
98

98
90

94
86

90
86

90
86

90
86

90
86

32
29

K 0,15 0,55 0,68 3,80
gehśirtet
yergutet

128
115

120
115

115
110

108
105

106
103

102
100

98
100

98
92

98
92

98
92

30
23

L 0,13 0,35 1,15 4,06 gehartet
yergu tet

129
112

121
112

118
u o

112
105

106
100

100
96

100
95

100
95

100
95

100
95

29
17

M 0,14 0,49 1,16 4,24 geharte t
yergu tet

138
125

135
123

135
123

127
115

120
112

117
108

117
108

117
108

117
108

117
108

21
17

‘) Contralbl, d. Hutten- u. Walzwerke 1920, Nr. 2, S. 35/6. 
XIV.lt 65
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Zahlentafel 4. EinfluB des Grades der Durchhartung auf die Festigkeitseigenschaften im Nickel-Chrom-Eirisatzstahl.

Sthmelze
c Hn Cr NI

Probe
Streclc-
greuze

Festls-
kelt Dcbnang Kon

traktion
Fe*t!i'keits-
unteiuhied

% % % % ksr/m m* ke/mm* % ~% kg/mm*

n 0,15 0,45 0,35 4,01 Rand
M itte

9S
75

106
85

7,3
8,8

58
55 21

j 0,15 0,40 0,42 4,14 Rand
Mitte

105
80

115
90

7,9
8,0

58
58 25

K 0,15 0,55 0,68 3,80 Rand
M itte

106
85

115
95

7,0
7,2

61
59 2 0

L 0,13 0,35 1,15 4,06 R and
Mitte

109
90

118
98

8.5 
9,2

7.5 
8,0

58
61

58
58

20

M 0,17 0,48 1,16 4,24 Rand
Mittó

117
104

125
111 14

mufi die auCere Sohicht auf entspreehend hohere W erte 
yergutet werden.

Der Vergleich der Zahlen in natufhartem  und ver- 
gutetem Zustande yon funf in der Diagonalc des Stabes 
durchgefuhrten Proben (Abb. 1) zeigt, daB dio Ungleich- 
maBigkeit der Werte auf ungenugende Durchgreifung der 
Vergutung und nicht auf mangelhafto Durcharbeitung bei 
der W armyerarbaitungzuruckzuf uhren ist, wie aus Zahlen
tafel 1 zu ersehen ist.

2. Die Untersuchung dreier Nickelchromstahle fur 
Maaehinengewehrgehauge m it der yerlangten Analyse 
0,15 bis 0 ,30%  C, 0,5 bis 0 ,8%  Mn, 0,3 bis 0,5 % Si,

Abbildung 1. A rt der Probe^nfcnahme zur Unter- 
suchung der angentigenden DurchgTeifung der Ver- 

gutung bei KonstruktionastShlen.

2.5 bis 2,7 %  Ni ergab bei yerschiedenen K>hIenstoff- nnd 
Mangangehalten die in Zahlentafel 2 enthaltenen Jlindest- 
und Hocbstwerte.

Die Untersuchungen Kothnya ergaben bei 0,5 % Cr,
2.5 %  Ni und 0,5 b s 0,8 %  Ma erst bai einem K >hlen- 
stoffgehalt von uber 0,25 %  durchgreifende Vergutung. 
Bei 0,17%  C betragt der Unterschied in der Festigkeit 
zwischen Rand und Kern 10 kg/mm*.

3. E 'n  Nickelchromstahl m it 1,0%  Cr, 4 %  Ni nnd
0,10 bis 0 ,20%  C ab  Einsatzstahl fur Auto- und Flug- 
zeugbau h arte t bei groBen AlmeśSmg-n nicht durch, 
besonders wenn der Ciiromgehalt auf 0,5 %  sinkt. Die 
Festigkeit wurde fcei ^rschiedenen Chromgehalten durch 
die Brinellharte bestimmt, und zwar an Probereihe 1 
nach dem H arten  aus 850° in Wasser und an Probereihe 2 
nach dem H arten aus 850° nnd nach dem Anlassen bei 
450° im Bleibade. Die Brinellharte wurde bei 5000 kg 
Belastung an der Oberflache des Stahles in der Weise 
bestimmt, daB nach der Feststellung immer 3 nim tief 
abgedreht wurde. Die Ergebnisse sind in Zahlentafel 3 
zusammengesteilt.

Von dem gleichen Materiał wurden ZerreiBprobeu 
vOm Rande und aus der Mitte entnommen; die Ergebnisse 
sind in Zahlentafel 4 mitgeteilt.

'Sr.-Jng. K. Dornhecker.

Die Gasabgabe kaltbearbeiteter Metalle wahrend ihrer 
IRekristallisation.

Nach einer neuen Theorio yon G. T am  m an n 1) 
besteht die Rekristallisation kaltbearbeiteter Metalle in 
einer Umlagerung der Atome zu neuen Kristallen; er 
e rw artet daher, daB w ahrend dieses Yorgangs den ein- 
geschlos6enen Gasen Gelegenheit zum Entweichen durch 
die entstehenden Spaltcn gegeben wird; diese Annahme 
wurde auch durch Versuche bestatigt2).

Bei einem gezogenen K upferdraht wurde die groBte 
Geschwindigkeit der Gasentwicklung im Yakuum zwischen 
200° und 300° festgestellt, also bei der Temperatur, bei 
der auch die Geschwindigkeit, m it der die Aenderung 
der Eigenschaften durch Kaltbearbeitung sich ausgleicht> 
am groBten is t. Dio entweichenden Gase wurden spektro- 
skopisch alsKohlendioxyd und Kohlenmonoxy ' bestimmt.

Bei kaltgewalztem Elektrolyteisen tr a t  die groBte 
Gasentwicklung zwischen 530°und 600° auf, also ebenfalls 
in dem Temperaturbereich, in dem die Rekristallisation 
einen H ochstwert zeigt. Letztere Angabe findet eine 
Bestatigung durch Versuche von G. B e llo e 3), der bei 
abgedrehten, also kaltbearbeiteten Spanen eines Kessel- 
bleches das HoehsSmaB der Gasabgabe bei 540° fand.

In tcressan t is t weiter die Beobachtung Tammanns, 
daB wahrend der Rekristallisation auch eine Abgabe yon 
D im pfen fluehtiger Metalle (er stellteBlei fest) stattfindct.

Nach seinen Angaben findet sowohl die Abgabe von 
MetaUdampfen wie yon eingeschlossenen Gasen nur 
wahrend der Rekristallisation s ta tt . Nac!i anderen For- 
schern (G. Belloe3), J . W. Donaldson*) is t anzunehmen, 
daB eine Gasabgabe auch bei der Umkristallisation bei 
den kritischen Punkten At und A , erfolgt.

Tammann weist noch auf die Bedeutung seiner Yer- 
suche fiirdie qualitative Feststellung geringer Beimensun- 
gen bei Metallen hin. Man hat das zu untersuchende Metali 
nur kalt zu bearbeiten und dann im Vakuum in einem 
schwerschmelzbaren Glasrohr auf Rekristallisationstem- 
peratur zu erhitzen ; man kann dann aus den chemischen 
Eigenschaften der gebildeten Spiegel auf d ii Natur der- 
sonst schwer faBbaren Beimcngungen SchlieBen.

Tr.-Sng. K. Daetcs.

Beutsche Indusfrie-Normen.
Der NormenaussrhuB der deutschen Industrie ver- 

offentlicht in H eft 12 seiner „M3tteilungaa“ (H eft 12

l) Z. f. anorg. und aligem. Chen.i3 1920, 15. Okt.,.
S. 103/78.

5) Z. f. anorg. und allgem. Chemie 1920, 29. Dez.„
S. 27S/S0.

Metallurpie 1P08, 8. Ju ’i. S. gjłfi.
*) St. u. E. 1917, 22. Noy., S. 1076.
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der Zeitschrift „Der Betrieb'1) folgende Normblattent- 
wiirfo:
DI-Norm 396 (Entw urf 2) Handriider mit hoblem

Kranz.
DI-Norm 397 (Entw urf 2) Handriider mit hohlem

Kranz, mit einem Griff senk
recht zur Kranzebene. 

DI-Norm 298 (Entw urf 2) Ilandrador m it hohlem
Kranz, m it melueren Griffen
in dor Kranzebene.

Abdrncko der Entwiirfe m it Erliiuterungen sind 
von der Geschaftsstelle des Normenaussehusses der deut- 
schen Industrie, Berlin NW 7, Sommerstr. _4a, zu be- 
ńehen, bei der auch Einwiindo bis 15. Mai 1921 be- 
kafintgegeben werden konnen.

Im genannten H eft wird auBerdom das Blatt 
DI-Norm 254 Kegol 

ais Vorstandsvorlago veroffentlicht. Es handelt sich bei 
'den Vorstandsvorlagen um die Fassung der BlStter, wio 
sie dem Vorstand zur Genehmigung unterbroitet werden.

Gesellschaft fflr (echnlsch-wlssenschaftliche Foit- 
blldung fiir den Kolner Bezlrk.

Unter diesem Namen wurde am 12. Miirz 1921 in 
der Aula der Universitat zu Koln eino Vereinigung ge- 
grfindet zur Veranstaltung technlscher Fortbildungskursc 
anf breitester wissensehaftlieher Grundlage fiir den 
Kolner Bezirk. Aehnlicho Kursę wurden bereits mit E r- 
folg in Berlin, Hamburg und im Rulirgebiet abgehalten. 
Die zunfichst im bescheidonen MaBe beginnenden Vor- 
triigo sollen vor allem den berufstiitigon Toehnikern zur 
Wiederholung, Erweiterung und Vertiefung ihrer Kcmnt- 
niase dienen und werden sich don yersehicdenen Aus- 
bildnngsstufen (Ilochschulbildung, Faehschulbildung, 
Meister) anpasscn.

Ans Fachvereir>en.
D eutscher  B eton-V ere in .

Die an don Tagen des 9., 10. und 11. Miirz 1921 in  
Berlin abgehaltene 24. Hauptversammlung des Deutsehen 
Beton-Vereins war von mehr ais 550 Gasten und Mit- 
gliedern besueht. Der Yormittag des ersten Verhand- 
lungstages war den inneren Angelegenheiten des Voreins 
gewidmet. Regierungsbaumeister Sr.-Sng. P e t  r  y er- 
etattete den Jahresberieht des Vorstandes. Danach ist 
die M i t  g 1 i e d e r  z a h 1 von 277 Endo 1919 auf 315 
Ende 1920 gestiegen. Trotzdem haben die erhohten Ein- 
nahmen nicht geniigt, um die durch die gewaltigo Stea- 
gerung der Kosten stiindig anwachsendon Ausgaben zu 
decken. Dio Antrage des Vorstandos, dio E r h e b u n g  
von  S o n d e r b e i t r i i g e n  zu beschlicfien, und zwar 
von 20 J i  fiir den Antcil fiir das Vereinsjahr 1920 und 
von 60 J i  fiir den Anteil fiir das Yereinsjahr 1921, ferner 
den Jahresbeitrag fiir auBerordcntliclie Mitglieder von 
80. J t  auf 150 J i  zu erliohcn, wurden einstimmig ange- 
aommen.

Die vom Deutsehen Bcton-Verein in Gemeinschaft 
mit dem Beton- und Tiefbau-Arbeitgeberverband fiir 
Deutschland aufgostellten „B e d i n g u n g e n  f i i r  
B e t o n -  u n d  E i s e n b e t o n a r b e i t e n “ stilon 
demnachst gemeinsam m it der Yereinigung der Tech
nischen Oberbeamton deutscher Stadte durchgesehen und, 
wenn erforderlich, nou bearbeitet werden. Zu diesem 
Zweck ist ein AusschuB gebildet worden, dem Yertroter 
der drei boteiligten Verbande angehoren sollen.

AuBerordentlioh viel ist im vcrgangenon Jahre die 
S c h i e d s g e r i c h t s o r d n u n g  des Deutsehen Be- 
ton-Vereins bei Schicdsgrrichtsstreitigkeiten wieder in 
Anwendung gekommen. Der B eruhterstatter ging auf

- die Zusammenhange m it der Schiedsgerichtsordnung des 
Dentselien Verbandcs fiir das Schicdsgerichtswe-eu ein 
,nnd auf dio Iictćiligung des Deutsehen Beton-Vereins in 
diesem Verband. E r gab Kenntnis von der im letzten 
Jahre Yorgcnommencn Erhohung der in der G e.-

b i i h r e n o r d n u n g  der Schiedsgerichtsordnung des 
Deutsehen Beton-Vereins enthaltenen Stundensiitzo um 
50 o/o.

Der Deutsche Beton-Vorein bemiiht sich seit liingerer 
Zeit, U n t e r r i c h t s  m a t e r i a ł  zu schaffcn f ii r 
d i e  H o c h s c h u l e ń  und miltleren Schulen. Wieder- 
holt sind dio Mitglieder des Yereins durch Rundschreiben 
gebeten worden, statische Bereehnungen, Konstruktions- 
zeichnungon, Ausfiihrungspliine, Lichtbilder, Modcllo 
usw. cigener Bauausfiilirungcn nnzugebon, damit diese 
den Hochschuleń zur Verfiigung gestellt werden konnen. 
Dio Rundfragen des V<5reins haben bi3 jetzt leidor sehr 
wenig Materiał zutage gefordert, obwohl die Mitglieder 
des Yercins zweifellos iibor goeignete Gegenstiinde vor- 
fiigen. Der Berichterstatter richtete noehmals eine Mah- 
nung an die Mitglieder, den Hochschuleń guto Bei- 
spiele ausgofiihrter Eisenbetonbauten zu uberlassen 
und damit die Kenntnis der Eisenbetonweise zu 
fordern.

Die ausseheidenden Yorstandsmitglieder, ®r.*3ng. e. h. 
Alfred II  U s e r ,  St.-Sng. e. h. Mattliias K o  e n  e n , 
Wilhelm L a n g e l o t t ,  Generaldirektor Otto M e y e r ,  
wurden wiedergewiihlt. An Stelle der im Jahre 1920 
verstorbenen Herren A l b e r t  B r a n d t  und G. M o l -  
d e r s  wurden die bisher dem Vorstand zugćwahltenMit- 
glieder, Direktor E rnst D.y c k e r h o f f ,  Biebrich a. Rh., 
und Direktor Karl P i e l  e r ,  Kattowitz, neu in  don 
Vorstand gewahlt.

Am Nachmittag des 9. Miirz begann, wieder uuter 
dem Vorsitz von Sr.«3ng. Alfred H u  s e r ,  die allge- 
meine Yersammlung, dio im bosonderen fiir dio M it
glieder des B u n d e s  d e r  D e u t s e h e n  Z e m e n t - -  
w a r ą n -  u n d  K u n s t  s t e i n  - I n d u s t r i e  be
stimmt war. Dieser Bund, der sich aus don verschiedenen 
Vereinigungen der Zementwarenfabrikanten Deutsohlands 
unter Mithilfo des Deutsehen Beton-Vereins gebildet hat, 
steht mit dem Deutsehen Beton-Verein in engor Fuhlung 
in den Fragcn, die die Zemontwarea und den Beton- 
werkstein betreffen. $r.-3ng. P  e t  r  y erstattete i den 
Bericht iiber die Tfitigkeit des Rohren- und Beton- 
werkstoin-Ausschusses, in dem die Gemeinsamkcitsarbeit 
der beiden Verbande besonders deutlieh zutage tr itt. Der 
R o h r e n -  n n d  B e t o n w e r k s t e i n - A u s s c h u B  
odpr. wio er in Zukunft heifien soli, „ Z e m e n t w a r e n -  
u n d  B e t o n w e r k s t e i r t - A u s s c h u B “ hat im J  a- 
nuar d. J. beschlossen, Versuche auszufiihren, um dia 
Frage der zweckmiiBigsten P r u f u n g  v o n  K a b e l -  
f o r m s t i i c k o n  zu kliiren. Der Berichterstatter legto 
im einzeinen dar, welche Priifungsverfahren hierfOr in 
Frage kommen, und in •welcher Weise die beabsichtigten 
Untersuchungen bei Mitglicdsfirmon der beiden Ycrbande 
vorgenommen werden sollen. Fernerhin sollen Erhebun- 
gen angestellt werden \iber die zweckmiiBigstc I I  e r  - 
s t e l l u n g  v o n  Z e m c ę t d a c h s t e i n e n ,  um die 
Vorurteile, die gegen solche Steine besonders auch in 
astheiischer Beziehung heute noch bestehen, allmahlich zu 
zerstreuen. Eine weitere Aufgabo des Ausschusses soli e3 
sein, einwandfreie und einheitliche B e r e c h n u n g s -  
g r u n d l a g e n  f u r  f r e i t r a g e n d e  T r e p p e n -  
s t u f e n  zu schaffen. Eino spiitoro Aufgabe wird dio 
Ilerausgabo t o c h n i s c h e r  L i c f e r u n g s v o r -  
s c h r i f t e n  f u r  B e t o n w e r k s t e i n e  sein. Mit 
den Eisenbahnverwaltungen soli durch die w irt- 
scliaftlichen Organisationen, insbesondere anch durch den 
B e t o n - W i r t s e h a f t s v e r b a n d ,  Berlin, vcrhan- 
delt werden lib-r die E n t s c h a d i g u n g s p f l i c h t  
d e r  E i s e n b a h n  b e i m  B r u e h  v o n  R o h r e n  
b e i  E i s e n b a h n  v e r l a d u n g e n .  Weitere Arbei
ten des Ausschusses sind in Aussicht genommen, zunachst 
aber zuriickgestellt.

