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MITTEILUNGEN DER GESELLSCHAFT 

DEUTSCHER NATURFORSCHER UND AERZTE

89. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Düsseldorf 

vom 19. bis 26. September 1926. 

Sonntag, den 19. September:

8 U h r 30 Min. abends: Zw anglose Zusam m enkun ft zur B egrü ßu n g in allen Sälen der Tonhalle.

Montag, den 20. September:

9 U h r vorm ittags: I .  Allgemeine Sitzung.
M usikalische E in leitun g.
Ansprachen des 1. G esch äftsführers und der verschiedenen V ertreter.
Eröffnungsrede des 1. V o rsitzen d en  der G esellsch aft.

Vorträge:
1. G eneraldirektor D r. B o s c h , L u d w igsh afen : D er heutige Stand der naturw issenschaftlichen 

E rk en n tn is un d ihre B ed eu tu n g für W erk und Mensch.
2. G en erald irektor D r. V o g l e r , D ortm und : T ech nik  und W irtsch aft.

2 U h r 30 M in. n ach m itta g s: Sitzung der Medizinischen Hauptgruppe.
1. V itam in fo rsch u n g. Prof. D r. S t e p p , Jena.
2. P h ysio lo gie  und Pathologie der Capillaren.

a) Professor D r. E b b e c k e , Bonn.
b) Professor D r. O . M ü l l e r , T übingen.

3. K ropfverhütung.
a) Professor D r. W a g n e r - J a u r e g g , W ien.
b) Professor D r. H o t z , B asel.

A bteilun gssitzun gen  der N atu rw issensch aftlichen  A bteilungen.
7 U hr abends: G roßes K o n zert, geboten  vo n  der S ta d t D üsseldorf in der T onhalle .

Dienstag, den 21. September:

9 U hr vo rm itta g s: I I .  Allgemeine Sitzung.
1. D r. A . P e t e r s e n , F ra n k fu rt a. M .: D ie  moderne Forschung auf dem  G ebiete der N ich t

eisenm etalle, insbesondere der L eich tm etalle .
2. Professor D r. N o c h t , H am burg: Stand der Chem otherapie.
3. Professor D r. K . E s c h e r i c h , M ünchen: D ie  B ekäm pfun g der tierischen  Schädlinge.

2 U hr 30 Min. n ach m ittags: Sitzung der Naturwissenschaftlichen Hauptgruppe.
1. Professor D r. P f e i f f e r , B o n n : B ed eu tu n g der K oordinationslehre für die organische und 

physiologische Chem ie.
2. V ortragsreihe vo n  5 V o rträgen : Ü ber q u a n tita tiv e  Sp ektralan alyse.
A bteilun gssitzun gen  der M edizinischen A bteilun gen.

7 U hr abends: W iederholung des K on zertes.

Mittwoch, den 22. September:

8 U hr 30 Min. vo rm itta gs: Geschäftssitzung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte.
9 U hr 30 Min. vo rm itta gs: I I I .  Allgemeine Sitzung.

1. Professor D r. S a u e r b r u c h , M ünchen: H eilku n st und N aturw issensch aft.
2. Professor D r. S t r a u b , M ünchen: Ü ber G en ußgifte.
3. Professor D r. P . E r n s t , H eidelberg: Ü ber das m orphologische B edürfn is.

3 b is 4 U hr n ach m ittags: Sondersitzung der Medizinischen Hauptgruppe.
T hem a: Neue synthetische A rzn eistoffe  gegen M alaria.

a) D r. H ö r l e i n , Elberfeld .
b) D r. R o e h l , Elberfeld.
c) Prof. S io n , D üsseldorf.
d )  Prof. M ü h l e n s , H am burg.



Sitzungen der N atu rw issensch aftlichen  A bteilun gen, sow eit diese n icht an der Sondersitzung
„D ie  M alaria”  sich beteiligen  w ollen.

5 Uhr 30 M in. n ach m ittags: A b fa h rt in E xtrad am p fern  den R hein  hinunter bis zum  D uisbu rger H afen.

Donnerstag, den 23. September und Freitag, den 24. September:

9 U h r v o rm itta gs: A bteilungssitzungen.
N a c h m itta g s : A bteilun gssitzun gen.

A ußerdem  A usflüge ins B ergische L an d, an den N iederrhein, nach Essen, zum  Industriebezirk,
nach L everkusen  usw.

Sonnabend, den 25. September:

8 U hr 30 Min. m orgens: A bteilun gssitzun gen.
A ußerdem  A usflüge n ach  den benachbarten  Städten, in  das rheinisch-w estfälische Industrie

gebiet, nach dem B ergischen L an d, an den N iederrhein, nach B onn und K ön igsw in ter.

Sonntag, den 26. September:

A u sflu g  an den R hein .

T eilnehm er der V ersam m lung kann jeder werden, der sich für N atu rw issensch aften  oder Medizin 
interessiert. D ie T eiln ehm erkarte ko stet 25 M k. einschließlich des freien E in tritte s  in die Gesolei und der 
freien B en u tzu n g der Straßenbahn. Mitglieder der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte zahlen 
nur 20 M k. F ü r die D am en der T eilnehm er ist der Preis der K a rte  15 M k., ebenfalls einschließlich des 
freien E in trittes  in die Gesolei und der freien B en u tzu n g der Straßenbahn.

Bei allen Veranstaltungen werden zuerst die Mitglieder der Gesellschaft Deutscher Naturforscher 
und Ärzte nebst ihren Angehörigen, dann erst die übrigen Teilnehmer berücksichtigt. — A nm eldungen 
zur M itgliedschaft der G esellschaft D eutscher N aturforscher und Ä rzte  — Jahresbeitrag 5 M k. — sind 
a n  H errn Professor D r. R a s s o w , L eipzig, F e lix stra ß e  3, zu richten. D er M itgliedsbeitrag ist a u f das 
P ostscheckkon to  B erlin  43734 der Chem ie-T reuhand G. m. b .H . B erlin  W . 10 zu überw eisen.

V on  M ai bis O ktober d. J. h at die Große Düsseldorfer Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale 
Fürsorge und Leibesübungen ihre P forten  geöffn et. In  einer L än ge von  über 2 km  ziehen sich auf einer 
F läche von  m ehr als 400 000 qm  die B a u ten  dieser großen Schau hin, die ein B ild  vo n  den F o rt
schritten der H ygiene, von  dem sozialen Sinne und der W ertu n g der L eibesübungen in  D eutschland 
geben w ird.

E in  Damenausschuß w ird für die F ührun g der F am ilien m itglieder der Teilnehm er sorgen. Z a h l
reiche Ausflüge in die benachbarten  Städte, in das rheinisch-w estfälische Industriegebiet, in  das herrliche 
B ergische L an d, an den N iederrhein, nach Bonn  und n ach  K ö n igsw in ter und in  die E ife l sind m ittels Bahn, 
Sch iff und A u to  geplant. D ie  J. G. F arbenindustrie A kt.-G es. lä d t zu einer B esich tigu n g ihrer W erke 
in L everkusen  ein.

V o r und nach der N aturforscherversam m lung w erden G esellschaftsreisen zu festen Preisen den 
R hein  und die Mosel entlan g gem acht. E in e b illige  H ollandreise m it A u fen th alt in dem  bekannten  N ord
seebad N ord w ijk  aan Zee und A usflü gen  nach A m sterdam , H aag, H aarlem , L eyd en  usw. is t  ebenfalls zu 
einem festen Preise durch das D üsseldorfer M. E . R . 3 im  T ietz-H ause (M itteleuropäiscnes Reisebüro) 
vorbereitet.

D ie A nm eldung von  V o rträgen  un ter A n gabe der A bteilu n g, in der diese gehalten  w erden sollen, 
is t bereits je tz t  erw ünscht. D ie  A n m eld u n g is t  an den ersten  E inführenden der betreffen den  A bteilun g 
zu richten.

A usführliche V orschläge für die R eisen  zu festen Preisen m it genauem  P rogram m  können schon in 
kurzer Z eit versand t w erden. A lle  die R eisen  betreffenden F ragen  sind dem  M itteleuropäischen R eise
büro 3 im  T ietz-H ause  in D üsseldorf zu überm itteln . Alle anderen Anfragen beantwortet die Geschäfts
stelle der 89. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Düsseldorf, Oststraße 15, 
Schließfach 66.

Die Geschäftsführung:
G eh. M ed .-R at P rof. D r. S c h l o s s m a n n , erster G eschäftsführer,

Geh. M ed.-R at Prof. D r. H o f f m a n n , dessen V ertreter, Professor D r. K ö r b e r , zw eiter G eschäftsführer,
D irek to r D r. A u l m a n n , dessen V ertreter.

D r. m ed. K u r t  F l e i s c h h a u e r , S ch riftfü h rer; B a n k d 4rektor D r. W u p p e r m a n n , Schatzm eister.
O berstudienrat D r. R e i n , dessen V ertreter. Sp arkassen direktor D r. V o g t , dessen Vertreter.

H au p t-A u ssch u ß: O berbürgerm eister D r. L e h r , B eigeordneter D r. T h e l e m a n n , Professor D r. 
H u e b s c h m a n n , D r.-Ing. P e t e r s e n , Professor D r. O e r t e l , D r. S c h ü l l e r , Geh. R eg .-R a t Professor D r. 
W ü s t , Professor D r. F i t t i n g , G eh. M ed .-R at Professor D r. T i l m a n n .
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Liste der Einführenden in  die einzelnen Abteilungen der 89. Versammlung in  Düsseldorf.
I. Naturwissenschaften.

1. M athem atik und A stronom ie:
Prof. D r. B l u m e n t h a l , Aachen, R ütsch er- 

stra ß e  38.
O ber-Stu d .-D ir. Prof. Dr. S c h m i d t , D üsseldorf, 

Lessing-O berrealschule, E ller S traße  92.
2. P h y sik :

Prof. D r. K o n e n , Bonn, P h y sik a l. In st. d . 

U n iversität.
Stu d .-D ir. Prof. S p e i t k a m p , D üsseldorf, G oethe- 

Schule.
3. T echnische P h ysik :

Pro f. D r.-Ing., R o g o w s k i , Aachen, E lek tro 
technisches In stitu t der T echnischen H och
schule.

D r. S c h m i d t , K öln , B rüderstr. 7, Vors. d. G au 
verb. R hein lan d u. W estfa len  d. D tsch . Ges. 
f. techn. P h y sik .

Prof. D r. phil. M o s l e r , D ip l.-In g., D üsseldorf, 
Stern straße 46.

4a. Chem ie:
Prof. D r. P f e i f f e r , Bonn, Chem . In st. d. U n i

ve rsitä t.
F abrikb esitzer D r. C a r l , D üsseldorf, Schum ann

straße  38.
4b. P h ysik alisch e  Chem ie:

Prof. D r. K ö r b e r , D üsseldorf, K aiser-W il- 
h elm -In stitu t für Eisenforschung, G erhard
straße 135.

Prof. D r. W i n t g e n , K öln , Chem. In st. d . 

U n iversität.
5a. A ngew andte und technische Chem ie:

Geh. R a t Prof. D r. W ü s t , D üsseldorf, B u rg 
m üllerstraße 37.

Geh. R a t Prof. D r. F .  F i s c h e r , M ülheim  (Ruhr), 
K aiser W ilh elm -In stitu t für K ohlenforschung.

D r. K e i p e r , K refeld , D irek to r d. F ärb erei
schule.

5b. A grik u ltu rch em ie :
Prof. D r. K a p p e n , Bonn-P oppelsdorf, Chem. 

In stitu t.
D r. H a g e r , D ir. d. L an d w irtsch aftl. V ersuchs

statio n , Bonn, W ehrstraße 61.
D r. ju r. et rer. pol. A . v . B u r g s d o r f f , F o rst

haus G arath  bei B enrath .
6. Ph arm azie, pharm azeutische Chem ie und P h a r

m akognosie :
Prof. D r. F r e r i c h s , Bonn, Chem . Inst. d . U n i

v e rsitä t.
A potheker D ö h n e , D üsseldorf, K ön igsallee  34, 

Vors. d. D eutschen A poth eker V e r e in s , K reis  
D üsseldorf.

Prof. D r. S i m o n , Bonn, B o tan . In st. d. U n i
versität.

7. G eop h ysik:
Prof. D r. P o l i s , Aachen, M eteorolog. O bserva

torium .
S tu d .-R a t D r. H a c k e n b r o i c h , D üsseldorf, 

O ststraße 63.
8. M ineralogie:

Geh. R a t  Prof. D r. B r a u n s , Bonn, M ineralog.- 
petrographisches In s titu t der U n iversität.

S tu d .-R a t Prof. D r. A u l i c h , D u isbu rg, S taatl. 
H ü ttenschule.

9. G eologie:
Geh. B ergrat Prof. D r. S t e i n m a n n , Bonn, Geo- 

logisch-paläontologisches In stitu t d. U n i
ve rsitä t.

O ber-Stu d .-R at D r. R e i n , D üsseldorf, Lessing- 
O berrealschule, E ller S tr. 92.

10. G eographie:
Prof. D r. H e n n i g , D ü sseldorf-O berkassel, 

D üsseldorfer S traße 77.
Geh. R a t  Prof. D r. P h i l i p p s o n , Bonn, K ö n ig 

straße 1.
Prof. Dr. E c k e r t , A achen, E upener Str. 143.
Prof. Dr. F . T h o r b e c k e , K öln , C laudiusstr. 1. 

G eographisches In stitu t d. U n iversität.
11 . B o tan ik :

Prof. D r. F i t t i n g , Bonn, Poppelsdorfer Schloß. 
B otan isches In stitu t der U n iversität.

B aron  v o n  E n g e l h a r d t , D ir. d. S tä d t. G arten 
am ts, D üsseldorf, Hornberger Str. 3.

12. Zoologie:
Prof. D r. H e s s e , Bonn, Zoolog. In st. d. U n i

v e rsitä t.
D r. A u l m a n n , D ir. d. Zoolog. G artens, D üssel

dorf, B rehm p latz 1.
13a. VererbungsW issenschaft:

Prof. B r e s s l a u , K ö ln , Zoolog. In st. Stapelhaus.
Oberreg.- u. M ed.-R at D r. B e r g e r , D üsseldorf, 

Cecilienallee 1.
13b. Fam ilienforschung:

R ech tsan w alt u. N o tar D r. jur. B r e y m a n n ,

1. Vors. d. Z en tralstelle  f. dtsch . Personen-
u. Fam iliengescli., L eip zig , D eutsche B ü ch e
rei, S traße  des 18. O ktober.

14. A nthropologie:
Prof. D r. H e i d e r i c h , Bonn-D üsseldorf, A nat. 

In st.
15. M ath.-naturw issenschaftlicher U n terrich t:

O b er-S tu d .-R at D r. R e i n , D üsseldorf, E ller
Straß e  92. L eiter d. Zw eigst. D üsseldorf d. 
S ta atl. H aup tstelle  f. d. m ath .-naturw issen- 
schaftl. U nterricht.