Dio tochnisch-wisscnschaftlichen A'or‘r;ige wurden 
eroffnet durch einen Vortrag von Direktor  ̂A r  n s , 
Kupferdreh, iiber „V o r s a t z b e t  o n u n d S t e i n -  
p u t z m i s o h  u n g e n  f u r  B e t o n w e r k s t e i n  
u n d  F a s s a d e n “. Alfdann sprach 2ip!..5iig. 1’ e t r y  
iiber dio „ V e r w e n d u n g  v o n  M u s c h e l k a l k -  
b e t o n w o r k s t e i n  b e i m  B a u  d e r  Ł u t h e r -  
k i r o h e  i n  F r e i b u r g  i. B.“
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Dio offentliche Versammlung am 10. Marz oroffnote 
der Vorsitzendo des Verein3, St.-Sng. o.h. Alfred H iise r, 
mit einer groB angelegten Redo iibor dio politischen 
Vorgange dor letzten Zeit. Dor Rektor der
Technischen Hoehsehule Karlsruhe, Professor Sr.>3ng. 
A m  m a n n ,  gab bekannt, dali dio Technische Iloeh- 
schule Karlsruhe dem Ehrcnmitglied des Deutschen 
Beton-Vereins, H erm  Julius B r o n z i n g e r ,  Freiburg, 
die Wurdo oinos D o k t o r - I n g e n i o u r s  ehronhalber 
Terliclicn habe.

$r.-3nfl. P e t r y  gab an Hand des gedruckt vor- 
licgcnden Jahresberichtos dos Vorstandc3 einen Uebor- 
blick iiber dio W a n d e r  v o r s a m m 1 u n g d e s
V o r  e i n s 1920 in Miinchen, sprach darauf iibor die 
gemeinsamen Arbeiton mit dem Germanischcn Lloyd zum 
Zwock der Herausgabe von B a u  v o r s c h r i f  t e n  f i i r  
E i s e n b e t o n s c h i f f e  und iiber dio im Arboitsaus- 
echuB fiir Beton und Eisenbeton des Normenausschussea 
der deutschen Industrie goleistoten Arbeiten zur N o r -  
m u n g  v o n  Z e m e n t  w a r e n  u n d  i m  B e t o n -  
b a u. Ferner berichteto er uber dio M i t w i r k u n g  
d e s  D o u t s c h o n  B e t o n - V o r e i n s  i m  D o u t -  
s c h o n  A u s s c h u B  f u r  E i s e n b e t o n  und iibor 
die in Aussicht genommeno N o u b c a r b o i t u n g  d o r  
E i s o n b o t o n - B o s t i m m u n g e n  v o m  J a h r e
1 9 1 G.

Eino lcbhafte Erorterung schloB sich an den Be
richt iiber die Tatigkeit des Ausschussos zur E  i n f ii h - 
r u n g  e i n e r  p r a k t i s e l i e n  T i i t i g k o i t  f i i r  
d i e  S t u d i o r o n d e n  d o s  B a u i n g e n i e u r -  
w e s e n s an. In  einer EntsehlieBung, dio dor Vorstand 
des Deutschen Beton-Voreins im Januar d. J . den 
Technischen Hochschulen, don iibergeordneton Kultus- 
ministerien und technisch-wissenschaftliclien Yeroinen 
Doutschlands iibersandt hat, sprieht sich dieser dafiir 
aus, daB von den Studioronden dos Bauingcnieurwesens 
vor Ablegung der Diplompriifung eine fiinfmonatigo 
praktischo, handwerksmaBigo Tatigkeit auf Baustellen 
yerlangt werden muB. Der Deutsche Beton-Verein wolle 
bei seinen Mitgliedern dahin wirken, daB dio in Frage 
kommendo Anzahl Studierendor in jedem Jahr auf Bau
stellen beschaftigt wird, und daB den Mitgliedsfirmon 
Riehtlinien gegeben werden iiber die A rt der handworks- 
mSBigen Ausbildung. Dio Studioronden sollen wlllirond 
der" Zeit ihrer Tatigkeit bezahlt worden und sioh in 
die Arbeitsordnungen an den Baustellen einfiigen. Am 
SchluB der praktiselien Tatigkeit ist den Studierenden 
von der Firma, dio sie beschaftigt hat, oin Zeugnis'iibor 
die Tatigkeit auszustellen. Die Einzelheitcn bleibon wei
teren Beratungen des Ausschussos und de3 Vorstande3 des 
Deutschen Beton-Vereins yorbehalten. Weiterhin soli fiir 
eine allgemeine Ausbildung der Studierenden im ihrem 
Fach und gegen eino Gabelung des Studiums, insbo- 
sondero gegen einen Ersatz von Pflicht-fachern durch 
Walilfacher in  der Hauptpriifung oingetreten werden. 
Von Vertretern Technischer Hochschulen wurde in don 
Hauptpunkten Uebereinstimmung mit diesen VorschIagen 
festgestellt. Wenn auch beziiglich der einseitigon Go- 
staltung des Studiums in den hoheren Semestern ver- 
scliiedene Ansichten herrschen, so miisse doch festgestellt 
werden, daB es dem Doutschen Beton-Verein in erster 
Linie darauf ankomme, dio praktisclie Tiitigkoit des Stu
dierenden durchzusetzen.

Es folgten technisch-wissenschaftliohe Vortriige. Zu- 
niichst sprach Professor O. C o l b e r g ,  Hamburg, iiber 
„ U n t o r f a n g u n  g s  a r b c i t e n  d e s  A l t b a u e s  
d e s  G c n e r a l d i r e k t i o n s g o b a u d e s  d o r  
H a m b u r g  - A m e r i k a - L i n i  e“.

Sipl.-Sng. B r a m  m e r ,  Leipzig, hielt einen Liclit- 
bilderyortrag iiber

Bauten zur Besserung der Kohlenwirtsehaft im Mittel
deutschen Kohlengebiet in der Nachkriegszelt.
Dio Kohlenwirtsehaft ist seit Beendigung des Krieges 

Deutsehlands Sorgenkind, und m it ihrer Besserung geht 
der Aufschwung der deutschon Industrien Hand in  Hand.

Steinkohle darf nach Moglichkcit nur Eisonbalin- 
betrieben, Gasanstalten und Kokereizweeken zugefiilirt 
werden, damit der Belioferungsgrad dem Erfordernis 
entspricht. Allo Industrien miissen sich soweit w io móg- 
lich auf andere Kraftąuollon, im mitteldeutschen Kohlen- 
gebiet haupts&fchlich auf Braunkolilen und Wasserkrafte, 
sofern solche yorhandon sind, umstellon. Fiir die Besse
rung der Kohlenwirtsehaft ist es niJtig, dio Fordorung 
der Kohle, die Ausnutzung dor Rohstoffe und auch die 
Feuerungsanlagen zu vervollkommnon. Dies erfordert fiir 
dio Kohlenwerko selbst sowio aueh fiir die Industrien 
Umbauten, Erweiterungsbauten und Neubauten. Dio Not 
an Ziegeln und Eisen seit dor Royolution sowio die hohon 
Eisenpreiso haben immer mehr Botonbauton entstchon 
lassen. Bei don Ausfiihrungen selbst muB groBto Spar- 
samkeit herrschen, und daraus ergibt sich, daB in An
ordnung und Ausfiihrung dor Bauton im Rahmon des 
Erlaubton der Baustoff voll ausgenutzt wird. Auf diose 
Weise sind sehr bemerkenswerte Bauten entstandon. 
Rodner bowios an Hand einiger in der Nachkriegszeit im 
mitteldeutschen Kohlengebiet ausgefiilirtcr Bauten, in 
welch heryorragender Woise sio zur Besserung der 
Kohlenwirtsehaft bcigetragen habon.

Einen Boitrag zu den bcyorstclienden Arbeiten fiir 
dio Abiinderung der Eisenbeton-Bcstimmungen yom 
Jahre 1916 braehte Priyatdozent Baumeister L 3 s e r, 
Drewien, in seinem Lielitbildcryortrag iiber 

Gfltevorsefcritt«n IQr Beton.
E r ging aus von den Mindestfestigkeiten, dio fiir 

Beton in den deutschon Eisonbetonbostimmungon 1915 
fostgclegt sind. Dieso Mindestfestigkeiten sind abhangig 
von der zulassigen Beanspruchung des Betons und be
tragen bei 20 om WiirfelgroBe und 45 Tagen Alter dea 
Betona bei der Priifung:

Deckonbeton ob =  40 kg/om!, Wiirfolfestigkoit W 
=  180 kg/cm2,

SSulenbeton =  35 kg/cm!, W =  210 kg/cm8,
Saulonbeton ab =  50 kg/cms, W =  350 kg/omJ,
Rahmenbeton ab =  50 kg/om2, W =  300 kg/cm-.

Dio Bestimmungen schreiben vor, daB die Probe-
wiirfel in eisernen Formen gestampft werden inusson, 
und zwar m it dem gleichen Feuchtigkeitsgehalt, den der 
betreffende Beton bei Verarbeitung im Bauwerk _auf- 
weist. Da bei guten Eiscnbetonausfiihrungen nur weicher 
oder fliissiger Beton verwendet wird, mussen die urfel- 
proben auch fiir diesen Feuchtigkeitsgrad dio yorge- 
nannten Wiirfelfestigkeiten erroichen.

Der Vorsitzcnde stellte nun vier Fragen:
1. Sind w ir in der Lage, m it dem vorgeschriebenen 

Priifungsvcrfahren und m it den in  der Praxis be- 
wahrten Mischungsyerbiiltnisscn die yorgeschne- 
benen Wiirfelfcetigkeiten zu erzielen?

2. Wenn dies nicht der Fali ist, sind dann unsero Bau-
werke minderwertig oder is t das Priifungsror- 
fahren falsch? _

3. Welcho Nachteile yerursachen die falschon 1 ru- 
fungsvorscliriften in der PraxisP

4. Wio miissen die bevorstchenden Yorsehriften abgc- 
andert worden, damit Priifungsverfahren und Er
fahrungen der Praxis wieder in Einklang kommen. 
Zu 1. An der Hand umfangreichen Zahlenmaterw s

wurde gezeigt, daB die Festigkeiten der Betonwurfel, 
dio YOrschriftsgemaB in eiserne Wiirfel gestampft wur 
den, mit Zunahme des Wasśerzusatze3 stark abnelinien. 
Es yerhalten sich dio Wiirfelfestigkeiten des Betons 

erdfeucht zu wcich zu fliissig wio 100: (0.50. 
Erdfeuchter Beton erreicht schon bei sehr mageren 

Mischungsverhaltnissen die in den Bestimmungen 'e r  
langten Mindestfestigkeiten. Dagegen ist es meist nic 
moglich, mit don im Eisenbetonbau notigen rpich -c eo 
Wasserzusatzen und den iiblichen M i s c b u n g s v o r h i U  lssen 
dio yerlangten Wiirfelfestigkeiten zu erzielen.

Zu 2. Erfahrungsgemafi erlialton wir gute Bauweree 
unter Anwendung weiehon und fliissigen Betons,  ̂er mi 
dem yorgcschriebenen Priifungsyerfahren unzureiclienae 
Wiirfelfestigkeiten ergibt. Der Widcrspruch zwisohe
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Wiirfel yersuch und Erfahrung liegt darin, dafi im Bau- 
werk ein groBor Teil des Warnera dureh dio Fugen der 
Holzsehalung abflieBt, wahrend bei dem yorgcschricbenen 
Priifungsyerfahren das gosamte Wasser innerhalb der 
dichten° Wiirfclform gefangen bloibt. Dor Wiirfelbeton 
ist deshalb nicht vergleiehbar m it dem Bauworksbeton, 
Diese Tatsaeho wird erhiirtet dureh einige Versuchs- 
reihen, dio im Dresdener Materialpriifungsamt durch- 
gcfiihrt wurden. Die reehnungsmiiBige Biegedruck- 
festigkcit der Yersuchsbalken betrug im Mittel 
188 kg/cm2, wahrend die Wiirfelfestigkeiten den bc- 
stclienden Yorsckriften nicht gcniigton.

Zu 3. Das fiir weichen und fliissigcn Beton un- 
geeignete Priifverfahrcn reizt zur Vcrwcndung yon crd- 
fcuchtem Boton zu Eisenbetonbauten, weil erdfeuchte 
Wiirfel schon in mageren Mischungcn hoho Wurfolfestig- 
keiten liefern. Dio Vorwendung von erdfeuchtem Beton 
rnuft im Eisenbetonbau indessen abgelehnt worden, weil 
dabei eino siehore Umsohliofiung der Eisen mcht" statt- 
findet und weil dio Gofahr besteht, dali sich ^so3tor und 
Hohtraumo bilden. Dio bestehenden Yoraclirifton be- 
lohnen dio schleehto Ausfiihrungsweise und gefiihrden das 
Vertrauen dor Auftraggebor zu solchen Ausfiihrenden, 
die in sachgemślfior Weise w*eichen und flussigen Beton 
ycrarbeiten, daboi abor infolgo des falsclien Priifungs- 
rerfahrens dio yerlangten Wiirfelfestigkeiten untor- 
8chreiten.

Zu 4. Solange dio Wiirfelprufungen naeh dep bo- 
etehenden Vorsehriften m it ganz beliebigem Wasserzusatz 
ansgefiihrt werden, ist dio nackte Festigkeitszahl keine 
Qualitiitszali]. Niemand vermag aus dieser Zahl zu ent- 
nehmen, ob a) dio Zuschlagsstoffo geeignet sind, b) das 
VIischungsverhaltnis goniigt, c) ob der Mischyorgang
8nt ist- „ . , . „ ,

Dio Festigkeitszahl der Wiirfclpriifnng wird jedoch 
inr Qualitatszahl, wenn dio Wiirfel grundsiitzlich nur 
im erdfeuchten Zustand des Betons gestampft werden. 
Die an Tausenden von Bauwerken gewonneno Erfahrung 
lehrt, dali dor groBere Wasserzusatz im Bauwerk nicht 
schadot, wohl aber zur Erzielung inniger Umschlieilung 
der Eisen und dichten Bctongefiiges unbedingt erforder- 
lich ist.

Die Vorschlage des Vortragendcn gipfelten darin, 
dem § 18 der Eisenbetonbestimmungen folgenden Wort- 
laut zu geben:

Die zulśissigen Betonbeanspruchungen goltetn, 
wenn erdfeucht gcstampfte Wiirfel von 20 cm Kanten- 
lange im Alter von 28 Tagen 200 kg/cm2 Druckfestig
keit besitzen. Is t der Beton fiir Siiulen oder Stiitzen 
bestimmt, so muli die Druckfestigkeit erdfeucht ge- 
etampfter Wiirfel nach 28 Tagen 240 kg/cm2 betragen. 
Werden hobero Wiirfelfestigkeiten nachgewiesen, so 
diłrfen Sauloa und Stiitzen mit dem Siebentel, Rahmen 
und Bogen m it dem Seclistel derselben beansprucht 
werden, bis zum Ilochstwert von d b =  50 kg/cm2.

An den Vortrag schloB sich eine lcbhafte Aussprache, 
die zu dem Endergebnis fiihrto, daB die amtlichen Eisen- 
betonbestimmungen im Hinblick auf don in dem Yortrag 
behandelten Gegenstand verbesserungsbediirftig sind.

Am dritten Tage der Ilauptyersammlung (11. Miirz) 
sprach Ingenieur A l b e r t  M a r s ,  Berlin, iibor 

Die „G8taSlI“, Ihr Bau und Stapellauf.
Dieses erste deutsche Eisenbetonscliiff der neuen 

deutschen Ilandelsflotto wurde fiir die Baltische Beederei 
in Hamburg gebaut. Das Schiff ist 57 m lang, 8,64 ni 
breit und 4,60 m hoch. Die Ladefahigkeit soli unter 
bestimmter Yoraussetzung hinsiehtlieh des Gewicht3 der 
Ausrustung 800 t  betragen bei einer Wasserverdrangung 
voa 1500 t Secwasser. Das Schiff hat zwei groBo Lade- 
raunie, in denen jede Siiulenstellung yermieden ist. Auf 
dem Vorder- und Hintorschiff sin<Ł.Aufbauten, in demon 
die Matrosenkabinen und oin kleinerer Laderaum fiir 
StBckgut sich befinden, yorgesehen. Im  Vorderschiff be- 
findet sich die Vorpiek und der Kollisionsschott. In  der 
Sehiffsmitte liegt das Bruckendeck und die Kommando- 
briicke. Zwischen den beiden Laderaumen ist der Ma- 
sohinenraum angoordnet, in  dem cin Dicsebnotor von

500 PS aufgestellt ist. Dio Gcschwindigkoit dos Schiffes 
soli bei 4 m Tiefgang 9i/4 Seomeilo in der Stunde be
tragen. Das Schiff ist in allen seinen Teilon yollkommen 
aus Eisenbeton erbaut. Dureli eine besondere Wahl des 
Mischungsverhaltnisses des Betons ist os gelungen, das 
Gewicht dos Beton3 in geringem MaBe herabzumindern. 
Neben Elbkies wurde dcm Beton rheinische Ląyakrotze 
zu^esetzt, auBerdem zur Erhóhung der Wasserdichtigkeit 
Nettetaler Trafi. Der Stapellauf des Schiffes yollzog 
sich wio beim eisernen Schiff. DLe Bauzeit dauerte 
ll /2 Jahre, die Baukoston betrugen ohne Ausrustung und 
Maschinen otwa 21/2 Millionen J l.

Hinsiehtlieh der Łebenedauer und der Unterhal- 
tungskosten wird nach Ansicht des Bodners das Eison- 
betonschiff zweifellos Vorteila bioten; ob abor der Eisen- 
betonschiffbau unter normalen Fricdcnsverhaltnissen mit 
dem Eisonschiffbau werdo in Wettbewerb treten konnen, 
sei zurzeit noch fraglich. Jedenfalls' sei boi don jetzigen 
bohen Eisenpreiscn die Ersparnis crhoblich, ganz ab- 
gesehen davon, daB Bundcisen immer noch loichter zu 
bosehaffen sei ais Bleche. Mit der „GStaalf" habe die 
Eiscnbetonbau-Industrie gezoigt, dafi sie nuf dem b03ten 
Wcgo ist, den Eisenbetonsehiffbau auf feste Fiifio zu
stellen. : _

Im AnsehluB hieran beriehtete Direktor $ipl.«3ng. 
W o i d e r t ,  Bremen, iiber „ E r f a h r u n g e n  u n d  
F o r t s c h r i t t o  i m  E i i o n b o t o n s c h i f  f b a u ‘. 
Naehdem der Yortragende dio bisherigen Ausfulirungs- 
yerfaliren kritisch betrachtct hatte, sprach or dio An
sicht aus, dafi keine von diesen imstando sei, so ounwaud- 
freie Arbeit zu leisten, wio dic monolithische Bauwoise, 
also das Gicfien zwischen beiderseitiger Schalung.