O ber-Stud.-D ir. T i e d g e , D üsseldorf, O berreal
schule am  F ürsten w all.

II. Medizin.

16. G eschichte der M edizin und der N aturw issen- D r. O t t o  V o g e l , D üsseldorf-O berkassel, W il-
sch aften : denbruchstr. 52.

Prof. D r. H a b e r l i n g , K oblen z, H ohenzollern- Geh. S an .-R at D r. F e l d m a n n , Düsseldorf,
straße 19. R osenstraße 44.
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S an .-R at Dr. S c h r ö d e r , D üsseldorf, F ü rsten 
w all 82.

17. A natom ie, H isto log ie, E n tw icklu ngsgesch ichte:
Prof. D r. H e i d e r i c h , Bonn-D üsseldorf, A n at.

In stitu t.
Prof. D r. S o b o x t a , Bonn, A natom isch es In 

s titu t.
18. P h ysio lo gie  und physiologische Chem ie.

Prof. D r. E b b e c k e , Bonn, Physiologisch es In 
s titu t.

G eh. M ed.-R at Prof. D r. H e r i n g , K öln , L in 
denburg, Physiologisches In stitu t.

19. Ph arm akologie:
Prof. D r. H i l d e b r a n d t , D üsseldorf, Pharm a- 

kol. In stitu t.
Prof. Dr. S c h ü l l e r , K ö ln , Z ülpicher Str. 47, 

D ir. des Ph arm akologischen  In stitu tes der 
U n iversität.

20. A llgem eine P athologie  und pathologische A n a 
tom ie :
P rof. D r. H u e b s c h m a n n , D üsseldorf, K ro n 

p rin zenstraße 49.
P rof. D r . D i e t r i c h , K ö ln , P athologisches In 

s titu t.
M ed .-R at D r. H o f a c k e r , D üsseldorf, G oethe

stra ß e  61.
21. Innere M edizin:

G eh. M ed.-R at Prof. D r. H o f f m a n n , D üssel
dorf, H ohenzollernstr. 26.

D r. S c h ü l l e r , Düsseldorf, H ohenzollernstr.22.
Prof. D r. B o d e n , D üsseldorf, M oorenstr. 5.

22. R öntgenologie:
D ozen t D r. M a r t i n  H a u d e c k , W ien, L ange 

Gasse 63. Vorsitzender d. D tsch . R öntgen- 
G esellschaft.

D ozen t D r. S c h r e u s s , D üsseldorf, M oorenstr.5.
P rof. D r. G r e b e , Bonn, T heaterstr. 5.
D r. H e s s e , D üsseldorf, T onh allenstr. 5.

23. Chirurgie und O rthop ädie:
Prof. D r. R e h n , D üsseldorf, M oorenstr. 5.
P rof. D r. R i t t e r , D üsseldorf, F ü rsten w all 69.
D r. K u d l e k , C h efarzt am  M arienhospital, 

D üsseldorf, D uisburger Str. 112 .
24. G eburtshilfe und G yn äkologie:

Prof. D r. P a n k o w , D üsseldorf, M oorenstr. 5.
Prof. D r. Z o e p p r i t z , D üsseldorf, B ah n str. 32.

Prof. D r. F ü t h , K ö ln -L in d en th al, K erpener 
S traße  32, F rauenklin ik .

Prof. D r. M a r t i n , E lberfeld , V o gelsan gstr. 10 6 .

25. K in d erh eilku n d e:
G eh. M ed.-R at Prof. D r. S c h l o s s m a n n , D ü ssel

dorf, O ststr. 15.
G eh. M ed .-R at Prof. D r. S i e g e r t , K öln , K in d e r

k lin ik .
Prof. D r. G ö t t , Bonn, L en nestr. 30, K in d er

klin ik .
26. Neurologie und P sy ch ia trie :

Prof. Dr. S i o l i , D üsseldorf, B erg. L an d str. 2.

S a n .-R a t D r. H e r t i n g , D üsseldorf, B erg. L an d
straße  2.

Prof. D r. V o ss, D üsseldorf, W agn erstr. 42.
L an des-M ed.-R at D r. W i e h l , D üsseldorf, L an 

deshaus.
27. A ugenh eilku nd e:

Prof. D r. K r a u s s , D üsseldorf, Steinstr. 13 d.
Geh. R a t  D r. P l a n g e , M ünster i. W ., Spezial

a rzt für A ugen kran kheiten .
Geh. R a t  D r. B e r t r a m , D üsseldorf, K önigstr. 8.
Prof. D r. O h m , B o ttro p  i. W ., Spezialarzt für 

A ugen kran kh eiten .
D r. R i c h a r d  H e s s b e r g , Ch efarzt d. Städt. 

A u genklin ik , Essen, B ah n h ofstr. 24.
28. H als-, N asen- und O hrenheilkunde:

Prof. D r. O e r t e l , D üsseldorf, H ohenzollern- 
straße 23.

D r. Z u m b r o i c h , D üsseldorf, T onh allenstr. 8.
Prof. D r. G r ü n b e r g , Bonn.

29. D erm atologie:
Prof. D r. S t e r n , D üsseldorf, M oorenstr. 5.

D r. L ö w e n b e r g , D üsseldorf, O ststr. 115.
G eh. R a t  P rof. D r. H o f f m a n n , Bonn, H a u t

k lin ik .
P rof. D r. B e r i n g , Essen, G oethestr. 112 .

30. Z ahn heilkun de:
Prof. D r. B r u h n , D üsseldorf, Sternstr. 29.
D r. D r e x l e r , R atingen , D üsseldorfer Str. 39.
S a n .-R a t D r. S i e b e r t , D üsseldorf, T onh allen 

straße  9.
Prof. D r. Z i l k e n s , K ö ln , M ohrenstr. 6.

31. G erich tlich e  und soziale M edizin:
D o zen t D r. B e r g , D üsseldorf, Gneisenau-
straße  28.
O berreg.- u. M ed.-R at D r. B e r g e r , D üsseldorf, 

R egierun g.
O berreg.-M ed.-R at P ro f. D r. G r a f , D üsseldorf, 

K a p e lls tr . 9.
M ed .-R at D r. T e l e k y , D üsseldorf, Jülicher 

Straße  70.
32. H ygien e:

Prof. D r. B ü r g e r s , D üsseldorf, M oorenstr. 5.
K re isa rzt M ed.-R at D r. F ü r t h , Düsseldorf, 

V en loer Straße 22.
Prof. D r. H a y o  B r u n s , G elsenkirchen, Inst, für 

H ygien e u. B akterio lo g ie.
33a. T heoretische und experim en telle  V eterin är

m edizin  :
P rof. D r. M i e s s n e r , H annover, T ierärztl. 

H ochschule.
Sch lach th of dir. D r. D o e n e c k e , D üsseldorf, 

Sch lach th of.
D r. W i g g e , D üsseldorf, W orringer S tr. 61.