Dio Schwierigkeiten der statischen Probleme, bo- 
sonders des Secscliiff baues, streifend, bczeichnetc der Yor
tragende den weiteren Ausbau der yorliiufigoii Klassi- 
fikationsbestimmungen fiir Eiscnbctonschiffe ais wiin- 
schenswert und wies auf die AbhSngigkcit des Eison- 
betonschiffbaues vom Eisonschiffbau hin. Aufgabe bo- 
fiihigter Konstrukteure sei es, den Eisenbetonsehiffbau 
yon dieser Abhangigkeit freizumachen, eigono Wcge zu 
gehen und baustoffgerecht zu konstruieren.

Der auffalligste Unterschied zwischen Eisenbeton- 
-Landbau und -Sehiffbau besteho in den Folgoerscliei- 
nungen des Bestrebens, moglichst an Gewicht zu sparen, 
woraus sich einerseits sehr knappe Betonąuerschmttc, 
anderscits hoho Bewehrungsprozente ergiiben, und zwar 
bis zu 1000 kg Eisen auf 1 m3 Beton. Trotedem liego im 
Eisenbetonschiff oino Eraparnis von C>5 °/o des Eisan- 
aufwandes fiir ein Stahlschiff.

Sodann behandelte der Vortragcndo ausfulirUch dio 
Frage der Wahl geeigneter Baustoffo; er betonte dabei 
dio DU n z w e c k m i i f i ig k o i t  der Vcrwendung yon Qualitats- 
eisen und dio nur beschrankte Gebrauchsfahigkeit zu 
Leichtbeton, dio man bisher wohl sehr iiberschatzte. Die 
neueren Bestrebungon richteten sich yielmehr darauf, 
besonders hochwertigon Beton lierzustellen, olano Riick- 
sicht auf das spezifische Gewicht.

Die uinfangreiehen Yersuche, die in dieser Rich
tung yon der Eisenbeton-Schiffbau-A.-G. sowohl im La
boratorium wie auf der Baustelle gemaclit oder veran- 
lafit wurden, zeigen in der Hauptsaohe folgende L r- 
gebnisse: Bei Verwendung von Piesberger Materiał, mcht 
nur ais Z u s c h l a g s s t o f f , .  sondern auch ais Mortelsand, war 
es moglich, ganz heryorragonde Druck- und Zugfestig- 
keiten des Betons zu erzielen; so nannte der Yortragendo 
bei einem MischungsyerhiUtnis 1:21/8 als Vcrsuchsergcb- 
nisso 522 kg/cm2 Druck- und 57,6 kg/cm2 Zugfestigkeit 
nach 28 Tagen. Zur Erlangung eines moglichst dichtcm 
Betons ist es erforderlieh, auch auf dio riehtigen 
Mischungsverhaltnisse der Korngrofien des Beton- 
materials zu ach ten.

Auch eine fiir den jetzt haufig vorkommenden Um- 
bau von Kriegsschiffen in Handelsschiffo wichtige 
Neuerung fiihrte der Vortragende im Lichtbildo vor, eino 
AuBenhautverstarkung eiserner Sehiffe dureh Eisenbeton.

Im Schluiiteil seinea Vortragos gab der Redner 
Beiner Ansicht beziiglich der Zukunft des Eisenbeton- 
BchiffbaueS dahingehend Ausdruck, daB in technischor



‘486 Stahl und Eisen. Patenlbćrichi. 41. Jahrg. Nr. 14.

Beziehung gute Aussichten bestanden, weniger aber in 
wirtschaftlicher Beziehung infolgo der allgemeinen W irt- 
schaftslage und der Zuriickhaltung der Auftraggebor. 
Die Ilauptwunde sei das Fehlen von Bauauftragen, ohne 
die eine Fortentwicklung der jungen Bauweiśe nicht 
moglich sei. Es geniige nicht das mit dankenden Wortan 
anerkannte Zusammenarbeiten der Eisenbctonwcrften, des 
Germanischen Lloyd und des Deutschen Beton-Vereins, 
Bondern es miisse der neuen Technik aueh das ent- 
sprechendo Betatigungsgebiet eingeraumt werden.

An dio beiden Schiffbauvortrage schlofi sich eine 
lebhafto Aussprache. Im  besonderen berichtete sSbl.-JJng. 
K a u f , Wien, iiber den Stand des Eisenbetonschiff- 
baues in Dcutsch-Oesterreich und kam dabei auf dio 
Verwendung von Leichtbetonmaterialien zu sprechen ttnd 
auf die Untersuchungen, dio in  Amerika in dieser Be
ziehung gemacht worden sind.

Weitor sprach Direktor M a r c u ,  Breslau,
i ib e r

Neuere Ausftihrungen tragerloser Pilzdeeken.
E r gab eine kritische Erliiuterung der yerschiodeuen 

Grundsatze fiir die bauliche Ausbildung der tragerlosen 
Pilzdeeken, insbesondere fiir dio Fiihrung und Vertei- 
lung der Eiseneinlagen,T fiir dio Ausgestaltung des 
Stutzenkopfe3 und ihren EinfluB auf die Raumwirkung, 
fiir die Anordnung der Dehnungsfugon sowio eino Be- 
spreehung der Bedingungen fur eine einwandfreio H er
stellung. Den amerikanischen Ausfiihrungcn wurde die 
von der „IIuta‘‘ A.-G. in Breslau angewandto Bauart 
gegeniibergestellt, dereń Einzelheiten durch dio Licht- 
bildaufnahmen der in der letzten Zeit in Deutschland 
hergestellten, weitgcspannten tragerlosen Decken reran- 
Behaulicht wurden. Die initgetrilten Ergebnisse umfang- 
rcicher Probebelastungen bestiitigen dio Steifigkeit und 
dic bedeutende Tragfiihigkeit sorgfiiltig ausgearbeiteter 
und hergestellter Pilzdeeken und diirfton zu einer wci- 
teren Entwicklung nnd zu einer besseren Auśniitzung 
der technischen und wirtschaftlichen Vortcile der neuen 
Bauart bcitragen.

Den niiehstcn Yortrag hielt Oboringenieur 5>t.»$ng 
L i i h r s ,  Duisburg, iiber

Kohlensilos.
Darin wurde darauf hingewiesen, wie gerado die. 

miftliehe Lage der Kohlenwirtscliaft den Bau von Kohlen- 
Bpeiehern gefordert, da dio Verlusts an Ilcizkraft, die 
bei offener Lagerung entstehen, boi g u te r Silolagcrung 
nicht eintreten. Vorgefiihrt wurde der 5200 t  fassende 
Siło de3 Elektrizitiitswerkes Duisburg, Dio charakt»risti“ 
schen Siloeinbauten bestehen hier aus doppolten Rosten 
von Balken, die die Druckhohe wirksam bogrenzen und 
eo angeordnet sind, dafi eino Entmischung dsr Kohle 
in grobero und feinero Teile, die die Grusbildung for
dem, ausgeschlossen ist. Auch ist entspreehend den 
neueren Forschungen fiir luftdichten AbschluG der Kohle 
gesorgt. Die Leistungsfahigkeit der mit zwei Bleichert- 
schen Konveyern ausgeriisteten Anlago wurde an oinem 
Beispiel erlautert; an einem Sonntag wurden 42 Eisen- 
bahnwagen m it 565 t  Kohle innerhaib von G st im Siło 
untergebracht.

Den SchluG bildete ein Vortrag von Oboringenieur 
Hans S c h l u t e r ,  Berlin, iiber das „ B e t o n - .  
S p r i  t z v o r f a h r e  n“.

Patentberłcht.
D eutsche  Patentanmeldungen ')•

24. Marz 1921.
Kl. lOa, Gr. 17, G 49 495. Einrichtung zum Kuhlen 

gliihender Destillationsriickstande, wie z. B. Koks, m it
tels im Kreislauf befindlicher indifferenter Gase unter 
gleichzeitiger Ausnutzung der Gliihwarmo der Rilck- 
stiinde in einer Wiirmeaustauschvorrichtung, Gewerk- 
schaft Emscher-Lippe und H . Heyn, Datteln i, W.

Die Anmelduńgen liegen von dem angegebeaen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patent&mte zn B e r l i n  aus.

Kl. 18 a, Gr. 3, T  23 844. Vcrfahron zur Erzeugung 
von Eisen im Schachtofen unter alleiniger Verarboitujig 
eisenhaltigor Schlacken. Lconhard Treuheit, Elbcrfeld, 
Varresbecker Str. 129.

Kl. 18a, Gr. 10, G 49 720. Yerfahren zur Gewinnung 
von Vanadin aus Eisenerzon oder Gemischen solcher Erzo 
mit anderen Erzen, William Lawton Goodwin, Kingston, 
Ontario, und William Philip F irth , Toronto, Ontario, 
Canada.

Kl. 18e, Gr. 1, S 50 072. Hartoinittel fiir Eisen 
und Stahl. Dr. Fritz Spitzer, Berlin, Wullenwebor- 
straCe 12.

Kl. 24 b, Gr. 1, K 68 471. Yerfahren zur yer
feuerung von flussigem Brennstoff. Gebr. Korting Akt.- 
Ges., Hunnover-Linden.

Kl. 24b, Gr. 1, W 50 563. Regelbare Luftdiiso fiir 
Oelfouerungen. Dr. Bud. W agner, Hamburg, Bismarck- 
atrafie 105.

Kl. 24b, Gr. 7, C 29 236. Zeratauberbrenner fur 
fliissige oder gasfiirmige Brennstoffe mit Regelung dureli 
Łiingsverschiebung der Rolirteile; Zus. z. Anm. C 28130. 
Chemisehe Fabrik Bavaria, Schweinfurt n. M.

Kl. 21 b, Gr. 7, M 66 696. Brenner fiir fliissige 
Brennstoffe. Francis Rando^ph Macdonald, London.

Kl. 42e, Gr. 23, S 52 810. Lcistungsańzeiger fiir 
Vonturirohro m it elektrischer Summicrung der das Ven- 
turirohr durchflieBcnden Fliissigkcits- oder Gasmenge; 
Zus. z. Pat. 311 378. Siemens & Ilalsko Akt.-Ort., 
Siemensstadt b. Berlin.

29. Marz 1921.
Kl. 10 a, Gr. 4, S 50 472. Koksofen mit unter den 

Ofenkammern liegcnden Rcgeneratorcn und B e nkre ch ten , 
in jeder ITeizwandhalfte zu zwei d"r Zugumkehr dienen- 
den Gruppen zućamniengefaftten ITeizziigen. Socićtć de 
Fours i  Coko ct d’Entrcpi‘ise.s Industrielles, Paris.

Kl. lOa, Gr. 11, Sch 47 274. Yerfahren und Vor- 
richiung zum Bo:chiekcn und Entleeren von Koksofen- 
kammern. Walter Sehroder, Dortmund, Hamburger 
Str. 30.

Kl. lOa, Gr. 11, Sch 49 743. Verfahren und Vor- 
riehtung zum Boscliicken und Entleeren von Koksofen- 
kammern; Zus. z. Anm. Sch 47 274. Walter Sehroder, 
Dortmund, Hamburger Str. 30.

Kl. lOa, Gr. 11, Sch 50 305. Vorrichtung zum Be- 
sehicken und Entleeren vori Koksofenkammern; Zus. r. 
Anm. Sch 47 274. W alter Sehroder, Dortmund, Ham
burger Str. 30 .

Kl. lOa, Gr. 15, S 54 791. Antrieb fiir Einebriungs- 
stangen. Sa^hsische Maschinenfabrik vorm. Rich. Hart- 
mann Akt.-Gos., Cbemnitz.

Kl. 18 b, Gr. 20, W 50 754. Legierung zur Her
stellung chemiach und mechaniseh hochbeanspruchter Ge- 
gonstiinde. Richard W alter, Dusseldorf. Herderstr. 76.

Kl. 18c, Gr. 1, W  51 684. Yerfahren zur Her
stellung von hartbarem Eisen, Richard Walter, Dussel
dorf, IIerder3tr. 76,

Kl. 31 b, Gr. 6, V 15 843. . Verfahren zur Her
stellung von Gutjformen fiir Riemscheibcn. Vereinigt«
Sclimirgel- und Maschinen-Fabriken, Akt.-Gos., vorm 
S. Oppenheim & Co. und Schlesinger & Co., Hannover.

Kl. 40a, Gr. 1, W 56 887. Verfahren z u m  Bri-
kettjeren von Spanen und Abfallon von Metallcn und 
Legierungen; Zus. z. Anm. W 56 493. Richard Walter, 
Diisse'dorf, Herderstr. 76.

Kl, 80 b, Gr. 22, G 50 868. Verfahren zur Her
stellung von LeicHt-ęteinen. Dr. Arthur Guttmann, 
Diisseldorf, Ludendorffstr. 27.

D eutsche  Gebrauchsmustereintragungen.
29. Miirz 1921.

Kl. lOa, Nr. 771 640. Einrichtung zum A b f u h r e n  

von Koksofengas bei Koksofen. Laube & Menzen,
Bochum.

ia .  12e, N r. 771 817. Staubabscheider fiir Gase 
u n te r. gleichzeitiger Verwendung der Fliehkraft und 
der Schwerkraft. Allgemeine Vergasungs-Gesellsohaft 
m. b. IŁ, Bea-lin-Halensee.
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K!. 18 b, Nr. 308 542, yom 7. Marz 1918. R h ein isch o  
E lektro w erko A.-G. in  K o ln  a. Rh. Yerfahren zum 
Verschmelzen ton Bauxit auf Ferro-Aluminium im elek- 
irischen Ofen.

Bas Verschmelzen des Bauxi's oder Tous auf Ferro- 
Aluminium im elektrischen Ofen erfolgt in Gegenwart 
von Kalziumyerbindungen, nm besten von Kalziumoxyd. 
Es s-łll hierdureh dio Vcrdampfuog der Tonerde erheblich 
herabgemindert werden konnen. Neben Ferro-Aluminium 
von gleichmaBigem und hohem Gehalt soli gleichzeitig 
eine Schlacke gewonnen werden, dio groBteuteils aus 
Kalziumkarbid besteht und ais Ersatz fur dieses bonutzt 
werden kann.

Kl. 18 b, Nr. 322 752, vom 6. Dezember 1916. Zusatz 
zu Nr. 316 938; vgl. St. u. E. 1920, 12. Aug., S. 1086.
D eu tsch -L uxem burg i8oheB ergsverlcs- und  H u tten - 
A k tic n g e e e llsc h a ft in  B ochum  u n d  A dolf Ivlin- 
kenborg in  D o rtm u n d . Verfahren zur Herstellung yon 
Flupetsen nnd Stahl.

An Stelle der im H auptpatcnt genannten ICohlehydrate 
werden zur Dcsoxydation der Bader Zelluleseumwand- 
lungsprodukte, namlich Torf und Braunkohle, benutzt.

Kl. 18b, Nr. 322 797, vom 10. Juli lO lS ^ G ^ u rg  
Leder in Do n a wi t z  b. L ooben , S te ie rm a rk . Ver- 
Jahren zur Behandlung der Schlacke ton Frischprozessen.

Der aus dom Ofen abflieCendo Chargenrest wird auf 
eine schrage Ebene gnleitet und der auf dieser erstarrende 
dunne Kuctien aus Schlacke und Eison durch einen 
Fliissigkeitsstrahl unter LoBlosung der Sehlaeke yom 
Eisen in klcino Stiicke zersprengt. G etrennt davon wird 
die beim Abstochen uber dio Pfanno heraus flicCende, 
groBere Mengen Eisen enthnltendo Schlacko mittels 
schrśiger Rinnen in ein Kiihlbett geleitet, daselbst ■ in 
dunner Schicht ’ ausgcbreitet und durch einen Flussig- 
kcitestrahl unter gleiehzeitiger Trennung des Eisens von 
der Schlacke zerteilt. Das so gewonnone Eisen wandert 
in don Ofen zuruck, wahrend die in kleine Stuckc zer- 
fallene, Schlacke ein yerkaufsf&higes Erzeugnis darstellt.

' Kl. 18 c, Nr. 322 799, vom 29. September 1918. 
Zusatz zu Nr. 320 485; ygl. St, u. E. 1921, 17. Marz, S. 382. 
O tto  M euser in H u ck esw ag en , R hld . Olilh- und 
Kiihlrohr fur Gluh- und Harteófen.

Die schneckenartigen Windungen im Innern des 
Gluh- und Kuhlrohres fur den Gluh- und Hartoofen nach 
dem H auptpatcnt bestehen aus fortlaufend aneinander 
gesetzton halb oyalformigen Platton.

Kl. 18 a, Nr. 322 887, vom 22. Mai 1913. Zusatz 
zu Nr. 315 060; ygl. St. u. E. 1920, 22. Juli, S. 989. A do lf 
P fo s e r  in  A ch e rn , B ad en , O tto  S tr a c k  in  S a a r 
b ru ck en  und  G eb ru d er S tum m  G. m. b. H. iu  N oun - 
k irch o n , S aa r.

Die zur Durchfiihrung des VorfahrenB nach dem 
Hauptpatente erforderliehe Stcigerung der Geschwindig- 
keit der Heizgase im Winderhitzer wird durch kunstlichon 
Saugzug bewirkt.

Kl. 18 b, Nr. 322 988, vom 22. September 1916. 
D e u tsc h -L u x c m b u rg isc h o  B erg w erk s- und  H u t 
tc n -A k tie n g e s e lls o b a f t in  Bo c h u m und  Dr. 
S ieg fried  H ilp e r t  in  B onn. Verfahren zur Bindung 
von SauerHojj, Schwefel und Phosphor aus Melallschmelzen, 
insbesondere Flupeisen und Stahl.