33b. A n gew an dte  V eterin ärm ed izin :
P rof. D r. Z w i c k , G ießen, D ir. d. V eterin är

klin ik .
V eterin ärra t D r. L i n g e n b e r g , Düsseldorf, 

H in den burgw all 44.
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Das Telegraphentechnische Reichsamt in den 
Jahren 1922, 1923 und 1924. (Nach E .N .T . 2, H . 9,
S. 273 — 297. 1925.) Die historische E n tw ick lu n g  des 
Telegraphen- und Fernsprechwesens als eines Zw eiges 
des Postbetriebes in D eutschland h a t es m it sich ge
bracht, daß die technische W eiterb ild un g sowohl wie 
B esch affun g von A p paraten  und B au sto ffen  und die 
A usbild un g des Personals zunächst D ienststellen  oblag, 
die dem  R eichspostm inisterium  u n m itte lbar ange
glied ert waren. D ie ständig zunehm ende B edeutung 
der elektrischen Fernm eldetechnik fü h rte  in den letzten  
Jahren  zu einer solchen E rw eiteru n g der A ufgaben 
dieser D ienststellen, daß aus organisatorischen Gründen 
ihre A btrenn ung von der Zentralbehörde sich als n ot
w endig erwies. Sie wurden im  Jahre 1920 im  T ele
graphentechnischen R eich sam t (TR A ) zusam m en
gefaßt, das nach einigen Ä nderungen seiner O rgani
sation heute 7 A bteilungen u m faß t —  V erw altu n g, 
Versuche, Linienbau, Funkw esen, A p p aratbau , B a u 
zeugbeschaffung und A p p aratbesch affun g — und 
unter der L eitu n g von  Prof. K . W . W a g n e r  steht.

D ie A u fgab e des T R A  ist eine m ehrfache. N eben 
der technischen E n tw icklu n gsarb eit, die nur v on  einer 
Zen tralstelle  geleistet werden kann, die einen S tab  von  
F ach leu ten  und die u nbed ingt notw endigen technischen 
H ilfsm itte l besitzt, steh t die einheitliche B esch affu n g 
der für den Ausbau  des N achrichtennetzes erforderlichen 
B au sto ffe  und A p p a ra te ; neben zahlreichen Lehrgängen 
fü r B eam te der eigenen V erw altu n g die M itarbeit an 
w issenschaftlichen, technischen und w irtschaftlichen  
Organisationen. Im  folgenden soll nach einem kurzen 
Ü berb lick  über den U m fan g dieser T ä tigk eit näher auf 
die in den Laboratorien  des T R A  geleistete technisch
p h ysikalisch e  E n tw icklu n gsarb eit ein gegangen werden.

In der B erich tszeit haben im ganzen 50 Lehrgänge 
verschiedener A rt  und D auer stattgefunden, die zum  
T eil der W eiterbildung von höheren und m ittleren 
B eam ten  auf Sondergebieten, zum  T eil der A usbildung 
von  A nw ärtern  für den höheren technischen T ele
graphendienst auf allen G ebieten  der Fernm elde
tech n ik  dienten. Die Zahl der Teilnehm er betru g  ein
schließlich  der einzeln ausgebildeten 954.

B esondere Schw ierigkeiten m achte in den Jahren 
des W äh run gsverfa lls die B esch affu n g von  B au zeu g 
und A p p araten , die anläßlich der u nb ed ingt n o t
wendigen gründlichen Instandsetzungsarbeiten  in er
heblichem  U m fang erfolgen m ußte. D em  Ü bergang 
v on  festen  zu gleitenden Preisen folgte  schließlich  die 
B esch affu n g der wichtigeren R ohstoffe  durch das T R A  
selbst. 1924 konnten diese N otstandsm aßnahm en 
w ieder aufgegeben werden, doch werden auch heute 
noch K u p fe r  und B lei für Leitungen und K a b el an die 
B au lirm en  geliefert. A uch die in der In flation szeit 
fast w ertlosen  U ntersuchungen über die W irtsch a ft
lich k eit der einzelnen B austoffe  konnten je tz t  w ieder 
aufgenom m en und manche Vereinfachungen und 
Verbesserungen erzielt werden.

A u f dem  G ebiete des Leitungsbaues sind im  L au fe 
der E n tw ick lu n g  zu den ursprünglich rein m echanischen 
(statischen) Problem en im m er eingehendere U n ter
suchungen über den zw eckm äßigsten elektrischen 
A ufbau  h inzu  gekom m en. So stehen heute neben den 
A rbeiten  ü ber die T echn ik  des Freileitungs- und L u ft
kabelbaues, über den Ind uktion ssch utz und die K a b e l
verlegun g die E rforschung und Verbesserung der E igen 
sch aften  von Fernsprech- und Telegraphenkabeln, b e 
sonders für den W eitverkehr. E s is t bekannt, daß die 
Ü b erb rü ck u n g großer Entfernungen im  Fernsprech
verkeh r m öglich w ird durch E in sch altun g von V er
stärkern  und durch E rhöhung der In d u k tiv itä t der

Leitu n gen ; beide M ittel werden im deutschen F ern
kabelnetz ben utzt. D abei werden zur ,,P upinisierung“ 
je tz t  nur noch M assekernspulen verw endet, deren In 
d u k tiv itä t von  der Strom stärke fast u nabhängig ist; 
außer dem  E in fluß  der Strom stärke w urde auch der 
von  Tem peraturänderungen und Erschütterungen im 
L aboratorium  eingehend untersucht. E ine R eihe von 
A rbeiten  behandeln A u fb au  und E in sch altun g der 
V erstärker. Zw eidrahtschaltungen, bei denen für die 
V erstärku ng in beiden R ichtun gen  auf jedem  V e r
stärkeram t Leitungsnachbildungen erforderlich sind, 
können wegen der schw ierigen H erstellung dieser 
N achbildungen nur für kürzere Strecken ben utzt 
werden. F ür lange Strecken werden V ierd rahtschal
tungen verw endet, m it je  einer D op p elleitu ng für jede 
Sprechrichtung, bei denen V erzw eigungen nur am  
A n fang und E nde der V ierd rahtstrecke  notw endig 
sind. E s zeigte sich, daß bei norm aler Pupinisierung 
solche Leitungen bis zu einer Län ge von 1000 km  be
trieben werden können, ohne daß Störungen durch 
Echow irkungen und Einschw ingvorgänge auf treten. 
Leitungen für noch größere E ntfernungen sollen 
schwächer pupinisiert werden. D ie H erstellung ge
nauer Nachbildungen w urde besonders dadurch er
schwert, daß der W ellenw iderstand der verlegten  
K ab el bisweilen sehr starke A bw eichungen von den 
theoretischen W erten zeigte. Zur A ufklärung dieser 
Erscheinung wurden um fangreiche Messungen ange
stellt, die bereits dazu gefüh rt haben, besondere B au 
vorschriften zur Verm inderung dieses Ü belstandes zu 
erlassen. Die Fragen der Leitungstheorie von Einfach- 
und D oppelleitungen und der K etten leiter behandeln 
mehrere experim entelle und theoretische U n ter
suchungen. D ie w eitere E n tw ick lu n g des M ehrfach
fernsprechens auf Freileitungen m it H ochfrequenz, 
deren T rägerw ellen sowohl m it Röhren- wie m it 
M aschinensendern erzeugt werden können, gestattete  
eine Verbesserung des SprechVerkehrs auf zeitweise 
stark  belasteten Leitungen (Saisonverkehr), also in 
Fällen, in denen die H erstellung einer größeren Zahl 
von Verbindungsleitungen u nw irtsch aftlich  wäre.