Zum Desoxydiercn, Entsehwefeln und Entphosphoren 
des Metallcs wird Alumi.-iumkarbid yerwendet, und zwar 
entweder fiir sieh allein oder in Gemcinschaft m it anderen 
Karbidcn, z. B. m it Kalziumkarbid. In  letzterem Falle 
e n t B te h t  tinc leichter schmelzbare Schlacke.

Kl. 1 a, Nr. 323 351. vom 17. Juni 1919. M asch in en - 
f a b r i k  B uokau  A kt.-G es. zu M agdeburg . Yerfahren 
zur Abscheidung ton Sand aus Braunkohle.

Die ungewascheno Braunkoble wird zunachst auf 
eine KorngroBo yon 0 bia 16 mm gemahlen und getrocknet. 
Dann wird das grobe ICorn (etwa 4 mm und daruber) 
durch Grobsiebe ausgesondert und aus dem sandhaltigen 
Rest die Kohle und der Sand durch Siehtmascbinen und 
Fcinsiebe von einandergotrennt, worauf die reinen Kohlen- 
sorten wieder yereinigt werden.

S ta tis tisch es.
Die KohlenKrderung des Deutschen Reiches in den Monaten Januar and Februar 1921.

Die yom Statistischen Reiohsamt angestellten Ermittlungen’) ergaben fiir den Mo" “*
(Br dio beiden Konate Januar und Februar 1921, yerglichon m it dem Yor]ahre und dem Ja h re .1913, fclgende 
Fórderungs- bzw. Erzeucungsziffern: ______________ ______________________ ______

Februar

OberbergamtKbezh k Stcin-
kchlen

t

Braun-
kohlen

t

Koka

i

PreB- 
boblen aus 
Stein- 
kohlen 

t

PreB- 
kohlen aus 
Braun- 
kohlen 

t

Steln-
kohlen

t

Braun-
kohlen

t

Koks

t

PreB-
kobW aus 
Stein- 
kohlen 

t

PreB- 
kohlen au* 
Braun- 
kohlen 

t

Dortmund.........
Breslau-Ol erscblesien .

„ r5ieder*chlesien 
Bonn (ohne Saargeb.).
Clausthal.........
Halle.............

7 914 263 
2fr01 321 
379 -100 
478 469 
40 053 
4 227

436 
1843 

454 021 
2 782 187 
165 283 

4 833 551

1 803 937 
225 0- 0 
71 207 
136111 
5 371

365 983 
24 729 

8 372 
11 342 

8 134 
1585

74 123 
593 249 

8 437 
104 6 644

15 733 761 
5 615 440 
789 677 
992 446 
82 Ł02 

8 412

866 
3 462 

917 B57 
5 558100 
333 fiyi 

9 6I6 46R

3 709 091 
») 460 418 

143 928 
283179 
11693

685 438 
49 374 
15 658 
23311 
ltM‘69 
1799

14 fi 021
1 178 776

16 590
2 085 0s2

Insgesamt PreuBen 
ohne Saargebiet 1921 

Preuńen ohne Saargebiet
1920 ...........

Bayern obne Pfalz 1921 
„ ohne Pfalz 1920 

Sachsen 1921 . . . .
1920 . . . .  

yebriges Deutschl. 1921

11617 723 

9 875969
8sey
5 521 

868 709 
380 084 
13 916

8 237 321

6S85 951 
234 833 
172 403 
667 095 
625 940 
899 907

2 246 626 

1893 053

15 010 
11311 
15 507

420 145 

311721

*) 58105

1 722 453

1 489 392 
11 823 
7 515 

163 006 
12U 669 
2:9 378

23 222 238

19 850 691 
16 954 
8*04 

749 728 
667 475 
28 382

16 460 242

13 869 090 
400 939 
337 899 

1 373 905 
1 277 129 

■ 1814 864

3) 4 613 309 

3 794 607

29 694
22 556
30 327

791649 

584 796

107 
*) 113 523

3 426 469

2 903 043 
23 319 
14 770 
332 307 
258 206 
442 479

Insgesamt Dentsches 
Reicb ohne Saargebiet 
und Pfalz . .1921 

Deutsches Reich, ohne 
Saargebiet und Pfalz
1920 ...........

Deutsches Reich Uber- 
haupt 1913 . . . .  

Deutsches Reich óhne 
ElsaB - Lothringen. 
Saargebiet und Pialz 
1913 - . . . . .

12 008 647

10 224 84 7 

lii 608 956

14161751

10 039159

8 464 481 

6 836 190

6 836 190

2 277 143

1916 183 

2 522 639

2 379 053

478 250

362 023 

475 923

475 923

2 116 660

1826 790 

1 649 769

1649 769

24 017 302

20 553 454 

32 145 071

29 183 222

20 109 950

17 107 95 7 

14 211756

14211756

») 4 673 330

3 841478 

5 247 510

4 960 891

*) 905172

681150 

974 211

974 SU

4 224 574

3 581423 

3 420 956

3 420 956

Jan u ar und Februar

‘) Reiohsanzeieer 1921, 24. Marz, Nr. 70. 
’) Ein Betrieb geschatzfc.

EinsohlieBlich der Beriohtigungen aus dem Vor-
monat.



488 Stahl o n i  Eisen. Wirlschafiliche Rundschau. 11. Jahrg. Nr. 14.

W irtschaftlfche Rundschau.
Zur Entwicklung der Wirtschaftslage D eutschlands.

D ie Lage des  deutschen  Eisenmarktes  
im Miirz 1921.

I. RHEINLAND UND WESTEALEN. — In  
unserem jiingsten Bericht wiosen wir darauf hin, daB die 
gttnzo Wirtschaftslage von der UngewiBheit uber den 
Ausgnng der Londoner Yerhandlungcin beherrscht sei. 
Inzwischen sind diese Verhandlungon ergebnislos abge- 
brochen worden, haben die „Sanktionon" des Vielver- 
bande3 eingesetzt, hat die Abstiinmung in Obersehlesien 
stattgefunden, und ais Ergebnis von alledem zeigt 
siei eine noch um vieles groBere wirtschaftlfche und 
poliiische Unsicherheit. Auf dem I n l a n d s m a r k t e  
griff weitero Yerwirrung Platz. Die Werke des Sud- 
westens raumten ihren Kunden abermals PreisermaBi- 
gungen ein, und die rheinisch-westfalischen Werke inufi- 
ten diesem Beispiel folgon, um dio fiir ihre Betriebe 
notwendige Arbeit fu r die nachste Zeit sicherzustellen. 
Die lorderungen der Handler und Yerbraucher gingcai 
zum Teil so weit, daB auch riickwirkend Nachliisse auf 
Lieferungen yerlangt wurdon, welchcm Wunsche zu fol- 
gen die W erko in vielen Fallen gezwungen waren. Der 
Markt hat infolge des anhaltenden Wettbewerbes somit 
jeden I la .t  Yerloren. Mit Betricbzoinschrankungen in ver- 
schiedenen Erzeugnissen muli in der nachsten Zeit ge- 
rechnet werden, nnd dies um so mehr, ais die gepłante

Zollgrenze am Rh ein die Kundsehaft des nnbesetzten Ge- 
bietes zu aufierster Zuriiekhaltung hinsichtlich der Er- 
teilung neuer Auftrage veranlaftt, wahrend auf der 
anderen Seite schon erfceilto Auftrago wieder gestrichen 
oder wenigstens zurUckgestellt werden, da die fruheren 
Auftraggeber Storungen und Erschwerungen bei der Ab- 
wicklung jetzt abgeschlossener Geschafte befurchten. Die 
Nordwestliche Gruppe des Yereins Deutseher Eisen- und 
Stahlindustrieller sah sich daher veranla£t, an ihre Alit- 
glieder eine Aufforderung zu erlassen, ihre Auftrage 
nach wie vor in das besetzte Rheinland zu vergeben, um 
dortigen Betriebsstockungen vorzubeugen.

Der A u s la n d s m a rk t lag nach wie vor in allen E r
zeugnissen sehr schwach. Das Ausland halt mit allen Bestel- 
lungen auBerordentlich zuriick, alle auftrctenden Geschafte 
sind stark umstritton und die Preise gehen standig weiter 
zuruck. Der Wettbewerb zwischen don einzelnen Landern 
wird daher immer sch&rfer, und die Schwcrindustrie ist 
kaum noch in der Lage, nennenswerte Abschliisso zu 
tatigen. Besonders hemmend auf das Ausfuhrgeschaft 
wirkten die Vielverbandsbcschlus3e hinsichtjch der Ein- 
fiihrung der 50prozentigen Verkaufsabgabe, die zur Folgę 
hatte, dali bestehende AuftrSge violfach wieder gestrichen 
wurden und Ncubestellungen aufterst selten erfolgen.

Die regelmaCige Abwicklung des E i s e n b a h n -  
b o t r i e b e s  wurde im Berichtsmonat nicht gestórt, es 
mufite jedoeh auf die schlechten VorkohrsYerhaltnIsso auf
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d e n  WaśserstraBen Ruckfdcbt genommon werden. Die 
Folgę dayon war eine EinschrSnkung der Wagen- 
gestellung fur den BrennBtoffversand. Es wurdon im
Berichtsmonat ,

ancefordcirfc pfstellt es fehlten
1 bis 7. ■ ■ • 168 326 ISO 794 17 532
8' 15. . . . 180 312 173 871 6 411

tg 23. 156 513 156 317 196
24. 31. • 104 011 103 649 362

Yerkehrssporren von Bedeutung kamen nicht vor. 
Am 9. Marz wurden die Bahnhofc Dusseldorf, Duisburg 
und Ruhrort von Verbandstruppea besetzt, ara 13. or- 
folgto die Besetzung weiterer Uebergangabahnhofe.

Dio Gestellung yon G-Wagen war ausrciehend, da
gegen die yon Sonderwagon unbtfriedig&nd. Das Be- 
durfnis naoh Vermehrung langer Wagon von 15 und 
18 m Lango macht sich immer stiirker fuhlbar.

Auf dem Rhein war in  dor erston Iliilfte dos Be- 
richtsmonats das Angebot von Sehleppgut stiirker ais 
der yerfiigbare Seliiffsraum. Das Guterangebot lielS in 
der zweiton Ila lfte  dos Marz von Tag zu Tag nach und 
ist heute gleich Nuli, eino Folgo der durch dio fchl- 
geschlagenon Eondoner Verhandlungen horyorgerufenen 
Unsicherheit. Auf den Kanalen konnte in dor ersten 
Hiilfto dos Monats dor Bedarf an Kahnraum nicht immer 
rechtzeitig gedeekt werden, in dor zweiten Monatshfilfte 
war Seliiffsraum nicht mohr bo stark bogohrt. Die Zu- 
fuhren von Sco waren zufriedenstellend.

Die bereits im Vormonat geschilderten kommunisti- 
echen Treibereion fiihrten auoh in den erston AN ochen 
des Marz an yerschiedenen Orten zu Storungon des A r- 
b e i  t  s v e r h fi 11 n i s s e s. Eino Streikbewegung in 
NeuB suchten dio Syndikalisten durch Gewaltakte gegen 
den Willen der Arbeitermehrheifc zu halten; infolge der 
Einmiitigkeit dor Arbeitgebor brach dio Bowegung jedoch 
zusammen. Ebonso kam es in den Nachbarbezirken, m 
Iserlohn und Olpe-Attendorn, zu unionistischen Unruhen. 
Der zu Ostern von der kommunistischen P a rte j ausge- 
rufene Goneralstroik hatto im unbosetzten Gebiet nur 
Toriibergchend Arbeitsoinstellungen zur Folgo, da der 
groBte Teil der Arbeitersohaft den kommunistischen 
Drahtziehcrn hSchst widerwillig nachgab und bald an 
die Arbeitsst&tto zuriickkehrte . Im  bosetzten Gebiet "  
infolge starksten kommunistischen Druckes, dcm dio Be- 
Batzungsbehorden teilnahmslo3 gegoniiberstehen, an vor- 
eehiedenen Platzen noch gostreikt. So liegen, wahrend 
wir dies schreiben, yersohiedono Zechen der linken 
Rheinseite (RhoinpreuBen I , I I , IV und V, Friedrich - 
Wilhelm und Wilhelmino Mcyissen) ganzlioh still. Auf 
der Friedrich-Alfrcd-Hiitte in Eheinhausen, dereń sich 
die Kommunisten bemiichtigt hatten, wird seit dem 
31. Marz wieder gearbeitet, ebenso auf der Zocho Dier- 
gardt I  und I I .  Im ubrigen habon dio Arbcitayorhalt- 
nisse der Arbeiter und Angestellten im Bcrichtsmonat 
keine Veranderungon erfahron. _

Auf dem K o h l e n m a r k t o  hat Bieli die \ er- 
sorgung im groUon und ganzen erheblich gebossert. Eine 
Ausnahmo bildet Siiddeutscliland, da dio Vcrfrachtung 
onf dem Wasserwego wegen des auBergewohnlich 
niedrigen Rheinwasserstandes 9ehr zu leidcn hatte.- b^nt- 
sprechend der gunsligeren Versorgungsmoglichkeiten sind 
die Anspriicho der Abnehmor stark gestiegon, wahrend 
diejenigen des Vielverbandes geradezu ais maBlos be- 
zeichnet werden miissen. Dabei konne® die sogenannten 
Wiedergutmachungskohlen infolge der Ueberfiillung der 
Lager ihren eigentlichen Zweeken gar nicht mehr zu- 
gef uhrt werden, sondern werden yertragswidrig in das ncu- 
trale Au land weiter- und sogar an Deutschland zuriickycr- 
kauft. Die Forderung, dio sich unter Geltung des Ueber- 
Echichtenabkommens dauernd gelsohen hatto, erfuhr seit 
der Einstellung der Ucberschichten am 13. Marz einen 
Bcharfen Riickgang, so daB unter Berucksichtigung der 
yorerwiihnten Anspriiche des Vielverbandes sich in den 
hochwertigen Kohlensorten sohon jetzt fiihlbarer Mangel 
bemerkbar maeht. Bczfiglich der Ueborsohiehtonfrago 
haben vor einigon Woehon unter Mitwirkung von Re- 
gierungsyertretern zwisehen Arbeitgebern und Arbcit- 
nehmern Yerhandlungen stattgefunden, ais dereń Ergeb-

X IV .„

nis an Stello dor bieherigen wochentlich zwoimal ver- 
fahrenen dreicinlialbstiindigen Ueberschicht eine solche 
yon jo einer Stunde im AnschluB an die regelmiiBige 
Schicht, ycrtoilt auf vior Wochentage, yorgosehlagon • 
wurde. Gleichzeitig sollten fiir Arbeiter unter und iiber 
Tage neben dem lOOprozentigen Ueberschiehtcnzuschlag 
foigende feste LohncrhBhungen und Bonstige Vergunsti- 
gungen zur Yerbesserung der Lebenshaltung der Berg- 
arbeiter gewiihrt werden: 8 Jb Lohnerhohung je Schicht 
fiir allo Arbeiter iiber 20 Jahre; 6 Jb Lohnerhohung jo 
Schicht fiir alle 18- bis 20jahrigen; 4 J t  Lohnerhohung 
je Schicht fiir allo 16- bis lSjiihrigen; 3 Jb  Lohn
erhohung jo , Schicht fiir alle 14- bis lGjahngcn. 
Dieser Einigungsyorsclilag wurde yon tanitlieben Bo- 
teiligten, mit Ausnahmo der Christlichen und Polcn, ab- 
gelohnt. Fur den Zechenyerband war hierbei maBgebond, 
daB den Zechon dio Uebernahme dor neben deri Ueber- 
schiohtcn zu gewiihrenden Lohnerhohungeai mit Rucksicht 
nuf dio ohnehin schon seit Monaten eingetretenen Be- 
triebsYorluste ganzlich unmoglich ist.

Am 30. Marz fand eine gemeinsame Sitzung des 
Rcichskohlenyerbandes und des groBen Ausschusse3 des 
Reiehskohlenratoi statt, die doh wieder m it Antracen auf 
K o h le n p re is e rh o h u n g e n  befaBte. Das Rheimsch- 
Westfiilisehc Kohlonsyndikat forderte e in e P r e is s te J g c r u n g  
yon 33 M  je t, das Rcichswirtschaftsministerium erkliirto 
demgegeniiber, ein BeschluB auf Preiserholiung werdo 
nicht beanstandet werden, soweit dieser 18 Jb je t  nicht 
iiberschieite. Diesor Satz trage dio fcstgcstellte E.hohung 
der Soibstkoatenrechnung einschlieBlich sehr angcmesśonor 
Abschreibungen. Die ReioliBregierung knupfo an die Ge- 
nehmigung der Preiserhohung indesson dio Bedingung, 
daB der Bergbau vom 1. April an auBerdem eme Preis- 
erhohung um 5 J l  je t  Steinkohlcn bcschlieBe zum Zweck, 
den Bergleuten auch wciterhin billigo_ Lebonsmittel zu- 
zufiihren, nachdem der \'ielverband Beit dom 1. Februar 
die Zahlung von 5 Goldmark fur die_ Tonne Sehiffs- 
lieferung eingestellt habe. Das Rlieiniaeh-V\ osttahscho 
Kohlensyndikat hielt die Bereehtigung seirer Forderung 
auf recht, erklarto sich aber trotzdem mit emor Preis- 
erhohung von insgesamt 23 J i  cinyerstandon. Die neuen 
Preiso gelten yom 1. April an.

Der E r z m a r k t  lag fortgesetzt Behr still. Von 
den inliindischen Erzbezirken war das S i e g e r l a n d
gut beschaftigt. Forderung und Yersand waren zu
f r i e d e n s t e l l e n d .  Die Nachfrage nach J l s o d o r  Erzen 
nahm in letzter Zeit wieder etwas zu, dio Forder- 
einschrankung im L a h n - D i l l - G o b i e t  hielt woitor 
an Die Absatzfrago begegneto noch immer groBen 
Sehwierigkeiten, nnd es ist auch wenig Aussiclit auf
eine baldigo durchgreifcndo Bosscrung, besonders fur
manganhaltige Erzsorton, zu erkennon.