D ie Steigerung der In d u k tiv itä t durch U m spinnung 
des L eiters m it E isendraht oder -band (nach K r a r u p ) ,  
die besonders für Seekabel in F rage kom m t, w ird heute 
in den Ü berseekabeln zur Steigerung der Telegraphier
geschw indigkeit ausgenützt. U m fangreiche Versuche 
an künstlichen K abeln  ergaben in Ü bereinstim m ung 
m it der Theorie, daß auf diesem  W ege eine V erv ie l
fachung der T elegraphiergeschw indigkeit gegenüber 
der in K abeln  alter B au art erreichbaren m öglich ist. 
D as für die U m spinnung zu verw endende m agnetische 
M aterial muß m öglichst hohe A nfangsperm eabilität, 
geringe A bh än gigkeit der Perm eabilität von der F eld
stärke und hohen elektrischen W iderstand haben. Die 
dafür in B etrach t kom m enden Stoffe, besonders 
Eisensilicium - und Eisennickellegierungen, wurden zu
sammen m it der F elten  & G uilleaum e Carlsw erk A .-G . 
und der Physikalisch-Technischen R eich san stalt teils 
unm ittelbar, teils an hierfür hergestellten kurzen 
K rarupdräh ten  untersucht; dazu w urde ein V erfahren  
zur M essung der In d u k tiv itä t und des V erlu stw ider
standes bei niedrigen Frequenzen und sehr kleinen 
Strom stärken ausgearbeitet. Theoretische und e x 
perim entelle A rbeiten  gaben A ufschluß über die V e r
teilung des m agnetischen Feldes in der K raru p hü lle  
und gestatteten, Form eln zur B erechn ung der Ind uk
tiv itä t  und der V erluste aus den E igen sch aften  und 
Abm essungen des U m spinnungsbandes abzuleiten, die 
durch zahlreiche M essungen an A dern  verschiedener 
B au art b estätig t wurden.
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F ü r den Betrieb von derartigen K abeln  m it erhöhter 
Arbeitsgeschw indigkeit genügten die älteren A parate 
n ich t; es m ußten dafü r geeignete Sende-, V erstärker
und E m pfangseinrichtungen entw ickelt werden. Um  
sie auch an einem  w irklichen K ab el erproben und die 
für die Z u k u n ft notwendigen Erfahrungen sammeln 
zu können, w urde ein 600 km  langes Probekabel in der 
Ostsee v erleg t, an dem  eingehende B etriebs versuche 
vorgenom m en wurden.

A uch  der innerdeutsche T elegraphenbetrieb h a t in 
den B erichtsjahren  einschneidende Änderungen er
fahren. D as in den 70er Jahren des vorigen Jahr
hunderts verlegte G uttapercha-Telegraphenkabelnetz 
versagte allm ählich; die Sicherung des B etriebes 
m achte einen E rsatz notwendig. Man entschloß sich 
auf G rund eingehender Ü berlegungen dazu, von  der 
Gleichstrom - zu einer W echselstrom telegraphie über
zugehen, deren Frequenz im  Sprachgebiet liegt. D a 
auch die benutzten Strom stärken m it denen der 
Sprechström e übereinstim m en, ist es m öglich, fü r die 
Telegraphie A dern des Fernsprechkabelnetzes zu ver
wenden. B en u tzu n g verschiedener Trägerfrequenzen 
und geeignete Schaltungen gestatten  es, auf einer 
D oppelleitung bis zu  6 Telegram m e in einer R ichtun g 
zu übertragen.

G leichzeitig wurde das Inlandsfunknetz w eiter aus
gedehnt; zu der Beförderung von Einzeltelegram m en 
traten  ein W irtschaftsrundspruchdienst und ein Zei
tungsdienst. H ierzu wurde die H auptfunkstelle 
K önigsw usterhausen w eiter ausgebaut und die beson
ders dem Schiffsverkehr dienende H auptfunkstelle  
N orddeich erw eitert. In das Ende der B erich tszeit 
fallen ferner die Vorbereitungs- und E in rich tun gs
arbeiten für den deutschen Rundfunk, insbesondere die 
E n tw icklu n g der Sender und die P rüfun g von E m p 
fängern. D ie Verm ehrung der Sender w ar nur bei 
genauer E in h altun g der zugeteilten W ellen möglich. 
Zur Ü berw achung wurde zusam m en m it der P T R  ein 
W ellenm esser m it der G enauigkeit 1 v . T . entworfen. 
D ie U ntersuchungen über die A usbreitung elektro
m agnetischer W ellen auf große E ntfernungen sowohl 
wie in der N ähe der R undfunksender m it H ilfe ob jek
tiv e r Em pfangsm essungen w urden fortgesetzt. D urch 
gleichzeitige B eobachtung von Luftstörungen an v er
schiedenen Orten konnte nachgew iesen werden, daß ein 
erheblicher T eil dieser Störungen sehr große E n tfer
nungen ü berbrückt.

In engem  Zusam m enhang m it den du rch  den 
R u nd fu n k bedeutungsvoll gewordenen A ufgaben  steht 
auch das neu eingerichtete akustische Laboratorium , 
das die in der Fernsprechtechnik und beim  R u nd fu n k 
auftretenden akustischen Problem e bearbeiten soll. 
E ine besonders entw ickelte verzerrungsfreie Schaltung 
(Kondensatorm ikrophon) erm öglicht es, in einem 
w eiten Frequenzbereich die Stärke akustischer K län ge 
o b jek tiv  zu messen; zu ihrer Eichung dient ein Ther- 
m ophon. M it dieser Ein richtun g werden zur Z eit F ern
hörer, M ikrophone und Lautsprecher untersucht.

Besondere A ufm erksam keit w urde auch der F rage 
der Starkstrom störungen gew idm et, der Beeinflussung 
von Telegraphen- und Fernsprechleitungen durch b e
nachbarte Starkstrom -, besonders H ochspannungs
anlagen. Ausgedehnte V ersuchsreihen an den E in 
phasenwechselstrom bahnen in Schlesien und an meh
reren Drehstrom anlagen zeigten, daß die Ind uktion s
wirkungen noch in großem  A bstand e von der störenden 
A nlage nachw eisbar sind (bis zu einigen K ilom etern).

ln  beträchtlichem  U m fange m ußten U ntersuchun
gen der B austoffe  für Fernsprech- und Telegraphen
zwecke vorgenom m en werden. Sie betrafen  die elek

trische und chem ische Prüfung verschiedenster Isolier
stoffe, w eiter zahlreiche m echanische U ntersuchungen, 
endlich photom etrische Messungen und Brenndauer
versuche an Glühlam pen. Besondere Versuchsreihen 
behandelten die E igenschaften von G um m iregeneraten, 
G uttapercha und G utta-G entzsch .

Die vorstehenden A usführungen können nur einen 
allgem einen Ü berblick  über die technisch-w issenschaft
liche T ä tig k e it des T R A  in den Jahren 1922 bis 1924 
geb en ; sie u m faß t neben fast allen G ebieten der E lektro
techn ik auch w eite Teile der P h y sik  und Chemie.

K l e w e .

D enkschrift zum  fünfzigjährigen  Bestehen der land
w irtschaftlichen Versuchsstation und des Nahrungs
mitteluntersuchungsam tes der Landwirtschaftskam m er 
für die Provinz Ostpreußen. (Agriculturchem ie und 
Landwirtschaft.) Durch die Forschungen L i e b i g s  und 
anderer Forscher wurden die ersten Fundamente für 
unsere Kenntnis der Tier- und Pflanzenernährung ge
legt, aus diesem w urde die ungeheure B edeutung der 
Chemie für die L an dw irtsch aft erkannt, und um  diese 
Beziehungen fest und eng zu gestalten, wurden die 
landw irtschaftlichen Versuchsstationen sowie die agri
kulturchem ischen H ochschulinstitute gegründet, deren 
erste um die M itte des vorigen Jahrhunderts ins Leben 
trat. Zur Zeit bestehen 74 derartige A nstalten .

D ie  A u fg a b e  d er V e r su c h s sta tio n e n  lie g t  e in m al a u f 
wissenschaftlichem G e b ie t, e rw ä h n t sei d ab ei d ie  E in 
fü h r u n g  d er W a s s e rk u ltu r  d u rch  K n o p , M öckern , d ie  
B e g rü n d u n g  d er w isse n sch aftlich e n  F ü tte ru n g sle h re  
d u rch  K e l l n e r ,  K ü h n  u. a ., d er A u sb a u  des D ü n g e 
w esen s d u rch  W a g n e r  u n d  M ä r k e r ,  u n d  d ie E n t 
d e c k u n g  d er S tic k s to ffs a m m le r  d u r c h  H e l l r i e g e l  
u n d  N o  o b e . D ie  derzeitigen w isse n sc h a ftlic h e n  A u f
g a b en  d er A g r ik u ltu rc h e m ie  geh en  in  d erselb en  R ic h 
tu n g :  A u fk lä r u n g  d er T ier-  u n d  P fla n z e n e r n ä h r u n g , 
d ie  W ir k u n g  d er H a n d e lsd ü n g e-  u n d  H a n d e ls fu tte r 
m itte l is t  zu  erfo rsch en , S to ffw e c h s e lv o rg ä n g e  sin d  
a u fzu k lä r e n , n eu e  M eth o d en  u n d  V e rb e s s e ru n g  a lte r  
M eth o d en  fü r  d ie  U n te rs u c h u n g  d er la n d w ir ts c h a ft 
lich e n  E rze u g n isse  u n d  B e d a r fs s to ffe  sin d  a u fzu fin d e n , 
d u rch  ch em isch e  U n te rsu c h u n g e n  s in d  d ie  K e n n tn is se  
v o n  d er Z u sa m m e n s etzu n g  d er la n d w irts c h a ft lic h e n  
P r o d u k te  u n d  d er au s ih n en  g ew o n n en en  E rze u g n isse  
zu  v e r tie fe n . V o n  besonderer B e d e u tu n g  is t  zu r Z e it  
d ie  E r m itte lu n g  des Düngebedürfnisses d er B ö d e n , fü r  
d ie  eine m ö g lich st e in fa ch e  M eth o d e  zu  fin d en  v o n  
g rö ß te r  B e d e u tu n g  fü r  d ie  la n d w irts c h a ft lic h e  Z u k u n ft  
is t, d esgle ich en  s te h t zu r  Z e it  im  V o rd e rg rü n d e  des 
In teresses d ie  B e s tim m u n g  d es Säurezustandes des 
B o d e n s  u n d  n o ch  m eh r d ie  U m s tä n d e  u n d  G ren zen , 
u n te r  w e lch en  d ie  P f la n z e n  d u rch  d iese  g e sch äd ig t 
w erd en .

U nter den praktischen A ufgaben  der Versuchs
stationen nim m t sowohl ihrer großen W ich tigkeit wie 
auch wegen ihres U m fanges die Ü berw achung des 
Verkehrs m it H andelsdünge- und -futterm ittein  einen 
großen P la tz  ein.

W eiter geht die D enksch rift au f aktuelle G eb iete 
der A grikulturchem ie ein, so auf Erntesteigerung und 
Volksernährung. D ie Ernteergebnisse des letzten  
Jahres werden an H and der am tlichen U rschätzungen 
m it den Ernteergebnissen von  1913 verglichen. Dieses 
letzte  Friedensjahr w ar gleichzeitig  das Jahr m it dem 
bisher höchsten E rn teertrag. T ro tz des fü r die Vege
tationsperiode des G etreides sehr günstigen W achs
w etters ist doch weniger geerntet worden als 1913, 
und zw ar w urde von derselben Flächeneinheit im  
D urch schn itt w eniger geerntet: W interweizen 19 % , 
Som m erweizen 33% , W interroggen 10% , Somm er-
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roggen 16 % , Som m ergerste 26%  und H afer 2 8 % ! B ei 
der Ä hnlichkeit der sonstigen Vegetationsbedingungen 
in beiden Jahren ist der M inderertrag wohl m it S icher
h eit darauf zurückzuführen, daß in diesem Jahre dem 
Boden insgesam t an N ährstoffen weniger zu gefü hrt 
worden ist, und zw ar sch ätzt sich diese M enge in 
H andels- und W irtschaftsdünger zusam m engenom m en 
au f ca. 13 %  S ticksto ff, 35%  Phosphorsäure und 
4 %  K a li. W ir sehen also auch in diesem  Jahr wieder, 
daß  die E rn te  im Zusam m enhang steh t m it den ge
gebenen Düngerm engen. Ein U nabhängigw erden vom  
A uslan d bezü glich  der Ernährung ist also nur zu er
w arten  durch verm ehrte D üngeranwendung. D a eine 
solche bei der kritischen Lage der L an d w irtsch aft nicht 
in der bisher üblichen A rt möglich ist, müssen bezüglich 
der D üngeranw endung der Z u k u n ft neue Wege be
sch ritten  werden. Daß es uns m it den derzeit be
kann ten  M itteln möglich ist, unsere E rn te annähernd 
zu verdoppeln und dam it den nötigen N ahrungsbedarf 
zu schaffen, zeigen folgende Ü berlegungen. Im  D urch
sch n itt der letzten 10 Friedens] ahre wurden an Roggen
8,5 Zentner, an K arto ffe ln  60,2 Zentner per Morgen 
geern tet. Intensive B etriebe  ernteten aber 15 bis 
20 Zentner Körner und 100— 140 Zentner K arto ffe ln  
D urchschnittsertrag in der gleichen Z eit! E s ist auch 
berechnet worden, daß durch volle  A nw endung des 
zu r Zeit erzeugbaren L u ftstick sto ffes allein 2 M illionen 
D oppelzentner Getreide m ehr erzeu gt werden können, 
welche den deutschen B ed arf vollstän d ig  decken 
können, sowie so v iel V ie h fu tte r  mehr, daß dadurch 
die vom  A uslande eingeführten  F utterm ittel ersetzt 
werden können.

V on  w eittragender B ed eu tu ng für die Zu kun ft sind 
die MiTSCHERLiCHSchen Forschungen, welche einm al 
zeigen, in welcher W eise der E rtrag  durch steigende 
Düngerm engen gesteigert wird, so daß im  voraus be
rechnet werden kann, wie w eit eine D üngergabe noch 
wirtschaftlichen E rfo lg  verspricht. D azu, und das ist 
der weitere große Verdienst M i t s c h e r l i c h s , ist es 
erforderlich, daß man die pflanzenaufnehm baren N äh r
stoffm engen kennt, welche bereits im  Boden sind.

E in  A u fs a tz :  Über die Erkennung der Dünge
bedürftigkeit der Böden und das N  ährstoffbedürfnis der 
ostpreußischen Böden g e h t a u f d ie  b e tre ffe n d e n  
S p e z ia lfra g e n  n ä h e r  ein . Im  H in b lic k  a u f  d ie  b e 
s c h rä n k te n  M itte l, w e lch e  d em  L a n d w ir t  zu r  V e r 
fü g u n g  ste h en  w erd en , is t  es a u ß e r o rd e n tlic h  w ic h tig , 
zu  e rm itte ln  w a s  u n d  w ie v ie l e in  B o d e n  b ra u c h t, u m  
e in en  w ir ts c h a ft lic h  m ö g lich en  E r tr a g  zu erreich en . E r 
fo lg v e rs p re c h e n d  is t  zu r  Z e it  d ie  V e g e ta tio n s m e th o d e  
v o n  M i t s c h e r l i c h , im  G e fä ß  a u s g e fü h rt, w elch e  g e 
s t a t t e t ,  d en  N ä h r s to ffv o r r a t  so  g e n au  zu  b estim m en , 
d a ß  s ich  e in e  e tw a ig e  R e se rv e  fü r  J a h r e  h in au s b e 
rech n en  lä ß t .  D ie  M eth o d e  v o n  N e u b a u e r , w e lch e  
d ie  P f la n z e n  n u r w äh re n d  des K e im e n s  w ach se n  lä ß t , 
sch lie ß t a u s  d er N ä h rsto ffa u fn a h m e  d er s ta rk  h u n g e rn 
den K e im lin g e  a u f m eh r o d er w e n ig e r  g e n ü g e n d e n  
B o d e n g e h a lt  an  P h o sp h o rsäu re  u n d  K a li.  D ie  M eth o d e  
is t  n ic h t  g a n z  e in fa ch  u n d  m u ß  a n a ly t is c h  n o ch  d u r c h 
g e a r b e ite t  w erd en , sie  h a t  den  V o r te il,  zu  je d e r  J a h r e s
z e it  a u s fü h rb a r  zu  sein  u n d  in  r e la t iv  k u r ze r  Z e it  zu  
e in em  R e s u lta t  zu  fü h re n . N o ch  k ü r z e r  u n d  e in fa c h e r  
sin d  rein  ch em isch e  M eth o d en , w ie  L e m m e r m a n n  u n d  
K ö n ig  u n d  H a s e n b ä u m e r  sie a u s g e b a u t h ab en , w e lch e  
d ie  M en ge d er P h o sp h o rsäu re , d es S t ic k s to ffs  u n d  
K a lis , w e lch e  in  1 p ro z. C itro n en sä u re lö su n g  lö slich  
sin d , in  B e z ie h u n g  zu r D ü n g e b e d ü r ftig k e it  b rin g e n . 
A ls  r e la t iv  la n g e  b e k a n n t k o m m t a u c h  d er F e ld 
d ü n g u n g sv e rsu c h  h ie rfü r  zu r  A n w e n d u n g , d essen  A n 
w e n d b a r k e it  R o e m e r  un d  M i t s c h e r l ic h  v erb e ss ert

haben. D a auch die sonstige B esch affen heit des 
Bodens für den P flanzen ertrag von besonderer B e
deutung ist, ist w eiterhin der derzeitige Stand der Kalk- 
und Bodensäurefragen eingehender besprochen.

Seit K riegsbeginn h a t man die künstliche D üngung 
vernachlässigt und v ielfach  R aubbau getrieb en ; 
nam entlich die K a lk u n g  ist auch vielfach seit Jahr
zehnten nicht m ehr gegeben worden. So ist für große 
B ezirke D eutschlands eine saure B eschaffenheit auch 
der M ineralböden festgestellt. W enn auch nicht A ll
heilm ittel, spielt doch der K a lk  bei B ekäm pfung dieser 
Säureerscheinungen eine große R olle. Daneben gibt 
es auch Böden ohne sauren C harakter, die dennoch 
kalkbedü rftig  sind. V iele Problem e au f diesem  Ge
biete sind noch nich t hinreichend geklärt, insbesondere 
für einen gewissen nicht kleinen T eil der Böden, für 
die es keine sichere M ethode g ib t festzustellen, ob sie 
nun w irklich kalkbedü rftig  sind oder nicht. Zw eifel
h a ft ist das für alle die Böden, deren V o rra t an K a lk 
reserve n icht ein gewisses M aß überschreitet, oder 
deren SäAiregrad nicht so hoch ist, daß m it ziem licher 
Sicherheit eine schädliche W irkun g derselben ange
nom men werden kann. D iese zw eifelhaften  Böden 
m achen aber einen großen A n teil der gesam ten deutschen 
Bodenfläche aus. Zur Bestim m ung, ob ein Boden 
K alk zu fu h r braucht, sind nun eine A n zah l von M etho
den ausgearbeitet worden, die aber alle noch nicht 
im m er einen sicheren Schluß gestatten , so daß weitere 
A rb eit darüber erforderlich ist.

B ei der aktuellen B edeutung, w elche in letzter Zeit 
das Arsen für Ostpreußen infolge der dort aufgetretenen 
Haffkrankheit gewonnen hatte, da in dem nicht un
beachtlichen A rsengehalt nam entlich des Schlam m es 
des frischen H affes die K rankheitsursache gesucht 
wurde, w urde auch W asser und Schlam m  des kurischen 
H affes und der Zuflüsse beider H affe untersucht, wobei 
sich zeigte, daß der Schlam m  natürlicher Weise sich 
an Arsen anreichert, so daß auch im kurischen H aff, 
dessen G ebiet frei von der H affk ran k h eit blieb, bis
14,5 m g Arsen, als A s2Og berechnet, pro K ilogram m  
Schlam m  in der Trockensubstanz festgeste llt wurde.

Preisausschreiben des Vereins deutscher Ingenieure. 
D er wissenschaftliche B eirat des Vereins deutscher 
Ingenieure hat A n fang 1925 ein Preisausschreiben in 
Höhe von 5000 M ark zur kritischen S ichtung der 
L iteratur über V erfahren zur M essung m echanischer 
Schwingungen erlassen. D er Term in für die Einreichung 
der Bewerbungen w ar der 1. M ai 1926. D ieser Term in 
ist m it R ü cksich t auf die gegenw ärtige starke In 
anspruchnahm e der Kreise, die für B ew erbung in Frage 
kommen, auf den 1. O ktober 1926 verschoben.

D as Preisausschreiben h a t folgenden W ortlau t:
Messung mechanischer Schwingungen. Preisaus

schreiben des V ereins deutscher Ingenieure für eine 
kritische U ntersuchung der bekann t gewordenen V e r
fahren.

D ie M eßverfahren für m echanische Schwingungen 
haben schon außerordentlich vielseitige B earbeitung 
erfahren. V or Inangriffnahm e w eiterer V ersuchstätig
keit auf diesem G ebiete i“t  es dringend notw endig, die 
vorhandenen Forschungsarbeiten einer eingehenden 
kritischen Sichtung zu unterziehen. D er 'Verein d eu t
scher Ingenieure setzt zur E rlan gu n g einer solchen 
kritischen Ü bersicht nachstehende Preise aus. D as 
G ebiet der M eßverfahren m echanischer Schwingungen 
ist an H and der Originalarbeiten einer kritischen  B e 
arbeitung zu unterziehen in bezu g au f die praktische 
B rau chbarkeit der einzelnen V eriahren  fü r Messungen 
einerseits im  Laboratorium , andererseits im Betriebe 
m it M aschinen und Fahrzeugen oder au f der Baustelle.
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Im  besonderen ist darzulegen, welche Verfahren  für 
die in der Technik vor kom m enden F älle  m echanischer 
Schwingungen w ich tig  sind, ohne daß bisher geeignete 
Instrum ente dafü r en tw ick elt sind. A ls Quellen
samm lungen kom m en hauptsäch lich  in B etrach t:

1. H an d bu ch  der P h y sik  von W i n k e l m a n n .

2. H and bu ch über Seism om etrie von B. G a l i t z i n .

3. H and bu ch der physiologischen T echn ik von
T i g e r s t ä d t , B d. I, 4, 1.

4. H andbuch der biologischen A rbeitsm ethoden
von A b d e r h a l d e n , A bt. V , T . I, L fg. 23.

D en Darlegungen ist ein m öglichst um fassendes 
system atisches Verzeichnis der vorhandenen Literatu r 
anzufügen. Die A rb eit ist m it einem K en nw ort zu 
versehen und in geschlossenem  U m schlag m it der 
A u fsch rift Preisausschreiben über Schwingungsmeßver- 
fahren bis zum  1. M ai 1926 an die G eschäftsstelle des 
Vereins deutscher Ingenieure, B erlin  N W  7, Friedrich 
Ebert-Str. 27, einzureichen. N am e, W oh nort und Stand 
des B earbeiters sind in einem  zweiten, m it dem  gleichen 
K en nw ort versehenen U m schlag beizufügen. A ls  B e 
arbeiter kom m en nur Reichsdeutsche oder D eutsch
österreicher in B etrach t. A n Preisen sind ausgesetzt: 
ein I. Preis von  3000 M ark, zwei w eitere Preise von 
je  1000 M ark. D as V erlagsrech t der preisgekrönten 
A rbeiten geht m it der Zuerkennung des Preises an den 
Verein deutscher Ingenieure über unter Vereinbarung 
des für derartige A rbeiten  üblichen H onorars.

D ie G eschäftsstelle des Vereins deutscher Ingenieure 
g ib t auf A n frage nähere A uskunft.

W eltkraftkonferenz. Deutschland und die Baseler 
Teilkonferenz (31. A u gu st bis 12. Septem ber 1926). 
Die anläßlich der ersten W eltkraftkon feren z (London 
1924) begonnene internationale G em einschaftsarbeit 
auf dem  G ebiet des K raftw esen s h a t erfreulicherweise 
ihre F ortsetzun g darin gefunden, daß die Staaten , die 
seinerzeit in London vertreten  waren, beschlossen 
haben, derartige K onferenzen (Vollkonferenzen) in

größeren Zw ischenräum en (etwa 6 Jahre) zu w ieder
holen. D aneben sollen für größere geographische Ge
biete Teilkonferenzen abgehalten werden, die sich m it 
einem ganz bestim m ten T eilgebiet des gesam ten W elt- 
kraftprogram m s befassen sollen.

E ine derartige Teilkonferenz w ird in diesem Jahre 
vom  31. A ugust bis zum  12. Septem ber in Basel a b 
gehalten, und zw ar in A nlehnung an die dort ebenfalls 
stattfind en de Internationale Ausstellung für Binnen
schiffahrt und Wasserkraftnutzung. D as Deutsche 
N ationale K om itee der W eltkraftkon feren zen , das seit 
1924 als ständiger A usschuß innerhalb des Deutschen 
V erbandes T echnisch-W issenschaftlicher Vereine (Ber
lin N W  7, Ingenieurhaus) besteht, und dem die an 
diesen Fragen interessierten Behörden und behördlichen 
Organisationen, die w irtschaftlichen  Spitzenverbände 
sowie die technisch-w issenschaftlichen Vereine ange
hören, h a t die Vorarbeiten  fü r die B aseler Konferenz 
bereits aufgenom m en. Jedes L an d  w ird  über fünf 
G ebiete einen B eitrag  liefern. E s han delt sich um  die 
großen Fragen der A usn utzun g der W asserkraft und 
B innenschiffahrt, des A ustausches von elektrischer 
Energie zwischen verschiedenen Ländern, der w ir t
schaftlichen B eziehungen zwischen der elektrischen 
E nergie, die hyd raulisch  erzeugt wird, und solcher, 
die m an therm isch erzeugt (Bedingungen, u nter denen 
beide Erzeugungsarten  v orte ilh aft zusam m en arbeiten 
können), der E lak triz itä t in der L an d w irtsch aft und 
der E lektrifizierun g der Eisenbahnen. F ü r die B e
arbeitung dieser G ebiete haben sich als Obm änner 
von A rbeitsausschüssen in dankensw erter W eise zur 
V erfügun g gestellt die H erren Geh. B au ra t Prof. D r.- 
Ing. G. d e  T h i e r r y , Berlin, D ir. D r. H a a s , Rhein- 
felden, Geh. B au ra t D r. O s c a r  v . M i l l e r , München, 
D ir. P e t r i , Stettin , und R eichsbahndirektor W e c h - 

m a n n , Berlin. D ie in B asel gehaltenen V orträge 
werden ebenso wie die seinerzeit in London gehaltenen 
R eferate im  D ru ck  herausgegeben und dam it der 
breitesten Ö ffen tlichkeit zugänglich  gem acht werden.

Kongreß- und Sitzungskalender.
Internationdler Oeologenkongreß.

T agu n g am  24. M ai in M adrid.

Verein Deutscher Chemiker.
H auptversam m lung vom  26. bis 30. M ai in K iel. 

Deutsche Glastechnische Gesellschaft.
T agu n g am  27. M ai in K öln.

Jahresversammlung der Kanadischen Chemiker.
T agu n g am  31. M ai in M ontreal.

Weltausstellung in Philadelphia.
Im  Juni.

Reichsbund Deutscher Technik.
T agu n g am  4. Juni in Dresden.

Verein Deutscher Ingenieure.
H auptversam m lun g vom  12. bis 14. Juni in H am 
burg. D r.-In g. F r a h m , Neuere Problem e des S ch iff
baues; Prof. D r.-In g. G o e r e n s , W erkstof ff  ragen; 
F achsitzun gen  über Dieselm aschinen, B etriebs
technik, S toffkunde, Straßenbaustoffe, Schm ier
m ittel, säurefeste Legierungen, T echn ik  in der L a n d 
w irtschaft.

Deutscher Verband für die Materialprüfungen der Technik.
H auptversam m lung am  14. Juni in H am burg. 

Wissenschaftliche Gesellschaft für Luftfahrt.
15. Ordentliche M itgliederversam m lung vom  16. bis
20. Juni in D üsseldorf.

Verein Deutscher Nahrungsmittelchemiker.
T agu n g vom  21. b is 22. Juni in Düsseldorf.

Verband Deutscher Elektrotechniker.
31. Jahresversam m lung vom  27. bis 29. Juni in 
W iesbaden.

Gesellschaft Deutscher Metallhütten und Bergleute.
H auptversam m lun g Ende Juni in H eidelberg. 

Internationaler Kongreß für Pflanzenkunde.
T agu n g vom  16. bis 23. A u gu st in N ew  Y o rk .

W eltkraftkonferenz.
T agu n g vom  31. A ugust bis 12. Septem ber in Basel. 

Deutsche Gesellschaft für Gewerbehygiene.
3. Jahresversam m lung A n fan g Septem ber in W ies
baden.

Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege.
T agu n g vom  3. bis 4. Septem ber in Danzig.

Große Deutsche Funkausstellung.
V om  3. bis 12. Septem ber in Berlin.

Messe in  Köln.
V o m  12. b is 19. Septem ber.

Internationale Union für reine und angewandte Chemie.
T agu n g vom  13. bis 16. Septem ber in W ashington. 

Deutsche Beleuchtungstechnische Gesellschaft.
T agu n g am  17. Septem ber in Essen.

Deutsche Pharmakologische Gesellschaft.
T agu n g vom  22. bis 24. Septem ber in Düsseldorf.

11. Ausstellung der chemischen Industrie.
Vom  26. Septem ber bis 1. O ktober in New Y o rk , 
G rand C entral Palast.