Im  auslandisclion Erzmarkt ycrschfirfte sieh die Zu- 
riickhaltung weiter, yor allem beziiglich des M i n o t t e -  
Einkaufs in Lothringen. Sio hat ihren Grund in den 
Zwan^smaBnahmen des Vielverbandcs, insbesondere in dor 
angedrohten Errichtung der Rhcinzollgrcnze. L othnn- 
gischo und lusemburgische Minette lag bei sinkonden 
Preisen dauernd atark im Angebot; guto lusemburgische 
Minette wurde zu Preison yon 9 bi3 10,50 F r. je  t  ab- 
goschlossen. S c h w e d i s c h o E r z e  wurden im freien 
Markt wenig gefragt, daa Geschaft beachrankto sich im 
groBen ganzen auf Abnahme der AbsehluBmengen. Im 
Bedarfsfalle gab man den leicht schmelzbaren s p a - 
n i s c h e n E r z e n den Vorzug. Diese wurden g.eich- 
zeitig dringend angeboten, weil dureh die Vv irren in der 
eng'i93hon Industrie die Nachfrage von dort stark nachge- 
lalsen hat und deshalb die gewohnte regelmiiBige Abfuhr in  
Spanien nicht erfolgt. Wie os heiBfc, sind in Bilbao groBe 
Erzvorrate vorhanden. Der Frachtenmarkt lag r  rolge 
der geringen Nachfrage nach Seliiffsraum brach, die 
Frachtsatze hielten sich im allgemeinen auf dor Ilohe 
de3 Yormonats, zeigten aber oine geringe Neigung nach 
unton.

K a u k a s i s c h e  M a n g a n e r z e  wurden wegen 
der bolachewistischen Unruhen am Gowinnungsort kaum 
oder nur freibleibend angeboten. Preise, die zuweilen

66
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genannt wurden, bewegen aich um 22 d die Einheit 
und niedriger, doch wurde wegen der unaicheren Lage im 
Kaukasus kaum ernstlich iiber Absehliisse yprhandelt. 
I n d i . s e  h e  M a n g a n e r z e  wurden ziemlich stark 
angebeten, weil die oben gekennzeichnete Lage in Eng
land den dortigen Werken Zuriiekhaltung auferlegte. 
Kleinere Abschliisse fanden zu Preisen von etwa 18 d 
fiir die Einheit Mn und 1000 kg Trockongewicht cif 
Antwerpcn/Rotterdam statt.

Dio allgemein herrfchcnde Gesehiiftsstille zeigte 
sich auch auf dem S c h r o t t m a r k t .  Dic Preise gin- 
gen weiter herunter und stollton sich fiir Kernschrott 
zwischen 750 bis 780 Jl.

In  R o h e i s e n  yerstiirkte sich die Zuriiekhaltung 
der Kiiufer gegoniiber dem Vormonat weiter, da dio 
politischen Yorgiinge die Abnehmer yeranlaBten, m it der 
Bedarfsdeckung bis zum aufiersten zuriickzubalten. Auf 
dem- Auslandsmarkt macht sieh indessen bereits wieder 
eino kleine Belebung des Geschiiftes bcmerkbar.

Dćr I l a l b z e u g b e d a r f  ging immer mehr zu
ruck, da dio Marktentwicklung in den Erzeugnisson der 
weitcrverarbeitenden Worke iiuBerst ungiinstig war. 
Auch m it dem Ausland konnte es zu nennenswerton Go- 
schaften angesichts der politischen Lage nicht kommon. 
Die Preise gingen infolge der matt^n^Gpscliaftslagc stark' 
nach unten.

In  F o  r m c i s c n  waren diejenigen Werke noch 
leidlieh beschaftigt, die fiir Wagenbauanstalten liefer- 
ten. Im iibrigen kamen weder aus dem Inland noch aus 
dem Ausland irgcndwelche neimonswerten Auftrage hor- 
ein. Bei dieser Sachlage mufiten die Werke teilweise zu 
Preisnachlassen gegenuber don Preisen des Eisenwirt- 
sehaftsbundes greifen, doch hielt sich der Unterschied 
in miiCgen Grenzen.

In  E i s e n b a h n  o l > c r b a u z e  u g waren die 
Werke fiir den Inlandsbedarf stark beschaftigt, da das 
Eiscnbahn’entra!amt und dio iibrigen deutsehen Reichs- 
bahnverwaltungen reichlich abriefen und auBerdem noeh 
erhebliche Mengen auf die alten Auslandsabgchlussę des 
Stahhverk8vcrbandes zu liefern waren, Aus dcm Aus
lande kamen neuere Geschafte in wescntlichem Umfange 
nicht herein, doch sind vcrsehicdene grofiere Auftriigo 
in der Schwcbo, dereń Ilereinnahme fiir dic deutsehe In 
dustrie angesichts der politischen Lage allerdings mit 
Schwierigkeitcn verkniipft ist. Immerhin steht zu hoffen, 
daB die gute Beschaftigung in Eisenbahnoberbaustoffen 
wenigstens noch einige Monate anhalten wird. In  
Grubensehienen hat der Bedarf des Auslandes nachge
lassen, die Anfragen werden daher stark umstritten.

Im  Anfang des Berichtsmonats war dio Beschafti- 
gung in r o l l e n d e m  E i s e n b a h n z e u g  teilweise 
aufier.=t mangelhaft, weshalb sich einige Werke zwecks 
Aufrechterhaltung ihrer Betriebe gezwungen sahen, nor- 
male Teile herzustellen und auf Lager zu nehmen. Nach- 
dern indessen dic Reichseisenbahnyerwaltung groBere 
Mengen zur Vergebung brachte, tra t eino wesentlicho 
Bosserung oin, so daB der Yersand im Durchschnitt noch 
ais befriedigend bezeichnet werden kann. Eine Belebung 
dos Inlandsmarktes konnte im iibrigen nicht wahrge- 
noinmen werden. F ur die mittelbare Ausfuhr gelangten 
wiederum einzelne Geschafte zum AbschluB, wahrend sich 
d ie  sonstigen Bcsehaffungen, wie seit geraumer Zeit, fast 
nur auf dringend erforderliche Ersatzteile beschrankten. 
Das unmittelbaro Auslandsgeschaft war sowohl in Rad- 
satzen ais auch in einzeinen Teilen verhaltnisma6ig leb- 
haft, doch entsprach der Auftragseingang nicht den E r- 
wartungen.

Der Auftragsbestand der Werke in S t a b e i s e n  
lichtet sich immer mehr und der Beschaftigungsgrad ist 
auf einen derartigen Tiefstand angelangfc, daB hier und 
da Oefen ausgeblasen und Strafien stillgelegt werden 
muBten. Auf dem Markte selbst haben sich neuerdings 
geradezu unertragliche Zustiindo herausgebildet. Einen 
bestimmten Stabeisenniarktpreis gibt es augenblicklich 
iiberhaupt nicht. Einerseits bestehen noch die 
Preise des Ekenwirta 'haftabundes und anderersets 
regelt sieh das Gesehaft nach Angebot und Naeh- 
frage, Daneben spielt der Wettbeworb. der , siidwest-

deutschen und oberschlemscben Werke noch eine be
sondere Rolle, so daB heute Stabeiscngeschafte in don 
verschiedenston Preislagen, die bis zu mehreren 100 Ji 
voneinander abweichen, getiitigt werden. Das Inland halt 
m it Auftriigen iiuBerst zuruck und ebenso legt sich das 
Ausland groBte Zuriiekhaltung auf, so daB besonders nach 
den westlichen Landem einschlieBlich. Holland kaum 
noch nennenswerte Geschafte zu machem sind. Dabei 
gehen die Preise im Ausland standig zuruck und der 
Wettbewerb zwischen den einzeinen L&ndern wird immer 
scharfer. Namentlich driicken die belgisehen und loth- 
ringischon Werke auf dea Markt; wobei besonders-in» 
Gewieht fiillt, daB sio infolge ihros Arbeitsmangels in der 
Lage sind, m it auBerordentlich kurzeń Lieferfristen an- 
bieten zu konnen.

Auf dcm G r o b b l e c h  m a r k t  hat rich dio Lage 
yerschleehtert. Die Beschiiftigung lieB sehr zu wunschen 
iibrig und dio Preise befanden sich dauernd in riick- 
lSufigcr Bewegung. Bestellungen aus dem Auslande 
waren schwer zu erlangon, da auch dort dio Beschafti- 
gung sehr nachgelassen hat und allgemein eine ab- 
wartende IlaHung eingonommen wird.

Das gleiche g ilt fiir den F e i n b l e e h m a  r k t. 
Das Auslandsgeschaft erlitt durch die MaBnahmen des 
Vielverbandea woscntlicho EinbuBe und die Preise wiehen 
bei grofier Zuriiekhaltung auch hier fortgesetzt.

Die Nachfrage nach s c h m i e d e i s e r n e n  R 6 h ; 
r  o n hielt sich im Berichtsmonat in engsten Grenzen. 
Bei den Werken ist infolgedessen stellenweise schon Ar- 
beitsmangel zu verzeiehnen, und sie konnen heute die 
eingehenden Bestellungen in kiirze3ter F rist ausfiihren. 
Wie sich in Zukunft die Preiso ges tal ten werden, lafit 
sich zurzeit no,'!\ nicht iiberselien.

Nach G u f i r o h r e n  bestand im Berichtsmonat- 
weder lebhaftere Nachfrage noch gingen grofiere Auf- 
trago aus dem Inland ein. Aus dem Ausland war die 
Nachfrage rege, jedoch sind hier die Preise infolge des 
Arbeitslodurfnisses der Gieflereien und de3 aus andischen 
Wettbewerbos sehr miiBig.

In  der Beschiiftigung der G r a u g i e B e r e i e n  
zeigte sich noch keine Besserung.

Auf dem S t  a h 1 f  o r  m g u B m a r k t  hat sich im 
groBen ganzen nicht viel geaudert. Das Geschiift war 
unter dem EinfluB der unsicherou politischen Lage nach 
wie vor still.

Um don dureh die schon seit Monaten dauernde 
Absatzstockung geschaffenen nachgerade unhaltbaren 
Verhaltnissen nach Moglichkeit zu begegnen, traten die 
W a l z  d r a h t  liefernden Werke und die Drahtkon- 
vention 1916 am 11. Miirz zusammen, um zur Preisfrage 
Stellung zu nehmen. Das Ergebnis der Besprechungen 
war eine ErmUBigung des Walzdrahtpreises fiir Tliomas- 
giite 5 mm (t) auf 2300 J i  ie t  ab Werk und fiir ge- 
zogene Driihte und Drahtstifte eine Ermafiigung wie folgt:
gezogener blanker H andelsd rah t........................... 293.#
verzinkter Handelsdraht . .....................................  358 Jh
Schrauben- und Nietendraht, durch Holz gezogen 333 J i  
D ra h ts tif te ................................................................. 368 J i
je  100- kg mit Fraehtgrundlage Hamm bzw. Neunkirchen. 
Die Preiso sind damit um 42 J i  je  100 kg herabgesetzt 
worden. Das deutsehe Drahtgewerbe erhofft von dieser 
ganz wesentlichen Herabsetzung der Preise eine Neu- 
belebung 'des Geschaftes. Inwieweit sich diese Hoff- 
nungen erfiillen werden, laBt sich im Augeoblick nicht 
iibersehen; von verschiedenen Seiten wird berichtet, dali 
eińo Belebung dos Geschaftes bereits jetzt unverkenn- 
bar sei.

Die M a s c h i n e n f a b r i k e n  sind augenblick- 
lieh noch durch altem Auftragsbestand hinrcichend be- 
sohiiftigt, so dafi Arbeitsstreckung oder Sehliofiung von 
Betrieben bis auf weiteres nicht in Frage kommt. Aller
dings laBt sich schon je tz t sagen, daB, falls keine Wieder- 
belebung des Absatzej stattfindet, spiitor mit Arbeits- 
einsehriinkungen zu rechnen sein wird. In  don mittlerea 
und kleinerenBetrieben sindsclion heute yielfachSchwierig- 
keiten bezuglieh binreichender Beschiiftigung ihrer Ar- 
beitersćhaft yorhanden. Im ganzon laBt sich sagen, dafi



7. April 1921. Wirtschajtlkhc Rundschau. Stahl und Eisen. 491

1921
Jannar Februar

Kohlen und Koks:
Flarom fcirderkohle . 
Kokskohle . . .
Hochofenkoka . 
GieBereikoks - . 

f n e :
Rohepat . . . .  
Gerttateter Bpat- 
eiaensceln . . 

Manganarmer ober- 
beaa. Braun- 
. eigenstein . . 
Manean haltiger
Brauneleenstein:
1. Scrto . . . .
2. Bort« . . . .
3. Sorte . . . .  

NaFSauer Rot-
e J a e n 8 1 e l n,
60% Eisen ab Grube 
40% Eisen ab Grube 
80% Ei«eu abGrubo 

Lothr. Mlnetteab 
Gr.-Moyeuyre1). . 

Bil ba o-Erze:
Basis 50% Fe cif 
Rotterdam . . 

SUdspanische Erze: 
Basia 60 %  Fe cif 
Rotterdam . . 

Mitteischwedischo 
Erze:
Basis 50 %  Fe fob 
Oxel5sund») . . 

Marokkanitche Erze: 
Basis U0% Fe cif 
R^t^erdam . .

fi i

f. d. t
198,40
202.20
283,90
300,20

271.10 

406,50

188.10

260,00
200,00
110,00

303,25 
176,97 . 
87,18 
Fr.

19,00— 20,50

sh
39/-

33/—

K r.
33,—

ah
58/—

Roheisen: 
G ie B e r e i r o h e i s e n

Nr- * \ ab Ober-
nkmatit)  Łausen 
Cu-armes  ̂ g 
Stahlelsen J-g “ 

Bessemer J 3a 
Siegerl&nder 
Qna UtUts-' 
Pndaelelsen ab
Siegen.........

S t a h l e i s e n ,  welBes, 
m it nicht Uber 0,1 % 
Phosphor, ab Siegen 

SieperUind er 7. u s  a t z- 
e i s e n  ab Siegen: .
w e i B .......................
m eliert.......................
grau . . . . .  

S p i e g e l e i s e n ,  ab 
Siegen:
6 — 8 % Mangan 
8 -1 0  % „
10-12 % „

Uorgewalztes und ge- 
walztes Eisen: 

R o h b ld c k e  
V o r g e w a l z t e |  = £

B łt f c k e  V g g
K n l ip p e l  I '-o p«

• P l a t l n e n  
S t a b e l a e n ^  ab 
B a n d  e is e n /O b e r h .  
T r i ig e r  ab Dieden-
hofen8).........

K e a a e l b l e c h e ,  ab 
Essen . . . . .  

G r o b b l e c h e ,  ab
E s s e n .......................

M l t t e l -  
b l e c h e  

F e i n -  
b le o h e  

F lu O e ls e ń  - W a lz  
d r a h t ,  ab Werk 

G e z o g e n e r  b la n  
k e r  Handeladrah 

Y ertlnkier Handeia  
draht . . . .  

S c h r a u b e n -  u n c  
N i e t e n d r a h t  

D r a h t s t f  f t e .

M arz

f. d. t 
Ji 

198,40 
202,20 
288,90 
300,20

271,10

406,50

180,00

260,00
200.00
110,00

330 00 
173.00 
80,U0 
Fr. 

19,00-20,50

uh
35/-

32/--

Kr.
32,-

sh
52i - 
d

f. d. t 
Ji

198,40
202,20
2btf,90
300,20

271,10

406,50

180,00

260,00
200,00
110,00

330 00 
173.00
80,00 
Fr. 

19,00— 20,50
sh

30/ —

Kr.
30,-
*h

49/—
d

27 22 18

A .A

1660,00
1609.00
1910.00

1660,00
1659.00
1910.00

1660.00
1659.00
1910.00

1899.00
1899.00

1899.00
1899.00

1899.00
1899.00

1610,00' 1610,00 1610,00

1610,00 1610,00 1610,00

1667.50 
1675,00
1682.50

1667.50 
1675,00
1682.50

1667.50 
1675,00
1682.50

1704.00
1706.00
1708.00

1704.00
1706.00
1708.00

1704.00
1706.00
1708.00

1770,00 1770,00 1770,00

1895.00
1995.00
2040.00
2440.00
2740.00

1895.00 
, 1995,00 
. 2010,00
2140.00
2740.00

1895.00
1995.00
2040.00
2410.00
2740.00

2340,00 2340,00 2340,00

3610,00 3640,00 3640,00

3090,00 3090,00 3090,00

3360,00 3360,00 3360,00

3175— 3525 3475— 3525 3475-3525

2720,00 4,2500,00 3)2300,00

3350,00 0350,00 4)2930,00

4000,00 4000,00 * *>3580,00

3750,00
4100,00.

3750.00
410<?,00

*̂ 3330,00 
«)3680,00

auch fiir den deutschen Masóhinenbau eine1 Absatzkrisis 
in vollem Urnfang besteht, nicht zum wenigsten veran- 
laCt durch dio eogenannten Sanktionen.

Die Maschinen bnuanstal ten  fiir s c h i r e r e  u n d  
m i t t l e r o  W e r k z e u g  m a s c h i n e n  f i i r  M e 
t a l i -  u n d  B l e  c h b e a r  b e i t  u n g,  f i i r  A d j u -  
s t a g e -  u n d  W e r f t z w e c k e  konnten AnEang dea 
Monats im allgemoinen einen befriedigenden E ingang von 
A uftragen aus dem In -  und Auslande verzeichnon. Dio 
dann eintretenden politischen Ereignisse haben jedoeh 
wieder eino fa st vollige Zuriiekhaltung der Y erbraudier 
gebracht. D er w eiieren1 E ntw icklung sieht m an aU- 
gernein m it gro&cr Besorgnis ontgegen.

Die im ersten Y ierteljahr 1921 giiltigcn P r e i s e  
sind aus nebensfcehonder Zusammenstellung crsichtlich.

II . MITTELDEDTSCHLAND. — GrolJe Teilo 
Mittoldcutschlands boianden sich gegen Endo des Manata 
Miirz in hollem Aufruhr. Dio Erschuttorungen, denen 
dos gesamte Wirtschaftsgebiot durch dio Kommuniston- 
Putscho ausgesetzt war, worden in  _ ihroa Wirkungen 
auf das Erworbsloben noch lango Zeit fiihlbar bleiben. 
Diese Vorgange sn d  um so boiauerlichor, ais der Mo
n a t  Marz bei dea B r a u n k o h l e n b e t r i e b e n  solu 
giinstig zu verlaufcn yersprach. Alle yoraussetzungen 
fiir cin gule3 Forderergebnis waren mit dem um don 
10. de3 Monate elnsetzeaden guten Wefcter erfu.lt. Die 
Abraumlcistungen wurden erheblich g03te:gert und 
kamen der Fórderung an Bohbraunkohlen in jeder Be- 
ziehung zu statten. Auch d.e B r i k o t t h e r s t o l -  
1 u n g wiirde bei normalem Vorlauf des Monat3 d ejonige 
de3 Vormonate3 ubertroffen haben. Dieser giinstigen 
Entwicklung boreiteton die Kommunistcn-Putsohe om 
jalios Ende. Die Streiks, dio zuniichst bei den Gruben 
des Halleschen Bezirkes e‘.nsetzten, breiteton sieh schliefi- 
lich iiber fa3t  samtlieho Betriebe der Provinz Sachsen 
aug. Das sonst recht unruhigo Senftenberger Gobiet 
blieb bisher von Streiks verschont. Ebenso ist es im 
sachsisdien Sic'nkohle.irovier zurzeit noch ruhig. Ein 
Urteil uber den lliickgang' dor Eiirderziffern ist im 
Au^enbliek nicht moglich, dafur sind die Dingo noch 
zu sehr im Fluft. Dio unhe'.lvolle W irkung der Arboits- 
einstellungen w-ird erst im niichśten Monat zu uber-
blicken sein .. _ .

Dio W  a  g  e n g e s t  o 11 u n g  w ar durchaus bo tne- 
digend; d ’.o Fórderung h a tte  re3t!o3 abgefahron werden 
kiinnen, wenn sioh n ich t innerhalb der Bohbraunkohle 
verbrauchenden Industi-ien eino gewisse Zuriiokhaltung 
diesem B rennstoff gogeniiber bem erkbar gem acht hatte . 
Dadurch e rfuh r naturgemaC die A bfuhr der Bohkohle 
oine Elnschriinkung, die wahrsche'nlich in den nachsten 
Monaten noch sta rker in E r 3ohe;nung tre ten  w ird. Der 
Bau von Brikefctfabriken konnte m it der Steigerung der 
Forderziffem  in Eohbraunkohlo n ich t S ch ritt halten ; 
denn sonst wiirde G3 unbodingt w irtschaftlieher sein, 
die solir wasserhaltige Bohkohle n ich t zu vorfraohten, 
sondern an .O rt und Stelle zuniichst zu B rikett3 zu vor- 
arbeiten und dann er3t zu versenden. An d.cien  V or- 
haltnisson w ird sich auch wohl vorliiufig wenig andorn 
lassen, denn zurzeit ist d:e E rrich tu n g  neuor B rikett- 
fabriken zu kostsplelig. Die E rhohung der Frachten 
Vom 1. April an w ird das B ild noch yersehlochtern. DieiVn- 
lieferung b o h m i s e h e r  Kohle besserte sioh im L aufe 
des H onats; die von der Tschoaho-Slowakei zu liefern- 
den Mengen w urden fa st restlos zur V erfugung gesteUt. 
Auch die Steinkohlen- und Kokslieferungen aus O b e r -  
s c h l e s i e n  waren z'.omlich regelmaOig und aus- 
reichend. D ie Preise fiir Braunkohle, B riketts  und auch 
tu r Steinkohle bl eben im Berichtsm onat unveriindort.

Dio Anlioferung von B o h -  u n d  B e t r i e b s -  
s t  o f f e n war zufriedenste’.lend. Der Bedarf an K o h -

1) V ertragspreise fiir das 1. Viorteljahr 1921. Die 
tafcsachlieh gezahlten Preise w aren wesentlich niedriger.

2) Sohatzungszahlen. Diesen Proisen habem keine
tatsilchliohen Absehliisso zugrunde gelcgen

3) Ab 1. MSrz 1921 Frach tgrundlage Burbach.
*) Ab. 13. Febr.
5) Ab 11. Miirz;
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e i s e n  konnte coli gedeckt worden. Anf dom A l t -  
e l s e n m a r k t  gingon d o Preise w eiterhin langsam 
ahor ste tig  zuruck. Dio Anlieferungen waren zufriedcn- 
stellend. F e u e r f e s t o  B e t r i e b s s t o f f e  waren 
in ausroichenden Mengen zu erhalten. Die Preise blieben 
unyeriindort.

Dor Beschiiftigungsstand der W erko in  W a 1 z - 
w e r k s e r z e u g n i s s e n  w ar zwar bisher nooh 
einigcrmaGen ausreichend; dor A uftragsbestand schrum pft 
aber iram er w eiter zusaminen, donn der E ingang an 
neuen Bestollungen laRt viel zu wiinschen iibrig. Wio 
im Vorm onat w ar das Bild fiir S t a b e i s e n  giinstiger, 
fiir U u i T c m a l o i s . c n  dagegen erheblich ungtinstiger 
ais fiir  G r ó b -  u n d  M i t t e l b l e c h e ,  und 03 w ar 
nur u n ter erhebliohon Pre:s.TUg03tandnisscn moglich, die 
erforderlichen Aufiragsm engen hereinzuholen. Das g ilt 
nieht m inder fu r dio R  o h r  e n w o r  k  o, wenn aueh 
hier d'o Proisvoroinigung dem Rohrenm arkto iiuGerlich 
emo etwas bo3serc SHltze verlieh. E s hiiuften sich abor 
die Untorb'otungon auf Umwcgen in einer Woise, dio 
rerm uten lassen, daG n u r ein ganz geringer Tell der 
RShronwerke noch ernst.ich an don Veroinigungspreiscn 
festhalt.

I m ,  AusfuhrgoschSFte fu r  Walzwerkserzeugnissc 
brachte der vergangeno- M onat ein starko3 Zuruckgehen 
der Preiso bis auf die Inlandpreise und sogar noch 
darunter. D er Wettfcowerb dor bo’gischen und franzosi- 
schon Worko maehte sieh sehr em pfindiieh bemerkbar.

F iir  I I  a n d e 1 s o r  z e u  g  n i s s o w urde vcm Ost- 
deutsch-SSehsischen H u tten rerein  eino PreisermiiGigung 
von 30 M  fiir 100 kg  durchgefuhrt. Das veranlaGte den 
GroGhandel, etwas aus seiner Zuriickhaltung heryorzu- 
treten  und den W erken wieder einige A brufe zuzu- 
weisen. Die Beschiiftigung blieb alx;r fiir den groGten 
Toil der erzeugten W aron nach wio vor unbefriedigend. 
F iir einzelne Sondererzeugnisse h a t allerdings dio etwas 
bessere Boschaftigung angehalten, wenn auch infolgo dos 
stiirkeren W cttbewerbs Prriszugestiindnisse r ic h t vor- 
mieden werden konnten. Dieser yersehiirfte W ettbewerb 
konnto sich ganz besonders auch im Auslandsgeschiift aus- 
wirken.

In  R  o h g u fi und G r  a  u  g  u G w ar dagegen der 
Kampf um Absatz u n ter den erken sehr s ta rk ; die 
kleineren GieGereien suchtcn zu jedem Preiso Auftriige 
hereinzuholen, weil sieso n stg a rn ich tszu tu n h ab en  wurden.

N icht m inder ungiinstig lag  der M arkt fu r  dio
S t  a  h 1 g  i o fi e r  e i e  n. Die Auftriige waren h a rt um - 
stritten  und nu r un ter erhebliohon Preiszugestiindnissen 
hereinzubekommen.

Bei den K o n s t r u k t i o n s w e r k s t i i t t e n  hat 
sich das Geschaft im vergangenen M onat etwas besser 
gestaltet, und es ha t don Anschein, ais w ena auch inner- 
halb de r Industrie  die B autatigkeit etwas lebhafter cin- 
setzte. Dio Boschaftigung de r W erke w ar allerdings 
noch sehr unterschiedlich und infolgrdeaścai waron auch 
dio Preise noch recht gedriickt. Boi den M a s c h i n e n 
f a b r i k  e n  stockto der Absatz nach wie vor fast yoll
standig ; es gm gen n ur wenige Bestellungcn ein, und auch 
diese n u r  zu sehr schlechten Preisen.

I I I .  NO RDDEUTSCH LA ND UND D IE  K U STEN - 
W ER K E. — Dio' Unsicherheit, die auf G rund des E r-  
gebnissos der Londoner \  erhandlungon im allgemeinen 
W irtschaftsleben yerścharft aufget-reten ist, h a t sich aud i 
am E isenm arkt Norddeutschlands in  le tz te r Zeit weiter 
ausgedehnt. Dio Kustenwerke, die vor M onatsfrist ihre 
R o h e i s e n e r z e u g u n g  noch ziemlich unterbringon 
konnten, muGten im Marz m angels Abrufo groGe Mon- 
gen, teil weise die halbe E rzeugung stapeln. Die G i o -  
G e r  c i e n sind in der E rw artung  weiteror Prcisriick- 
giingo in ihren  Abrufon zuriiekhaltcnd und leben nur 
ron der I lan d  in  don Mund.

In  S t a b e i s e n  w ar der M arkt etwas belebt, weil 
' die bevorstehende Frachterhohung ausgenutzt wurde. Bei 

den Abschliissen w urden die Preiso des E isonwirtschafts- 
bundes in don meisten Failen  n icht gehalten.

I n  G r o b b l e e h e n  w ar dio Abnahmo unver- 
Sndert lebhaft, weil die Sehiffswerften noeh imm er gu t

besclmftigt sind. Das Ausfnhrgeschaft in Stabeisen war 
f la u ; 03 liefon groGe Anfragen ein, doch wurdon Gesehitfte 
n icht geta tig t. Dagegen kamen Gerehafte in Fonneison 
und Grobbleehen laufend zustande.

Die Kohlen- und Kokszufuhr w ar in dem Berichts- 
m onat bis etwa aeht Tage vor Ostern befriedigend. Seit 
dieser Zeit lieG die Z ufuhr nach, was in der Ilaup t- 
saehe dem kommunistischen Treiben zuzuschreibon ist.

Dio beabsichtigten w irtschaftlichen Sanktionen des 
Vielverbandes w irkten in den letzten Tagen weitor scha- 
digend auf den Gesam tm arkt, Und bei einer etwaigen 
D urchfiihrung in vollem Um fange w ird dio Industrio 
Norddeutschlands und an  der Kilsto m ehr oder weniger 
zum Erliegen kommen.

Nachdem der S trcik  der E isenindustrie Hamburga 
beigelegt und die A rbeit seit dem 18. Miirz in den Land- 
betriebeu wieder aufgenommen wurde, haben die ver- 
brecherischen Umtriefce der Kommunisten eine erncuto 
Unruho auch in Norddeutschland, insbesondere in Ham
burg, horyorgerufen, dio hoffentlieh n icht von langer 
Dauer sein wird.

Dio anzufahrenden E rze ilus Mittelschweden usw, 
waren leicht heranzuschaffen, da ger.tigond Schiffsraum 
zu giinstigen F rachten  zur Varfiigung stand. Dio Seo- 
frach traten  bowegten sich w eiter in riiekgiingiger Rich- 
tung. Dio Binnensehiffnhrtsfraohton habeń sich auf dom 
alten Stande gehalten.

Abbau der Ausfuhrkontrolle fiir Eisen- und Stahl- 
erzengnlsse. — D er AufienhandolsausschuG dor AuGen- 
haridelBStelle fiir E isen- und Stahlerzeugn:s30 nahm in 
seiner Sitzung vom 30. M arz 1921 zu den vom Reichs- 
w irtschaftsrat am 23. M arz gefaGton Beschlussen iiber 
dio AuGenlmndelskontrollo Stellung. Der AuGen- 
handelsausschufi y e rtra t dio Ansieht, daG die ein
zelnen W irtschaffeyerbande, denen bisher se-hon dio E nt- 
scheidung der Proisfrage iiberlassen gewosen ist, sich, 
sobaid sio 03 fiir erforderlich  orachten, m it der Frage 
einer wo.tercn Erlo'.chtcrung der Absatzmoglichkeiten 
beschaftigon. F iir  E isendraht, b 'ank  und yerzinkt, ver- 
zinkten ova!en S tahlzaundraht, S tangeadraht, Stachel- 
d rah t, W ebolitzendraht, ICratzendraht, D rahtstifte, 
Spring federn, Drahtschlaufen, scchseckiges Drahł- 
gofleeht, cninilTerte, sourefosto B ehalter und Apparate 
sowio fiir Fcldbahnzcug, soweit K ipper, Gleise, Drch- 
seheiben und W eichen in  F rag e  kommen, wurde in 
Anbotracht der sehwierigen L age dieser W irtschafts- 
zweigo und in Anwosonheit der zustiindigon bovo‘lmach- 
tigton V ertre ter m it sofortiger W irkung beschlossen, 
daG A usfuhrantrage n u r noch zur s ta tis t sohon Erfas3ung 
und Abstempelung durch die AuGonhandelsstelle ein- 
zureiehen sind, und daG yon einer Preispriifung und Bei- 
bringung einer L io’erwerksbeschoin:gung bi3 auf wei- 
toro i abzu e':e'i ist. A uf o ne Angabo von Menge und 
Preis, so wie bisher, kann jedoch auch fiir diese Waron 
n ieht rerzichlet werdęn. Zur Stellungnahme der ein
zelnen W irtschaftszweige sollen an  der A usfuhr besonders 
betodigto AuGenseiter und H and ler hinzugezogen werden. 
Dor AuGenhandolsausschuG bohiilt sich vor, iiber weitere 
Erleiehterungon zu. be3chl':eCen.

Die 50 prozentige Ausfuhrabgabe. — Im  Ilinblick 
auf dioian dieser Stelle1) bereits wiedergegebene E rklarung 
der englischen R egierung h a t der Reichskommissar fur 
E in - und Ausfuhrbew illigung den AuGenhandelsstellen 
nahegelegt, Antriige deutscher A usfuhrfirm en auf Aus
fu h r von WTaren nach England bevorzugt und m it dom 
groGtmoglichsten Entgcgenkomnien zu behandeln. Diesca 
Entgcgenkommen soli sich insbesondere auf eino ver- 
einfachte Form  der Preisprufung, nach MogHchkeit auf 
eine nachtragliclio Vornalune derselben beziehen. E r bs- 
m erkt dazu ausdriicklich, daG m it dieser Erleichtorung 
keino GewShr dafiir iibernommen wird, dali dio nach 
E ngland eingefiihrten W aren n icht doch von dor 50pro- 
zentigon Abgabe crfaGt werden. Die A ntragsteller diirfen 
aus de r Vergiinstigung daher keine Rechtsanspriiche auf

f )  V gl. St.. u. E . 1921, 31. Miirz, S. 4S1.
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Ersatz irgendwelchcr entstehender SćhSden gegen das 
Reich oder dio AuBenliandelsstellen herleiten.

Ein Gesetz iiber dio Erhebung eines Teiles des 
Wert es eingefiihrter deutsehor Waren ist jetzt ebenfalls 
ron B e 1 g i o n und F r a n k r e i e h  angenommen wor
den. Das b e 1 g i s o h o Gesetz lehnt sieh' inhaltlicli sehr 
stark an das onglische an. Ein Zeitpunkt, bis zu dem 
dio Waren, deren Bestollung vor dom 8. Miirz erfolgt 
ist und nach Belgien eingefuhrt werden diirfon, ist noch 
nicht bekanntgegoben wordon.

Im Gegensatz zum englischen Geaetz, das Transport- 
und Ver.=ichcrungskosten abzieht, ist das f ranziisischo  
Gosetz seharfer, denn es rcchnot dieso Koston hinzu. 
Abgabofrei sind nach dem franzosischen Gesetz soleho 
Waren, deren Gegenwert vor dem 8. MLKrz 1921 voll- 
stiindig bezahlt ist. Diese' Bestimmung ist gleiehfalls 
Bohiirfcr ais dio englischo. Frankreioh will dio Einfulir- 
abgaho auch in seinen Kolonien orheban.

AuBerkratłtreten des Handels- und Sehiffahrtsytr- 
(rages zwischen dem Deutschen Belche und Schweden. — 
Der von der Koniglich Sehwedischen Regierung go- 
kundigte Handels- und Sehiffahrtsvertrag zwiscliett dem 
Deutschen Reicho und Schwedon vom 3. Mai 1911Ł) ist 
mit dem Ablauf des 15. Miirz 1921 auBor K raft ge- 
treten2).

KOndignng des deutsch - schwelztrischen Handels- 
und Zollvertrages. — Der doutuch-schweizeriscbe Han
dels- und Zollvertrag vom 12. Novomber 1904 ist von 
Deutsehland zum 6. Juni 1921 gokiindigt wordon. Es 
besteht die Absiebt, ein neues Handolsabkommon abzu- 
BchlieCen, das sich nur auf Meistbegtinstigung, Nieder- 
lassungsreehto, allgemeine Regolung der Ein- und Aus
fuhr, nicht abor auf Zollsiitzo beziehea soli.

Die gegenwflrtige Lage der franz5slschen Eisen
industrie. — Dio boffnungsYollo Beurteilung dor ktinf- 
tigen wirtśchaftlichen Lage der Hiittcnbetriobe und der 
Eisen- und Stahlindustrie, der man in Frankreieh da 
und dort begegnet, stiitzt sich auf Anzeichon der Besse
rung in der Beschaftigung verschiedener anderer In 
dustrien, dio eino Belebung dor Marktlago yoraussohon 
lassen. Soleho Anzeichen machen sich jedoch woder in 
den Huttenbetrieben noch in den dor Eison- und Stahl- 
industrio selbst bemerkbar8). Zweifcllos liegt allerorts 
ein groBer Bedarf an Eisen- und Stahlorzeugnissen vor, 
dessen Befriodigung jedoch dio allgemeine ungiinstigo 
Finanzlage und Unsicherhoit, wolche dio gegenwartigon 
politischen Eroignisse in das Wirtsehaftsleben tragon, 
hindornd im Wego steht. Einigo IToffnung setzt man 
in Frankreieh auf die augonblicklich in Rufiland sich 
abspielenden Vorgange, von donon man dea baldigen 
wirtśchaftlichen Wiederaulbau diese3 Landes erwartet 
und damit eino starkę Steigerung der franzosischen Aus
fuhr, von der in Zukunft allein dio Gesundung und das 
Wohlergohen der franzosischen Industrien abhangt. \V as 
die Ausfuhrfiihigkeit der franzosischen Hiittenerzeugnisso 
im Vergleiohe mit denen der Yereinigton Staaten und 
Englands anlangt, so ist tatsachlich fostzustellen, daB 
unter Beriicksichtigung der Wechselkurse in Frankreieh 
der F r e i s r i i c k g a n g  schon starker nls in den an- 
gefuhrten Staaten fortgo-ehritten ist. Augenseheinlieh 
ist die Ursaehe dafiir in den d e u t s c h e n  K o l i l e n -  
p f l i c h t l i e f e r u n g e n  zu suchen, die zu eirer star- 
ken Senkung dor Preise dieses notwendigen Rohstoffes 
gefiihrt haben. Zur Erfiillung des Wunschos nach Be- 
scitigung des gefiirchteten und liistigen deutschen Wett- 
bewcrbe3 erwartet man in Frankreieh, dali die deutsche 
Regierung angesiohts der 50prozentigen Ausfuhrabgabe 
hoho AuRfuhrprcise festsetzen wird, um die deutsche 
Industrie vor einer Schmiilerung ihrer Gewinne zu 
eehiitzen.

Dio R o h e i s e n e r z c u g u n g  Frankreichs stoekt 
noch immer wegen der UnmSglichkeit, dio yorhandcnen

!) Vgl. St. u. E. 1911, 18. Mai; S. 804/6; 1920, 
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2) Reichs-Gesetzblatt 1921, Nr. 29, S. 234.
!) Vgl. Ind.- u. nandelsztg. 1921, 24. Marz, Nr. 70.

Vorrato, die einon b^triichtlichen Umfang angenommen 
habon, abzusotzen, Von don yorhandonen 148 Hochofen 
sind 77 auBor Betrieb, und zwar im Becken voa Longwy 
von 62 vorhandenen 31, im Becken von Nancy von 30 
yorhandenen 14, im Bficken von Diedcnhofcn von 66 
vorhandenen Hochiifen 36. Der Ausstand auf den luxem- 
burgischen Hiitten, der dio dortige Erzeugung bereits 
zum Stocken gebracht hat, dttrfte allerdings bis zu einem 
gowissen Grade das AbstoBon der Vorriito dor fran- 
zSiisclien Hiitten begiinstigen. Noch vor kurzem haben 
dio lusemburgischon Hiitten Roheisen N r. 3 P. L. in 
Frankreieh und Belgien (einschl. Żollabgabo) zu 300 Fr. 
jo t  angeboten. Houtc diirfte der ontspreehendo Preis 
etwa 320 Fr. betragen. Dio H iitten der Moselgegend 
bieten Roheisen Nr. 3 P. L. zu 310 Fr., P. R. zu 
295 Fr., Nr. 4 P. L. zu 300 Fr., P. R. zu 285 Fr. 
ab Audin-le-Romau an. Dio englischen Iliitton- 
bositzer waren unter dcm Drucke des franzó isehon 
und belgi schen Wettbewerbs genBtigt, _ betriichtlioho 
ProiRherabsetzungen yorzunehmen, beispielswcise fiir 
Cleveland Nr. 3 von 195 S  auf 150 S, was in Frank
reieh ohne Einrcchnung von Zollen und Fracht, einem 
Preise von noch mehr nls 800 F r. gleichkommt. — Der 
Preis fiir I l a m a t i t r o h c i s o n  wurde in diesen 
Tagen vom franzosischen Ilamatitkontor um 50 F r, auf 
575 F r. jo t  frei Vcrbrauclisstation herabgesetzt,

Dio Unbestandigkeit des S t a h l m a r k t e s  und 
dio dauernde Gefahr eines Preissturzcs haben die Stahi- 
werko von der Notwendigkeit der Beibelialtung der bc- 
stehenden Yerbiindc iiberzeugt. Dalier scheint os so gut 
wie sicher, dafi das „Comptoir Sid6rurgique“, dessen 
baldigc Auflosung man yorausgcsagt hatte, bestehon blei- 
ben wird. Der Preis fur Robstahl ab lothringischem 
Werk (frei Wagcn) botragt ungefahr 40 bis 42 F r. fur 
100 kg, was in Anbotraeht der Proiso fiir Walzzeug 
den Walzwerken nur einen geringen Preisspielraum liiBt, 
dessen Yerringerung aber wesontlieh zur Yerscharfung 
ihrer ungiinstigen Lage beitragt. Der niedrigsto Preis 
fur Kniippel in Thomasstahl betragt zurzeit 45 F r. jo 
100 kg. Angesiohts der Ilaufung der Lagerbestiinde 
wurde die Ausfuhr unter Zugrundclegung der Wett- 
bewerbspreise wioder aufgenommon. So yerkauft Loth- 
ringen gegenwiirtig Barren und Kniippel nach Belgien 
zu 380 bis 400 Fr. jo t. Don groBten Widerstand sotzen 
dio Walzworko d.cr Preisherabsetzung ihrer Erzeugnisse 
entgegen. Auf der anderen Seite scheinon jedoch dio 
Kaufer, die ihre Bestellungen bislang aufgeschoben hat
ten, zu Abschliissen bereit, nachdem sie dio Hoffnunjf 
auf groBere Preisriiękgiinge aufgegeben haben. Daa 
„Comptoir Sidćrurgique“ hat beschlossen, den Grund- 
preis fur Trager auf 600 F r. je t  herabzusetzen. So ist, 
obwohl der Preis fur Hiittenkoks heute noch h3her ist 
ais im Januar 1919, obwohl inzwischen dureh Gesetz die 
achtstundige Arbeitszeit eingefuhrt worden ist und ferner 
in der Zwifchcnzeit groBe Lohnerhohungen stattgefundon 
haben, der Grundpreis fur TrSger ungefahr auf don 
Stand yon Januar 1919 zuriickgefuhrt worden. Ein 
groBos franzosisches Werk, das nicht Mitglied des 
Comptoir ist, ta tig t Verkaufe zu Preisen zwischen 550 
und 650 Fr. jo t.

In  den G i e B e r e i e n  liegen kaum Auftrage vor. 
Dio Lieferungsangebote fiir Roheisen zu den verschie- 
densten Preisen beunruhigon die Preisbildung fiir GuB- 
erzeugnisso stark. Der Unterschied der Angebote iibor- 
steigt 50 F r. jo t. In  S c h m i e d e i s o n i3t die Nach
frage noch immer sehr gering, so daB dio Schmelzereiou 
mit groBen Schwierigkoiten zu kampfon haben, wenn 
sio ihre Betriebe auch nur in boschranktem Umfange 
weiter fiihren wollen.

Zusammenfassond kann gesagt werden, daB in allen 
Zweigen der Eisenerzeugung und Yerarbeitung die 
P r o i s e  e i n e  f a l l e n d e  R i c h t u n g  zeigen. So 
stark dabei auch der Niedcrgang der Kohlenpreise wirken 
mag, groBer ist die Wirkung des sieh aus der a ll
gemeinen Absatzstockung ergebenden starkeresn Wott- 
beworba.
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Dusseldorl-Ratinger Róhrenkesselfabrik, vorm. Dilrr
& Co., Ratlugen. — In  der Beachaffung von Rohstoffen 
und Kohlen traten im Gesehaftsjalire 1920 zcitweiso 
Stockungen ein. Der Auftragsbestand hat gegen das Vor- 
jahr erheblieh weiter zugenommen. Das A k tie n k a p i ta l  
wurdo um 1,5 Mili. J t  auf 3 Mili. J t  e rh o h t. — Dio E r- 
tragsrechnung weist einsehlieBlieh 43 881,56 J t  Vortrag 
aus dem Yorjahre einen Reingewinn von 1 931 302,67 J t  
aus. IIiervon werden 130 855,58 J t  zu Abschreibungen 
yerwendet, 209 305,26 J t  Gewinnanteile an den Vor.-.tand 
nnd 194 905,27 J t  Gewinnanteile an don Aufsich tsrat 
gezahlt, 500 000 J t  an Beamte und Arbeiter yergiitet, 
840 000 J t  Gewinn (18o/o wie i. V.) ausgetoilt und 
56 236)56 J t  auf neue Reehnung yorgetragen.

Gebr. KSrting, Aktiengesellschaft, Hannoyer-Lindtn.
—DasGeschaftsjahr 1920 geataltete sieh in seinem Verlauf 
und seinem Ergebnis ahnlich dom yorangegangenen. 
Wesenf.iche Arbeltsunterbrechungen fanden n 'oht sta tt; 
die Arbeltsloistung hat sich in erfreulicher Weise ge- 
hoben. VaIutaschwankungonundnichtubersehbaresprung- 
hafto Erhohungen der Rohstoffpreise, Lohne und Ge- 
halter yerhinderten die Uebernahme langfristiger Aus- 
landsauftrage zu festen Preisen. Wahrend dio Ab- 
teilungen Yerbrennuńgskraftroaschinen, Strahlapparate 
und KoaaelBchmiedo befriedigend bescliafiigt waren, lltt 
die Abteilung Zentralheizung unter dem yollstandigen 
Daniederliegon der Bautittigkeit. Dio Ausfuhr wurdo 
durch die behordliohen MaCnahmen und im bosonderem 
durch dio Auafuhrabgaben stark beliindert. Dio 
Ueberseehauser yermitteltcri umfangreiche Auftrage. 
Die AuCenorganisation wurde weiter ausgebaut. Das 
A k t i e n k a p i t a l  wurde um 6 Miii. J t  auf 25 Mill../6 
e r h o h t .  Die Ertragsrechnung ergibt nach Abzug aller 
Unkosten, Zinsen, Abschreibungen usw. einen Reinge
winn yon 5 022 226,78 Jt. Hiervon werdon 738 000 J t  
der Riicklage zugewiescn, 222 972.93 J t  Gewinnanteile an 
den Aufsichtsrat yergiitet, 3 750 0 0 0 .#  Gewinn (15°/o 
wie- i. V.) ausgeteilt und 311 253,85 Jl, auf neue Rech
nung yorgetragen.

Rhelnische Chamotte- nnd Dlnaswerke, K5In. —
Dem Bericht des Vorstandcs zufolge wirktsn im Berichts- 
jahro 1920 Rohlenmangel neben stiindigan Yerkehrs- 
schwierigkeiten auf die gedeihliche Entwicklung der 
Werke des Untemehmens sehr hemmend ein. Trotzdem 
konnte m it groCen Schwierigkeiten der Betrieb auf den 
einzelnen Abteilungen ohno erheblieho Storung durch- 
gefiihrt werden. Der Grubenbesitz der Gesellschaft 
wurdo dureh Erwerb einiger Ton- und Quarzitvor- 
komiuen erweitert. Der ReehnungsabschluO ergibt ein- 
echlielłlich 110 000 Vortrag aus 1919 einen Rohge-
winn von 8 075 656,49 Jt. Nach Abschreibungen yon 
500 410,00 J t  sowio nach Abzug Famtlicber Unkosten. 
Steuern, Zinsen U 3 W . im Betrago von 1162639,13 J t  ver- 
bleibt ein Reingewinn von 6 412 607,36 Jt. Ilieryon wer
den fiir Steuern 1 Mili. J t  und fiir Wohriungsbauten 
500 000 J[ znruekgestellt, 1,5 Mili. J t dem Werkerhal- 
tungs- und .300 000 J t  dom Beamten- und Werkmeister- 
unterstiitzungsbeatand zugefuhrt, 771 664 J t  Yertrags- 
und Fatzungsmiilłige Gewinnanteile und Bclohnungm aus
geteilt, 725 000 J t  Gewinn (25 0/0 wie i. V.) sowie 500 
Bonus auf jede Aktie =  1 450 000 J t  yergiitet und 
165 943,36 J t  auf neue Rcchnung yorgetragen.

Bucherschau.
E y o rm a n n , Ing., und M arine-Oberbaurat S c h u lz : 

Die G a s tu r b in e u , ihre gcpchicbtlichc Entw ick- 
hmg, Theorie ur.d Bauart. Mit 181 Abb. 2., verb. 
Aufl. Berlin W : M. Krayn 1920. (XI, 310 S ) 
4°. 27,50 geb. 30,80 JL

Die Neuauflage des Buches, das bei seinem ersten 
Ersehe^ien1) h:er ausfuhrlfch besprochen wurde, nach 
der verhaltn;Bmttfiig kurzeń Zeit von drei Jahren ist ein

deutliohes Zaichon dafur, daB die Frage der Gasturbineu 
in weiten Kroissn gro lb  Baachtung findet; der schnelle 
A bsitz hat dio Vorfass3r dazu yerleitet, sich m it recht 
goringen Aenderungen zu begnugen.

F ur dan theoret achen Teil iat das kein besonderer 
Mmgel, or durfte m it den Erweitorungen iiber Warme- 
wirkun^en, Rjgelung und Abmessungen allen zurzeit zu 
stollanden Aaforderungen genugen. Die ubrigen Ab- 
schnitte sind auch erw eitert worden, es muB aber gesagt 
werden, daB sie sehr gewinnen konnten, wonn viele» 
Wertlos3 daraus fortbliebe und der Rest eingehender 
bsarbaitet wurde. Dies g it  beaanders fur dic Bjschreibung 
der hauptaichl;chsten Turb:nen’ aua  ten  und auch fiirden 
letzten Abachnitt ubsr die B m art einzslner Konstruktions- 
teilo. Viele Vorsehlago der Erfinder sind uberhaupt nicht 
ernst zu nehmon, dio ubrigen sollten zwcckmaBig an • 
H in d  der Ergebn:ss3 des theoretiachen Teiles gepruit 
werdon, und erst nach dieser Prufung hat ca Zweck, auf 
kDnstruktive Schwierigkeiten oinzugehen. Um ein Bei- 
apiel zu nennen, konnen wohl alle Verpuffungaturbinen, 
bei denen wahrend jeder Umdrehung ein volles Arbeits- 
Bpiel stattfinden s d I I ,  ala auaa'chtslos bszeichnet werden; 
denn d e zur Erzielung oines annohmbaren Wirkungs- 
gradea erforderliche Umfangagesohwindigkeit bedingt so 
hahe Drehzahlen, daB Ladung, yollstandige Verbrennung 
und Ausstromung wahrend einer Umdrehung unmoglicb 
ist. E serubrigt aichalao, auf dio baulichen Schwierigkeiten 
der Steuerung einzugehen.

Uober neuero Verauehe m it Gasturbinen Angaben zu 
erhalten, ist don Verfasa3rn anacheinend nicht moglich 
gewesen. Es kamen hier auBer den Versuehen m it der 
Halzwarth-Turbine dio Verauche von Rateau in Frage, 
dor anacheinend m it gutem Erfolge Abgasturbinen gebaut 
hat. Djeas Turbinen wurden an Flugzeugmotoren an- 
g eb iu t und w iren unm ittelbar m it K re:83lverdichtern 
gekuppelt, die dazu dienten, in groBeron Flughohen den 
Lsistungsabfall dor M otoren zu verhindern.

Von der ersten Auflage des Bachea konnte gesagt 
werdon, daB es tro tz  einiger Mangel ala Grundlage fur 
woitere oigene Arbeiten geeignet sei, ea muBte dabei darauf 
Rucks:cht genommen werden, daB daa Buch sehon vor 
dem Ausbruoh des Krieges handachriftlicli fertig war und 
die Drucklegung unter 8chwierigen Verhaltnissen"erfolgen 
muBte. DaB die zweite Auflage in nahezu unveranderter 
Form erseh:enen ist, bildet eine Enttiiuschung.

O. Reuter.

A r b e it e n  des K a i s e r - W i lh e lm - I n s t i t u t s  
fur K oh 1 e n f o r s c h u n g in Millheim-Rutr.

[I. Eeihe] Gesammelte A b h a n d lu n g e n  
zur Kenntnis der K o h le ,  hrsg. von Professor 
Dr. Franz F i s c h e r ,  Geheimer Regierungsrat, 
Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Koh- 
lenforsclmng in Millheim-Buhr. Berlin (W 35, 
Schoneberger Ufer 1 2 a): Gebiiuler Born-
trSger. 8°.

Bd. 4 fumfassend das Jahr 1919). (Mit 20 
Abb.) (VIII, 508 S.) Geb. 85 JL

Dieser yierte Band dor gesammelten Abhandlungen 
zur Kenntnis der Kohle bildet die Fortsetzung der friihor 
bereits erschienenon Bando 1 bis 3 l ).

Den grofiten Teil des neuen Bandes neJimen die Ar
beiten Fischera und seiner M itarbeiter iiber Druck- 
oxydation ein. Durch diese Arbeiten ist vicl wertyolle 
Erkrnntnia zutage gefordert worden, die uns gestattet, 
in die Zusammensetzung der Kohle und dor daraus her- 
gcstellton Verbindungen einzudringen, um so mehr, ala 
die bei den Ycrsuehen erhaltencn Stoffo eingehend unter- 
sucht sind. — Weifcerhin beseliiifrigt sich der Band mit 
der Untersuf hung der nicderschlesisehen Kohle in bezug 
auf ihr Yerhalten bei dor Ticftemporaturyerkokurig, d e r’ 
Entfernung und weiteren Verarbeitung der. Phonole aus 
Urteer. — Zum SehluC entLait der Band cinige Arbeiten

St. u. E  1917, 23. A ug., S. 784. ‘ ) Vgl. St. u. E . 1920, 11. Marz, S. 378/80.
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Am 18. Januar 1921 starb auf seinem erst kurz 
rorher bezogenen Landsitzo in Bertelsdorf, am FuBe 
des Riesengebirges, ®t.»3nfl. e. h. K a r l  J lg n e r . Mit 
ihm ist der deutschen Technik ein Mann genommen, 
der an der Ausbildung elektromotorischer Betriebe, 
nnd zwar dort, wo • es sich um die groBten und 
nhwierigsten Anwendungsgebiete, namlich die groBen 
Bcrgwerksfordermaschinen und Umkchr-WalzenstraBen 
bandelte, hervorragenden Antcil gehąbt hat.

Karl Jlgner wurde im Jahre 
1862 zu NeiBe in Sehlesien geboren.
Seine Kindheit fuhrte ihn an den 
Rhein, wo er in Koln die Realschule 
erster Ordnung besuchte, um im 
AnschluB daran in den Jahren 1883 
bis 1886 an der damaligen Gewerbe- 
akademie in Borlin, der spatereii 
Technischen Hoehschule zu Char- 
lottenburg, seine Ingcjiieurausbil- 
dung zu empfangen. Nach mehr- 
jiihriger Tatigkeit in einer Anfańgs- 
stellung bei der Allgemeinen Elek- 
trizitats-Gesellschaft ubernahm er 
1892 dio Leitung der Elektrotccli- 
nischen Abteilung der Eirm a Gebr.
Korting iu Kortingsdorf boi Han- 
noyer, wo er besonders den' Bau 
langsam laufender Gleichstrom- 
maschinen zur unmittelbaren ICupp- 
lung mit Gasmaschinen forderte.
Im Jahro 1895 tra t er zu der A.-G.
Lahmcyer iiber, um dereń Interessen 
in Sehlesien zu vertreten. In  den Jahren 1S95 bis 1897 
hatte diese Vertrctung in Beuthen ihren Sitz, sie ver- 
legte ihn dann aber nach Breslau. Die naho Bsruhrung 
mit den obersohlssischen B jrg- und Hiittenwerken sollte 
fur Jlgners Entwiekelung und die der Bergwerks- und 
Huttenmaschinen von entschcidender Bedeutung werden.

Der elektromotoriseho Antrieb steckto damal3 bei 
der Schwerindustrie noch in den Kinslorschuhen und 
beschrankte sich auf kleine und mittelgroBe Forderhaspel 
und Putnpen, Grubenbihnen und kleinere Arbeits- 
masehinen iiber Tage. Manche Fehl-ohlugo hatten die fiir 
die rauhen Betriebo wenig geeyneten Motoren auf vielen

Anlagen in SliBachtung gebracht and ihre weitere 
Verbreitung erheblich erschwert. Zwei groBe grundsatz- 
liche Schwierigkeiten stollten sich entgegen, die Be- 
herrschung der Steuerung unter Vermeiduńg grefler, 
schwer zu handhabender Apparate, und dio heftigen 
Ruckynrkungen auf das Kraftwerk. Fur die ersto Auf
gabe wurde im Jahre 1900 eine gecignete Losung auf der 
Weltausstellung in Paris gezcigt, und zwar die von dem 
Amerikaner Leonard ausgebildeto Schaltung, m it der 

das unter der Bezeichnung „Trottoir 
Roulant“ dem Verkehr zwischen den 
einzelnen Ausstellungsgcbauden die- 
nendeForderm ittel betrieben wurde. 
In  dieser Schaltung, bei der m it 
Hilfe eines vom Netz gespeisten 
Uniform ers dic Drehzahl durch einen 
kleLnen in der Magnetwieklung einer 
Gleichstrom - NebenschluBmaschine 
liegenden, wenig Energie verbrau- 
chenden Steuerapparat geregelt 
wurde, hatte  Jlgner gefunden, was- 
er brauchte; Zur Ueberwiadung der 
zweiten Schwicrigkeit, der StoBe 
auf dio K raft werke, wahlte Jlgner 
das Sehwungrad. Durch cingehendo 
Untersuehungen und Verhandlungen 
m it den‘Stahl werken stellte er fest, 
daB es tatsachlich moglieh war, so 
groBe Energiemengen, wie sie beim 
Betriebe groBer Fordermaschinen in 
Betracht kommen, aufzuspcichern 
und derart zum Ausgleich der Bo- 

lastungsschwankungen zu verwenden, daB keine schiidli- 
chen Ruckwirkungen auf das Netz und dio ICraftwerko 
ubrigblieben. Im Jahre 1901 mcldeto Jlgner die Vereimgung 
der beiden wiehtigsten Hilfsmittel, Leonardschaltung und 
zusatzliehe Schwungmassen am Umformcr, zum Paten t 
an und schlug der Donnersmarckhiitte dieso Vereinigung 
ais geeignetc Losung fiir die von ihr gestcllto Aufgabe 
vor. Das Werk ging nach cingehender Priifung des 
elektrischen Antriebes groBer Fordermaschinen in Zu- 
sammenarbeit mit einem Gaskraftwerk auf den Vorgchlag 
ein und ftbertrog Jlgner, der inzwischen eine yoruber- 
gehende Stellung bei der Deutschen Westinghouso-Gesell-

uber elektrische Loitfahigkcit dor Kohle bei Erhitzung, 
uber Lrgierungen, sowie Studien iiber Thermoelemente; 
ferner Vortrage von Fischer iiber dio neuesten An- 
schauungen von der Verbrennung und Osydation dor 
Kohle und iiber synthetischo Gewinnung von Mineralolen 
aus Gasen.

So gibt uns auch der vorliegende Band sehr viel 
Aufkliirung iiber die Zusammensetzung und die Aus- 
nutzung der Kohle und zahlt im Verein m it don iilteren 
Bfinden zu den besten Werken iiber die Kenntnis der 
Kohle. Dr. 1K. Hec/cel.

Ferner sind der Sohriftleitung zugegsDgen: 
G oldschm id t, Alfons, Dr.: Die W ir tsc h a f  ts o rg a n i-  

sa tio n  So w je t-R u B lan d s . (Mit Abb.) Barlin: Ernst 
Rowohlt 1920. (306 S.) 8°. 40 Jt.

G rahl, G. de, ©tyt>0ng., Baurat, Berlin-Schoneberg: 
Wirtschaftliche V e rw e rtu n g  der B re n n s to ffc . Kri- 
tisoho Bjtrachtungen zur Durchfuhrung sparsamer 
Warmewirtschaft. 2., den schwierigen wirtschaftlichcn 
Verhaltnissen angepaBte und daher vollstandig neu 
bearb. Aufl. Mit 224 Tejttabb. und 16 Taf. Munchen 
und Berlin: R. Oldenbourg 1921. (VIII, 487 S.) 4°. 
110 Jt.

G rahn, Bcrgassessor, ord. Lchrer der Bcrgbaukunde an 
der Bergscliule zu Bochum: Die wichtigsten Auf ber e i -

tu n g s v e r fa h re n  unter besonderer Bsrucksichtigung 
der Steinkohlen und der Erze. Mit 39 Abb. im Testo. 
Loipzig: Dr. Mas Janecke 1920. (V III, 79 S.) 8°. 
7,95

(Bibliothek der gesamten Technik. Bd. 243.)
G riib le r, Martin, Professor an der Technischen Hoch- 

schulo zu Dresden: L e h r b u c h  der T ech n isc h en  
M ech an ik . Berlin: JuliuB Springer. 8°.

Bd. 3. D y n a m ik  starror Korper. Mit 77 Textfig. 
1921. (VI, 157 S.) 24 Jt.

H an ffs ten g e l, G. v., Professor, 'Sipt.-gng., Charlotten- 
burg: Teelinisches D enken  und S ch affen . Eine 
gemeinverstandliehe Einfiihrung in die Technik..
2., durchges. Aufl. Mit 153 Textabb. Borlin: Julius 
Springer 1920. (XI, 212 S.) 8°. 20 Jt.

VgL St. u. E  1920, 28.. Okt., S. i4 :0 /l .
H ilfsb u c h  fur den M aseh in en b au . Fiir Maschinen- 

techniker sowie fur den U ntcrricht an technischen Lehr- 
anstalten. U nter Mitwirkung von Prof. P. Gerlach, 
Ohcmnitz, Prof. F. W. Hulle, Dortmund, Rcgierungsrat 
Prof. Dr. J . Kollert, Chemnitz, Prof. SDr.-Jinfl. G. Unold, 
Ohcmnitz, hrsg. von Oberbaurat Fr. F re y ta g  | ,  Pro- 
feasor i. R. 6., erw. u. verb. Aufl. Mit 1288 in den Text 
gedruckten Fig., 1 farbigen Taf. und 9 Konstruktions- 
taf. Berlin: Julius Springer 1920. (XV, 1186 S.) 8® 
Geb. 60 .It.

Yereins - NachHchten.
Y e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h G t t e n l e u t e .

Karl J lgner f .
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pchaft ubernommon hatto, die Leitung des neuen Bureaus 
zum Bau groBor elektrischer Fordermaschinen. Dom 
sehr fcald in Deutschland crteilton P aten t fur Forder- 
Kaschinon folgten ahnlicho fur Umkehr-WalzonstraBen 
und einigo Zusatzpatente, die m it den Hauptpatonten 
in den Bcsitz der Donnersmarckhutte ubergingen. In 
England wurdo spater das anfangs erieilto Patent fur 
nichtig erklart, wahrond in don meiaten Kulturstaaton 
yollgultigo Patente erreicht und aufrechterhalten werden 
konnten.

Im Jah re  1905 ging Jlgner nach Wien, um in dio 
Dionsto der Oe3terreichischen Siemens-Schuckcrt-Worko 
zu treten , konnte jedoch in dieser Stellung infolgo zu- 
nehmender Kranklichkeit nur anderthalb Jahro vor- 
bleiben und siodclte im Jahro 1907 nach Breslau iibor, 
um sich d o rt ais boratender Ingenieur niederzulasson 
und so gonugonde Bewcgungsfreiheit zu habon, sehon 
um auf seine stets schwache Gesundheit Rucksicht nehmon 
zu konnen. Seine wertvolle Tatigkeit ais beratonder 
Ingenieur konnte er hauptsiichlich fur mehrore groBe 
Gruben in Polnisch-Schlesisn und Nicderschlesion aus- 
uben, auf denen es galt, durch Umgestaltung des gesamten 
mnsehinellen Betriobes odor durch zweckmaBigo An
ordnung der Maschinen, Kessel usw. die Betriebskosten 
auf das erreichbare MindestmaB herunterzudruckon.

Auch m it dor Technischen Hoehsehule in Breslau 
stand er in onger Vcrbindung. Im Jahre 1909 erhielt er 
auf Vorsehlag der Abteilung fur Chemie und Hutton- 
kunde von der Technischen Hoehsehule Breslau am Tage 
ihrer feierlichen Eroffnung ssine Ernennung zum Ehren- 
doktor.

Jlgner boklcideto bei der S tadt Breslau rerschiedene 
Ehrenamter, ais Stadtverordneter, ais Mitglied dor 
stadtischen Betriebsdeputation usw., und war fur das

Wohl der Stadt Breslau Iebhaft fordernd tatig. Bei 
Baginn des Krieges stellte er sioh unermudlioh in don 
Dienst seines gluhond geliebten Vaterlandes. Im Juli 1918 
reiste er fur dio Reichsentschadigungskommission nach 
Brussel. Mit dem allerletzten Zuge bei Ausbrueh der 
Revolution kam er uber dio Grenze zuruck, um dio von 
ihm auf dom Kriegsschauplatz aufgenommenen Arbeiten 
in Berlin zu vollenden. Diese Tatigkeit muBte er am
1. September 1919 einstellen, da seine Gesundheit unter 
der Anstrcngung zu sehr gelitten hatte.

Die Verdienst'e Jlgners liegen nicht allein in seiner 
Erfindung einer geeigneten Antriebsform fur elektrisch 
zu betreibonde Fordermaschinen und Umkehr-Walzen- 
straBon, von so groBer wirtsohaftlicher Bedeutung diese 
auch fur dio Bsrg- und Huttenwerke geworden ist; sein 
Bestrebon und seine Arbeiten gingou vielmehr mit Nach- 
druok daliln, dio ganzon Grubon- und Huttonbetriebe, 
vom Kcsselhausan, wirtschaftlich aus- und umzugestalten 
und so die in der Kohle enthaltono Energio weitestgehend 
auszunutzen, wahrend dies bis dahin m it Rucksicht auf 
die geringen Kosten der im eigenen Betriebe geforderton 
oder billig boschaffton Kohle uborfliissig erschien. Die 
von ihm ańgegebeno Ausfuhrungsform elektrischer Forder- 
masohinon und Umkehr-WalzenstraBen war dabei nur 
ein Hilfsmittol unter vielen. Jlgner war kein Theoretiker, 
sondern durchaus Praktikcr, der groBzugig das, worau/ 
es bei der Ausbildung der maschinellon Betriebe der Berg- 
und Huttenwerko ankommt, erfaBt und zielbewuBt ver- 
folgt hat. In skinem schwachliohon, immer wioder von 
schworen Krankheitoń heimgesuchten Korper wohnten 
ein starker Geist und eino groBo Willenskraft, die ihn zu 
bedeutenden Ingenieurleistungen bofahigten. Diese 
Leistungen werden Jlgners Namen auch in den Kreiseo 
dor Eiflenhuttenlcute weiterleben lassen.

Kaiser-Wilhelm-Instltut liir Elsenforschung.
Der crsto Band der „ M i t t e i l u n g e n  a u s  d e m 

K a i s e r  -  W i l h e l m  - I n s t i t u t  f u r  E i s e n -  
f o r s o h n n g  z u  D u s s e l d o r f "  ist im Verlag 
Stahleisen m. b. II., Diissoldorf (PostachlieCfach 658) er- 
schienen. E r  enthalt auf 120 Seiton des Format3 von 
„Stahl und Eisen“ mit zahlreiehen Abbildungen und
7 Tafelbeilagen nach einem Vorwort des Direktors dos 
Instituts, Goh. Regierungsrats Professors Dr. F. W ii s t ,  
foigende Arbeiten:

1. Hartepriifung dureh dio Kugelfallprcbe. Von Fritz 
W ii s t  und Peter B a r d e n h e u e r .

2. Ueber die Sehlackenbestimmung im StaldL Von 
Fritz W ii s t  und Nicolas K i r  p a o h.

3. Uebor das Beta-Eisen und Uber ITartungstheorien 
Yon Eduard M a u r e r .

4. Ueber das Rundwalzen des Drahtes. Yon Friti 
W ii s t  und F ritz  B r a u n .
Mit diesen Arbeiten tr it t  das Eisenforschungsinstitut 

zum ersten Mało an dio Ooffentlichkeit.
Ueber den Inhalt dor einzelnon Abhandlungen wer

den wir demnachst in dieser Zeitschrift berichten. 
Der Band kostet 60 J t, in Halbleinen geb. 70 Jt.

Wichtigc Mitteilung fiir die L es er  v o n  „Stahl  und Eisen“ !
In der am 4. Marz 1921 abgelialtcncn Vorstandssitzung unseres Vcreins ist beschlosscn worden, ein

Gesamt-Inhaltsverzeidinis der Jahrgange 1907 bis 1918 von „Stahl und Eisen"
ierauszugeben, y orau sgesetzt, daB es gelingt, von vornherein den Verkau£ von 200 bis 300 Stuek des 
Yerzeichnisses siehcrzustellcn.

Die Zustimmung, die dieser BeschluB an den verschiedensten Stellen unserer Eisenindustrie gefunden 
hat, berechtigt zu der Erwartung, daB das Gcsamtinhaltsverzeichnis von allen Besitzern der Zeitsciirift mit 
groBer Freude aufgenommen und ihnen sichcrlicli bald unentbehrlich wćrden wird, zumal wenn man bedenkt, 
welche w esentlichen  Erleichterungen und Zeiterspamisse ein so umfargreiches, den Inhalt jener zwflf 
•Jalirgiuige von „Stahl und Eisen" restlos erschlicBendes Nachschlagcwcrk gewahrt.

Sobald die erforderliche Abnehmerzahl gesichcrt ist, sollen die Vorarbeiten fiir die Drucklcgung des 
Verzeiclmisses so beschleunigt werden, daB mit dcm Erscheinen des Werkes gegen Ende nachsten Jahres 
gerechnet werden kann. Der fertige Band wird nach vorliiufigcn Berechnungen ungefahr 800 Seiten in der 
GroBe vón „Stahl und Eisen“ umfassen. DcmgemaB ist der Preis, der jedoch angesichts der fortgesctzt 

schwankenden Gestehungskosten ais freib leibend zu gelten hat, bei V orausbestellungen  bis 1. Juli 1921 
mit etwa 200 J l fiir das geheftete Stuek veranschlagt worden; er muB unter den augenblicklichen Ver- 
haltnissen ais sehr niedrig bezeichnet werden. Bei Auftragen, die erst nach dem genannten Tage ein- 
laufen, erhoht sieli der Preis.

Wir hoffen, daB alle Loser von „Stahl und Eisen" das Erscheinen des Bandes dadureh ermoglichenhelfen, 
daB sie das Gesamt-Inlialtsverzeichnis anschaffsn, und sehen der baldigen Vorausbestellung auf das Werk 
gern entgegen.

Y e r e in  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .
Der Geschaftsfuhrer:


