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Buecks Abschied.

I | i c  kraftvolle Personlichkeit des um das deutsche 
Wirtschaftsleben hochverdienten Freundes der 

deutschen Industrie, H. A. Bueck, tr a t  in ihrer 
ganzen Frisehe und Ungebeugtheit noch einmal 
in ilirer ganzen Bedeutung in die Erscheinung bei 
der Delegiertenversammlung, die der Centralvcrband 
Deutscher Tndustrieller am 9. Dez. d. J. in Berlin 
unter dem Vorsitz des Landrats a. D. Herrn Rotger 
abhielt. Es war das industrielle und sożialpolitische 
Testament Buecks, das dieser hier vor einer uberaus 
zahlreichen Versammlung von Industriellen aus 
allen Gauen Deutschlands entrollte, und das ein 
teures Vermaehtnis fiir die Zukunft bleiben wird, 
die Alten erinnernd an das, was geleistet worden, 
die Jungen mahnend zu dem, was in der Fójgezeit 
not tu t.

Nach drei Richtungen hin verteidigte der alte 
Kampe den Centralverband Deutscher Industrieller. 
Zunachst gegen die seit langen Jahren wiederholte, 
in der letzten Zeitgeradezu mitVerleumdungen durch- 
setzte, dadurch aber nicht wahrer werdende Fabel, 
daB der Centralverband lediglich den Interessen 
der sog. schweren Industrie diene, fiir die In ter
essen der Industrie der Fertigerzeugnisse aber kein 
Herz habe und geradezu schadlich wirke. Alit treffen- 
den Beispielen wies er diese Angriffe zuriick und 
hatte die Genugtuung, daB auch aus der Yersamm- 
lung heraus das Ungerechtfertigte solcher Kampfes- 
weise gegen den Centralverband anerkannt wurde.

Zum zweiten wendete er sich gegen die Yer- 
dachtigung, daB cr sich dem „Bundę der Landwirte11 
unterworfen habe und den Centralverband in dessen 
Lager iiferzufuhren bestrebt sei. Bueck betonte 
demgegenuber, daB zweifcllos die Interessen der 
Industrie und der Landwirtschaft vielfach zusammen- 
fallen, und daB ohne ihren ZusammenschluB die Um- 
kehr vom bedingungslosen Freihandel zum niacht- 
vollen Zollschutz nicht moglich gewesen wiire, die 
doch die wesentlichste Grundlage unseres gewaltigen 
wirtschaftlichen Aufschwungs gewesen sei. In rich- 
tiger Erkenntnis der Bedeutung der Landwirtschaft 
fiir unser Wirtschaftsleben sei der Ccntralverband 
auch beim neuen Zolltarif fiir die Wiederherstellung 
der 1892 ermaBigten Getreidezolle eingetreten, 
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aber — wie Redner ausdriicklich betonte — nicht 
fiir mehr. Die ubertriebenen Forderungen des Bundes 
der Landwirte, dic unverantwortlich hohen Zoile 
auf andere Lebensmittel, selbst auf Materialien 
fiir unsere Industrie, habe Bueck und der Central- 
yerband stets energisch, aber leider erfolglos, be- 
kampft. „Wo ich im Laufe der Zeit die Verpflich- 
tung hatte, fiir die Beziehungen zwischen Industrie 
und Landwirtschaft einzutreten, habe ich niemals 
yersiiumt, den scharfen Gegensatz zwischen der 
Industrie und den Bestrebungen des Bundes der 
Landwirte liervorzuheben. Ich fordere hierdureh 
eindringlich auf, mir auch nur eine Tatsache oder 
AeuBerung naehzuwcisen, aus der meine Zuneigung 
zum Bundę der Landwirte gesehlossen werden konnte. 
Wer solche, von meinen gewissenlosen Gegnern 
ausgehende Angriffe sich zu eigen macht, der sollte 
bedenken, daB cs sich hier um Yerunglimpfung 
eines Mannes handelt, der der Industrie ein Menschen- 
alter hindurch und nicht ganz erfolglos gedient hat.“

Und in dritter, aber nicht in letzter Linie bewahrte 
sich Bueck noch einmal ais den tapferen und mit 
vollem Recht unyersohnlichen Kampfer gegeji die 
Sozialdemokratie. An den Beispielen des Streites 
i n  Baugewerbe, des Karnpfes der Schiffswerften 
ui. 1 des Ausstandes der StraBenbahner in Bremen 
erbrachte er den Beweis, wie die Sozialdemokratie 
bestrebt sei, die Industrie vollig in ihre Gewalt 
zu bekommen, wobei ilir ein wesentliclier Yorschub 
dureh unsere Gesetzgebung geleistet werde. Unter 
Ueberwindung der kleinlichen Spaltungen in der 
Industrie miisse diese fest gesehlossen die Gewerk
schaften niederkampfen und vernichten. Das miisse 
das Ziel des Kampfes sein; oder sie miisse sich und 
ihre Betriebe unter die Zwingherrschaft der Ge- 
werkschaftsfiihrer, der Agitatoren und Hetzer, unter 
die BotmaBigkeit der Sozialdemokratie stellen. 
Etwas anderes gebe es nicht. Dann aber wiirde 
die Sozialdemokratie die erste bedeutende Staffel 
in der Herrschaft iiber den Staat und die Gesell
schaft erkampft haben.

Schon heute sei das Koalitionsrecht in einen 
Koalitionszwang umgcstaltet, der Arbeitswillige ge- 
brandm arkt und verfemt. Auf Betriebsstatten,
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StraBen und Platzen werden sie iiberfallcn und 
miBhandelt. Streikposten bilden die sichersten 
ZMittel zur Ausiibung aller Scbandtatcn und zur 
Niederzwingung der Unternehmer. Wir haben liingst 
Abhilfe auf diesem Gebiet verlangt, immer ver- 
gebens; ja  das Gegenteil voUzieht sich in dcm ErlaB 
immer neuer Gcsetze, wie Redner des naheren 
dartut. Die Regierung hat auf dcm Gebiet des 
Schutzes der Arbeitswilligcn seit 1899 keinen Yer
such mehr gemacht, der Sozialdemokratie entgegen- 
zutreten. Diese h a t um so brutaler gegen Recht 
und Gesetz ihre Macht vcrwerten konnen und schon 
halb und halb das Recht auf die StraBe durchgesetzt. 
Die Achtung vor der Autoritftt des Staates ist so weit 
gesunken, daB es jiingst in der H auptstadt des 
Deutschen Reiches zu einer fast viertagigen Rcvolte 
kommen konnte. Auch dazu liat der mit Streik
posten getriebene MiBbrauch AnlaB gegeben. Tag
lich wird von der Sozialdemokratie offen und straflos 
der Umsturz von S taat und Gesellsehaft, die Bcseiti- 
gung der Monarchie gepredigt, alle damit zusammen- 
hiingenden Institutionen, jede A utoritat in den 
Schmutz gezerrt. Freilich, wer heute cinc Yer- 
scharfung der Gesetze gegen dic Uebergriffc und 
Untaten der Sozialdemokratio Yerlangt, der wird 
auch von manchcn Yertretern und der Presse der um 
die Gunst der Masse buhlenden burgerlichen Parteien 
ais schwiirzester Scharfmaclier und Keaktionar 
gebrandmarkt.

Das Direktorium des Centralverbandcs ist ent- 
schlossen, dieses Odium auf sich zu nehmen; es 
wird beantragen, daB durch scharfere Bestimmungen 
in der groBen Novclle zum Strafgesetzbuch den 
Ausschreitungen der Streikposten entgegengetreten 
wird. Bueck selbst hiilt ein Gesetz zum Schutz 
der Arbeitswilligen ahnlich dem von 1899 uncrliiBlich. 
Er schlieBt mit den Worten:

„Ich bin fertig, fertig m it meinem Bericht und 
auch sonst fertig. Ich liabe Ilmen den letzten Bericht 
crstattet. Seit 37 Jahren habe ich hau fig an gleicher 
Stelle gestanden; denn seit der Begrundung des 
Centralverbandes, noch bevor ich den ehrenvollen 
Ruf, sein Geschiiftsfiihrer zu werden, erhielt, war 
ich Referent und Berichtcrstatter in seinen Yer- 
sammlungen. Ais ich mich mehr in meine Aufgaben 
eingearbeitet hatte, durfte ich es zuwcilen wohl wagen, 
niahnende Worte an Sie zu richtcn. Und so will 
ich denn auch yon Ihnen scheiden, indem ich Ilmen 
mahnend ziirufe: s c h l i e B e n  S i e  s i c h  f e s t  
u n d  u n e r s c h u 1 1  c r  1 i c h z u s a m m e n , 
gewohnen Sie sich an den Gedanken, daB Ihnen 
ein f u r c h t b a r  s c h w e r e r  K a m p f  auf- 
gezwungen wird, daB Sie, um ihn zu bestehen, 
g e w a l t i g e  O p f e r  werden bringen miissen, und 
daB das Ergebnis dieses Kampfes die N i e d e r  - 
w e r f u n g  und Z e r t r  u m m e r  u n g  der s o  - 
z i a 1 d e m o k r a t  i s e h e n G e w e r k s c h a f -  
t  e n s e i n  m u B. Erreichen Sie dieses Ziel, so 
werden Sie von den kommenden Geschlechtern

gepriesen werden ais die Retter des Staats und der 
Gesellsehaft, ais die Retter der hohen Kultur, der 
wir uns ruhmen.“

Der Beifall, der den yerdienten und aufrechten 
Mann naeh diesen Ausfiihrungen begleitete, war ein 
beispielloscr, und die warmen Dankesworte, die der 
Yorsitzende an ihn richtete, kamen aus dem Iierzdn 
der ganzen Yersamnilung. Nicht minder die groBen 
und yerdienten Ehrungen, die ihm dann zuteil 
wurden, ais der Vorsitzęnde unter Uebergabe einer 
Adrcsse Buecks Wahl in das Direktorium und die 
Tatsache der Sammlung einer „Bueckspende" ver- 
kiindete, die zu Zwecken des Centralverbandes yer
wendet werden soli und bis heute schon eine Ilólie 
von 700 000 .it erreicht hat. Es sei hier cingeschaltet, 
daB auch an dieser Tatsache die Sozialdemokratie 
nicht voriibergegangen ist, ohne ihrer bubenhaften 
Gemeinheit cin neues Beweisstiick zuzufiigen. Der 
„Yorwiirts11 weiB aus den Mitteilungen anderer 
Bliitter ganz genau, daB die Spende lediglieh zu 
Zwecken des Centralverbandes bestimmt ist und daB 
Bueck keinen Pfennig davon crhiilt. Dcunoch schreibt 
er in seiner Nr. 290 vom 11. Dezember d. .1. wortlich: 

„Die Yertretung der Interessen des Central- 
yerbandes lolint sieli iibrigens in reichlichem MaBe. 
Der pensionierte Herr Bueck crhiilt ais Extragrati- 
fikation bei seinem Abschicd ein aus Sammlungen 
der Centralverbandsmitg]ieder hervorgegangenes 
„Ehren - Geldgeschenk", das sich bereits auf 
700 000 .li beliiuft, obgleich erst ein kleiner Teil 
der Mitglieder seinen Obolus entrichtet hat. Auf 
ein Geschenk von l ‘/ 2 Millionen Mark kann also 
Herr Bueck m it einiger Sicherheit rechnen. Eine 
ganz nette Gratifikation!“

Diese Gemeinheit sei hier niedriger gehiingt, 
obwohl sie uns anwidert!

Es folgte unter den Gliickwiinschenden der 
Senior der rheinisch - westfiilischen Eisenindustrie, 
Herr Geheimrat S e r  v  a e s , der eine kunstlerisch 
ausgestattete Urkunde uberbrachte, durch die der 
„Yerein zur Wahrung der gemeinsamen wirtscliaft- 
lichcn Interessen in Rheinland und Westfalen11 
und die „Nordwestliche Gruppe des Yereins deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller11 Bueck zum 
Ehrenmitgliede ernennen. Rechtsanwalt M e y e r -  
Hannover, der Yorsitzende des „Yereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller", uberreichte eine 
Adrcsse, in der — gemalt von Ad. Lins (Diisseldorf) 
— der „Landw irt11 Bueck am Pfluge den Gcfilden 
der Industrie entgegengeht. Kommerzienrat 
S p r i n g o m  m teilte unter Ueberweisung einer 
kunstreichen Darstellung, die an das Titelblatt von 
„Stahl und Eisen“ anknupft, mit, daB der „Yerein 
deutscher Eisenhuttenleute11 Buecks Ehrenmitglied- 
schafteinstimmig beschlossen habe. B aurat® v.^)i((. 
h. c . t o u  R  i e p p e 1 uberbrachte mit einer wunder- 
vollen Adresse die Gliickwunsche des „Yereins deut
scher Maschinenbau-Anstalten", und andere Gliick- 
wiinschende schlossen sich an. Tief ergriffen dankte
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Bueck allen in cincr gedankeim llen Redc. Und am 
Abend kani das Festmahl, iiber das wir an anderer 
Stelle berichten, und das den Achtzigjahrigen in alter 
K raft und Frische auch inter pocula zeigte.

Die Wiinsche aller Teilnehmer aber gingen ein- 
miitig daliin, daB Bueck noch lange, lange Jahre

der deutschen Industrie erhalten bleiben moge. 
Und daran merken wir erst, daB wir uns in der 
Ueberschrift geirrt haben: es war gar kein „Ab- 
schied", es war nur dic dankbare Feier eines Zeit- 
abschnittes. Bueck bleibt, er bleibt der Unsere!

Die Redaktion.

Die Roheisenerzverfahren in Deutschland.*
Von D irek to r R . G e n z m e r  in Ju lien h iitte  (Oberschlesien).

F iir die R oheisenerzverfahren kom m en in D eutsch land  zurzeit folgende Yerfah ren in B e trac h t:
I. R o h e i s e n  e r  z v e r f a h r e n  m i t  f l i i s s i g e m  R o h e i s e n e i n s a t z  v  o n 

n i e d r i g e m  u n d  m i t t l e r e m  P h o s p h o r g e h a l t ,  u n d  z w a r
a) bei d irek tem  Bezug vom  Hoehofen,
b) bei E inschaltung  eines gewohnlichen (heizbaren) M ischers und
c) eines M ischers ais Vorfrischer.

I I .  B e r t r a n d - T h i e l -  b e z w .  H o e s c h - V e r f a h r e n  m i t  f l i i s s i g e m  R o h 
e i s e n e i n s a t z  v o n  h o  h e m  P h o s p h o r g e h a l t  ( T h o m a s e i s e n ) .

Da s  T a l b o t - V e r f a h r e n ,  das in  A m erika, E ng land  u n d  m anchen anderen L andem  
eine ziem liche V erbreitung  gefunden h a t, ist zurzeit in  D eu tsch land  au f keinem  H iittenw erk  in  B etrieb , 
und  ob sich dieses V erfahren einm al bei uns einbiirgern w ird, is t natiirlich  m it S icherheit n ich t zu 
bean tw orten . Dagegen w ird  in  O esterreich (W itkowitz) bald igst m it dem  B au eines neuen groBen 
Stahlw erks, das nach  dem  Talbot-V erfahren arbe iten  soli, begonnen w erden. Ich  iibergehe deshalb  
an  dieser S telle das T albot-Y erfahren ganz, ebenso das in D eutsch land  kaum  eingefiihrte sogenannte 
D u  p  1 e x  - V  e r  f a  h r  e n  , zum al seit den V eróffentlichungen von P  e t e r  s e n** w enig N eues 
hinzuzufugen w are.

MaBgebend fiir die W ahl eines der angegebenen R oheisenerzverfahren is t natiirlich  in  erste r 
L inie die Q u a lita t des dem  W erk zu r Yerfiigung stehenden fliissigen Roheisens, und  von  besonderer 
B edeu tung  is t dessen P hosphorgehalt. H a t beispielsweise ein W erk Thom aseisen zur V erfiigung, 
welches aus besonderen G riinden im K onverte r n ich t verblasen w erden kann , so w are en tw eder das 
H  o e s c h - V e r  f a h r  e n zu w ahlen, oder es w ird in einem M ischer vorgefrischt u n d  das so gereinigte 
Roheisen in feststehenden  H erdofen fertiggem acht. H ierbei b ie te t der H erdofen nach  D i c h m a n n f  
gegeniiber dem  K o nyerte r folgende V orteile:

1. M an kann  den  P h o sp h o rg eh a lt des R oheisens etw as n ied riger oder auch  h ó h cr belassen, ais es 
der Thom asprozeB  g e s ta tte t,  und  d ad u rch  o ft die G estehungskosten  des R oheisens n ied riger 
gesta lten , ohne dabei doch au f den  V orteil v erz ich ten  zu m ussen, den  die G ew innung d e r  ver- 
kauflichen  P hospha tsch lacke  m it sich bring t.

2 . M an k an n  alle vom  M ark te  v erlan g ten  FluBeisen- und  S tah lso rten  herstellen .
3 . M an k an n  dic E rzeugungsfah igkeit d e r A nlage zu Z eiten  sch lech ter K o n ju n k tu r  d u rch  S tillegung 

eines oder m eh rere r Oefen le ich ter herabsetzen , ohne die G estehungskosten  besonders ungunstig  
zu beeinflussen.

E in  T hom asw erk  k an n  dagegen im  allgem einen n u r  d a n n  g u te  R e su lta te  erzielen, w enn 
d e r B etrieb  fo rc ie rt un d  hohe E rzeugungsm engcn e rz ie lt w erden. D ie E in sch ran k u n g  eines 
T hom asw erkcs laB t die G estehungskosten  so fo rt in  em pfind licherer Weise in  die H ohe schncilcn .

4 . D ie K om bination  H oeho fen—H erdofen b ie te t end lich  d ad u rch  einen  groBen V orteil, daB ein 
erheb lich  gróBeres M ehrausbringen an  fertigem  S tah l gegeniiber dem  T h o m ask o n v erte r bei 
d e r gleichen M enge R oheisen  s ta ttf in d c t. D enn b ek an n tlich  gehen in  groBen T hom asw erken  
d u rch  A bbrand  jah rlich  W erte  von groBer H ohe verloren , w ahrend  bei den  R oheisenerzprozessen 
d u rch  R ed u k tio n  des E isengehaltes d e r Erze ein  Z ubrand  e n ts te h t, d e r  in  v ielen  F a llen  ein A us
b ringen  von  u b e r 100 %  des m eta lliśchenE insatzes zu r Folgę h a t. B edingung  is t a llerd ings, daB  
die im  H erdofen  zu r Y erw endung  gelangenden E rze m og lichst e isenreich  und  a rm  an  K ieselsaure 
sind, un d  daB, um  niedrigc B etrieb skosten  zu erzielen, die Oefen E rzcugungen  von  150 b is 200 t  
fu r Ofen und  T ag  leisten, Z ahlen, die von  m odernen  groBen Oefen au f einzelnen W erken  in 
D eu tsch land  h eu te  schon erre ich t w erden.

E s is t bereits von P etersen  auf die groBe W ichtigkeit der M i s c h  e r  f  r  a  g  e fiir den Roheisen- 
erz-ProzeB hingewiesen worden. Leider ist d a s  M ateriał, welches m ir hierfiir zu r Yerfiigung s teh t, 
unerheblich, besonders deshalb, weil clie W erke au f dem  S tan d p u n k t stehen, daB sie ihre m it viel

* G ekiirz ter A bdruck  des au f dem  In te rn a tio n a len  KongreB, D usseldorf ig io ,  geha ltenen  V ortrages 
u n te r  W eglassurtg des bere its  in  d ieser Z eitsch rift veró ffen tlich ten  M ateria ls.

** , ,S tah l und  E isen "  1910 , 5 . Jan ., S. 1/ 3 9 ; 12 . Jan ., S. 58/80.
f  „D er basische H erdofenprozeB ", B erlin  1910 . Y erlag J . Springer, Seite 234, 235.
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G eld u n d  groBen Schw ierigkeiten erkau ften  B etriebserfahrungen  n ich t ohne w eiteres anderen  b ekann t- 
geben wollen. E s  g ilt dies vo r allem  fiir die heizbaren M ischer, welche ais V orfrischer b en u tz t w erden. 
F iir  diejenigen W erke, welche M ischer n u r  ais S am m elapparat und  ais E ntschw efler benutzen, is t 
zu  bem erken, daB ein solcher A p p ara t sich ais ein sehr b rauchbares und , besonders bei wechselndem  
Roheisen, notw endiges Bindeglied zwisehen H ochofen und  H erdofen erwiesen h a t. In  D eutsch land  
arbe iten  je tz t  bere its  folgende S tahlw erke m it fliissigem Roheisen, teils wollen sie noch im  Laufe 
dieses Ja h re s  dazu iibergehen:

K a r n e  d e s  W e r k e s A n p a b e  d e s  Y e r f a l i r e n s

m it fliissigem E in sa tz1. K a tto w itze r A .-G . fiir B ergbau  und  H iitten b c trieb , H u b er- 
tu sh ii tte  bei B eu then  (O.-S.)

2 . O berschlesische E isen industrie  A .-G ., A b te ilung  Ju lien - ) m it fliissigem  E in sa tz  u n d  heizbarem
h iitte , B obrek  (O.-S.) 150 t-M ischer

3 . G eorgs-M arien-Bergw erks- und  H iitten v e re in  A .-G ., Georgs- j m it fliissigem E in sa tz  und  einem  Yor-
m arien h iitte  bei O snabriick  frischer zu 150 t ,  ein  250 t-V or-

frischer (im Bau)
4. H enschel & Sohn, A b t. H en richsh iitte , H a ttin g en  a. d. R u h r m it  fliissigem E insa tz
5 . B e th len -E alvah iitte , Schw ientochlow itz (O.-S.) m it fliissigem E in sa tz  und  einem  V or-

friseher zu 150 t  (im  Bau)
6. H u sten e r G ew erkschaft, H iis ten  i. W . m it fliissigem E in sa tz  und  einem  V or-

frischer zu 150 t
7 . E isen- und  S tah lw erk  H oesch, D o rtm u n d  H oesch-V erfahren
8 . O berschlesische E isenbahnbedarfs-A ktiengesellschaft, m it fliissigem E in sa tz

F ried en sh iitte  bei M orgenroth  (O.-S.) *
9 . K ón igsh iitte , K ón igsh iitte  (O.-S.) m it fliissigem  E in sa tz

10 . N iederrheinische ■ H iitte  in D uisburg-H ochfeld  m it fliissigem E in sa tz  u n d  heizbarem
M ischer

1 1 . Phoenix , A b t. H ordę  i. W . H oesch-V erfahren m it festem  Tho-
m aseisen.

I. a) R o  h e i s e  n e r z v e r f  a h  r e  11 m i t  f 1 u s s i g e m  R o h e i s e n  v o  n n i e d r i g e m  
u n d  m i t t l e r e m  P h o s p h o r g e h a l t  b e i  d i r e k t e m  B e z u g  d e s  R o h e i s e n s

v  o m  I I  o c h  o f e n.

E s  w ird  hierbei angenonunen, daB d er Phosphorgehalt die G renze von 1 %  n ic h t w esentlich 
iiberschreitet, weil ein hóherer P hosphorgehalt, besonders bei niedrigem  P rozen tsa tz  an  S chro tt, 
das Y erfahren in  einem  feststehenden H erdofen ais n ich t w irtschaftlich  erscheinen laBt, besonders 
w enn bessere Q ualitaten  herzustellen sind.

N ach diesem Yerfahren** arbe itend , is t vo r allem  die der K atto w itze r A ktiengeselischaft gehórige 
H u b e r t u s h i i t t e  (Oberschlesien) zu erw ahnen ; besonders deshalb is t die dortige A rbeitsw eise 
bem erkensw ert, weil die H eizung der M artinófen fast ausschlieBlich m it K oksofengas erfolgt, w oriiber 
T e r p i t z  bere its  in dieser Z eitschrift b e rich te t h a t . f

Die F rischarbe it w ird in der W eise gefiih rt, daB m itte ls  Chargierm aschine zuerst E rz , K alk  
und  S ch ro tt und  dann  fliissiges Roheisen eingesetzt w erden, gewohnlich 50 bis 60 %  des E insatzes. E s  
is t  jedoch auch zeitweise au f H u b ertu sh iitte  schon allein m it n u r fliissigem R oheisen gearbeite t w orden, 
was keine Schw ierigkeiten b ere ite t h a t, weil die M artinófen, von denen in der Regel zwei im  B etrieb  
sind, ebenso wie die H ochofen in 24 S tunden  je  v ie rm al abstechen.

N achdem  m an in  H u b ertu sh iitte  eine R eihe von Ja h re n  in  der angegebenen W eise gearbeite t u n d  
zufriedenstellende E rgebnisse erzielt h a t, ist neuerdings eine A enderung eingetreten . D a nam lich, 
wie erw ahnt, d o rt kein M ischer vorhanden  ist, m achen sich die besonders bei den schwierigen ober
schlesischen V erhaltnissen v ielfach sehr erheblichen Schw ankungen in  der Z usam m ensetzung der 
einzelnen H ochofenabstiche rech t unangenehm  fiihlbar. D iese Schw ankungen sind vor allem  fiir 
den Chargengang sehr w esentlich, weil es schwierig ist, den fiir die betreffende Charge richtigen E rz- 
zusatz  zu treffen. D enn bekann tlich  w ird das E rz  bereits v  o r h e r  in den Ofen ge tan , also zu einer 
Zeit, wo die Q ualit;it des Hochofeneisens noch durch  keinerlei P robe festzustellen w ar. E s  kam  des
halb  vielfach vor, daB einerseits Chargen zu h  a  r  t  kam en —  w as das kleinere U ebel w ar — , dem  
m an durch  E rznachsetzen  bei verlangerte r C hargendauer R echnung tru g , oder daB sie zu w e i c h 
kam en und  iiberfrischt w urden. In  le tzterem  F alle  h ilf t m an  sich bekann tlich  durch  Z usatz von Roh-

* N r. 8 b eabsich tig t nach  dem  H oesch-Y erfahren  zu a rbe iten .
** S. auch  P . K a h n e r t ;  „S tu d ien  iiber die D urch fiih rung  des R oheisenerzprozesses im  M artin - 

ofen", K ón igsh iitte  1909. (D isserta tion  B erlin.)
f  „ S ta h l u n d  E isen "  1910 , 15 . Ju n i, S. 1029.
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eisen, Spiegeleisen oder dergl., h a t  dann  aber neben einem  langeren Chargengang eine O ualitats- 
versch lech terung  durch  verm ehrten  Sauerstoff in F o n n  von E isenoxydul zu gew artigen.

E s  w ird deshalb je tz t so gearbeite t, daI3 zunachst n ich t die ganze yoraussichtlich beno tig te  E rz- 
m enge, sondern n u r der groBere Teil derselben eingesetzt w ird. Gegen das E nde  der Schaum periode 
w ird dann  ein Teil der Schlacke, ungefahr die H alfte , gezogen. Diese h a t zw ar einen etw as hoheren 
E isengehalt ais die E ndschlacke, nam lich 15  bis 1 8 %  gegen 10 b is 1 1 % , so daB im m erhin ein 
E isenverlust u n d  d am it ein um  ra n d  1 %  geringeres A usbringen e n ts te h t ; tro tzd em  w ird diese A rbeits- 
weise fiir vo rteillia ft gehalten , u n d  zw ar besonders wegen einer erheblichen O ualitatsverbesserang  
des erzeugten FluBeisens, d a  die gezogene Schlacke die H aup tm enge des Phosphors und  Sehwefels 
e n th a lt und  deshalb auch bei einem  Roheisen m it hóherem  P hosphorgehalt n ich t so leicht eine Riick- 
phosphorung e in tre ten  kann . N ach dem  Ziehen der Schlacke w ird P robe genom m en u n d  nach  ihrem  
B efund w ird der zw eite E rzzusa tz  bem essen, der aber vorsichtig  zugesetzt w erden muB, um  eine zu 
s ta rk ę  R eak tion  zu verh indem . Jedenfalls is t nach einiger U ebung so das zur F risch arb e it be
no tig te  S auersto ffąuan tum  viel le ich ter zu treffen ais fruher, ohne daB d am it eine V erringerung 
der E rzeugung e in tr itt. D as G ew icht der erha ltenen  Schlackenm engen is t bei dieser A rbeitsw eise 
ungefahr das gleiche geblieben, desgleichen der E rzverb rauch .

b) R o h e i s e n e r  z y e r f a h r e n  m i t  f 1 ii s s i g e m  R o h e i s e n e i n s a t z  v  o n 
n i e d r i g e m  o d e r  m i t t l e r e m  P h o s p h o r g e h a l t  b e i  E i n s c h a l t u n g  e i n e s

h e i z b  a  r  e n  M i s c h e r s .

W ie schon kurz erw ahnt, d ien t ein heizbarer M ischer in der H aup tsache ais S am m elapparat 
und  ais E ntschw efler. E in  solcher A p p ara t is t au f der J u l i e n h i i t t e  (der Oberschlesischen E isen
industrie  A kt.-G es. in  G leiwitz gehórig) se it v ier Ja h re n  im  B etrieb . D erselbe, einer der ersten  heiz- 
baren  M ischer D eutschlands, faBt 150 t  u n d  is t ein elektrisch  k ippbare r Rollm ischer. E r  s te h t in der 
V erliingerang der GieBhalle, so daB zu seiner B edienung die auch d o rt laufenden K rane b en u tz t 
w erden konnen. D ie RoheiseneinguB- und  SchlackenabguBschnauze liegen au f einer Seite, gegen- 
liber befindet sich die AusguBschnauze. U rspriinglich befand  sich vó r der le tz ten  noch eine Scheide- 
w and zum  Z uriickhalten  der Schlacke. D a aber tro tz  v ielfacher Bem iihungen diese Scheidew and 
n ich t fu r langere Z eit betriebsfahig  zu erha lten  w ar, so w urde sie sp iiter ganz fortgelassen. D er 
M ischer w ird  m it G eneratorgas geheizt, b es itz t jedoch n u r  R egeneratoren  fiir L u ft. D urch  diesen 
U m stand  is t die T em p era tu r keine hohe, dieselbe bew egt sich gewóhnlich zwisehen 1300 u n d  1400 0 C. 
D er K ohlenverbrauch  is t n u r  gering u n d  b e tra g t bei 400 bis 500 t  R oheisendurchsatz in  24 S tunden  
n u r  ru n d  8 t.

D ie V ersuche, die besonders in  der ersten  Zeit gem acht w urden, um  das Roheisen zu frischen, 
h a tte n  zw ar den Erfolg, daB die V erunreinigungen des Roheisens, besonders der G ehalt an  Silizium 
u n d  M angan, herabgedriick t w urden ; es w urde jedoch  anderseits das feuerfeste F u tte r  so s ta rk  
angegriffen, daB die H a ltb a rk e it des M ischers in F rage gestellt w urde, besonders weil das F licken der 
Seitenw ande wegen n ich t geniigender Z uganglichkeit Schw ierigkeiten vera rsach te . M an verz ich te te  
d ah e r auf das F rischen u n d  ben u tz te  den M ischer n u r  zu den schon oben genann ten  Zwecken, fiir 
welche er einen hervorragenden N utzen  gew ahrt. Z ieht m an ferner die zum al bei den schwierigen 
oberschlesischen H ochofenverhaltn issen  unverm eidlich  groBen Schw ankungen in  B e trach t, so liegt d e r 
groBe N utzen  dieses A ppara tes k la r au f der H and . Z ur E rlau te ra n g  des G esagten dienen die Zahlen
tafe ln  1 u n d  2 m it A nalysenresu ltaten  des H ochofeneisens u n d  des M ischereisens, fiir die absichtlich  
zwei B etriebstage gew ahlt w orden sind, a n  denen die Schw efelgehalte der yerschiedenen A bstiche zum  
Teil sehr hoch sind u n d  anderseits sehr voneinander abw ichen ; dasselbe g ilt von  Silizium u n d  M angan. 
E s  geh t darau s hervor, daB auch  bei schnellem  W echsel vo r allem  die E ntschw eflung doeh eine sehr 
w esentliche ist.

Sehr w ichtig  ist, daB der durehschn ittliche M angangehalt m oglichst hoch ist, weil dadu rch  die 
schnelle A bscheidung des Sehwefels du rch  B ildung von  M angansulfid beschleunigt w ird. Zwei M onats- 
durchschn ittsanalysen  der M ischerschlacken h a tte n  folgende Z usam m ensetzung in  P rozenten :

E is e n  K i e s e l s a u r e  P h o s p h o r  M a n g a n

26,66 36,50 0,18 r 4.°5
21,59  29,10  0,17  10,25

Die Menge der Schlacke ist n u r  gering und  b e tra g t 0,4 b is 0,5 %  d er durchgesetz ten  Roheisen- 
m enge.

D er M ischer zeigt je tz t  eine ausgezeichnete H a ltb a rk e it u n d  geh t augenblicklich ohne U nter- 
brechung  seit i 1/^ Ja h re n . D er B oden und  die Seitenw ande bis iiber Schlackenstand  bestehen aus 
M agnesitsteinen, das iibrige M auerwerk und  das Gewdlbe aus Scham ottesteinen .
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Z ahlentafel i .

R  o  h  e 1 * c  n  

T a g -  u n d  N a c h t i c h l c h t  v o m  19. F c b r u a r  1910

D u rc h sc h n itt: 0,097

Ofcn-
Nr. Zeit Bruch Schwefel

%
Mangan

%
Silizium

IV . 4 .3° wciO 0,14 0,88 1.13
V. 5.00 ,, 0,05 2.75 1,03
1 . 6,00 »» 0,10 1.82 1,65

V I. 7,00 ,, 0,07 2,08 1.22
I I . 7.30 halb . 0,05 2,68 2,13

IV . 8,15 weiB 0,19 1.13 1,12
V. 8-45 ,, 0,08 1.99 I,o8

V II. 9.30 ,, o»°5 2,52 0.47
I. 10,00 ,, 0 ,2 1 1.38 1.32

V I. 11,00 ,, 0,07 2,12 1,32
I I . 11.3° ,, o.°5 2.75 1,32

IV . 12,00 ,, 0,16 1.55 1,41
V. 1,00 ,, 0,07 2,11 1,27
1 . 2,00 ,, 0,08 1.94 1,22

V I. 3.15 , r 0,07 2,07 1 ,32
IV. 4,15 ,, 0,10 1.77 1.32
V. 4.45 grau 0,06 2,44 1,60

I .V II . 6,00 weiB 0,08 1,96 I . I7
VI . 7,00 ,, 0,10 I , 8 l 1,03
I I . 7.30 grau 0,05 2,71 1.94

IV. 8,00 weiB 0.15 1.63 1,32
V II. 9.30 , , 0,07 2 , IÓ o.47

VI. n ,o o 0,10 i,74 1.17
IV . 12.00 h a lb 0,07 2,18 1,60

V. I.I5 grau 0,24 0,91 0.52
I. 2.15 halb . 0,06 2,37 1.95

1.97 1,26

M l i c h e r e i s e n  

T a g -  u n d  N a c h t s c h i c h t  v o m  19 . F e b r u a r  1910

O f e n -
N r . Z e i t

S c h w e f e l

%
M a n g a n

_%
P h o s p h o r

%
S il iz iu m

%
V. 7.35 0.062 1,88 _ 1,21
1 . 10,00 0.066 1,90 — 1,12

IV. 12,00 0,066 1,90 0*51 1.17
V. 2,00 0,061 1 ,9° — 1,12

IV . 5,30 0,058 1.94 — 1-17
I. 6,00 0,061 1,98 — M 7

I I . 6,10 0,061 1,98 0,51 1,12
V. 8,20 0,061 1,94 1,17
I. 11,00 0,056 1,90 — 1,12

II . 12,15 0,058 1.94 0 ,5° 1,21 .
IV . 12,45 0,077 1,98 — 1,17

V. 2.35 0,1 I O 1.98 — 1,12

D u rc h sc h n itt: 0,066 1.94 0,507 I , l 6---- -- --1

E in  w eiterer V orteil, den ein solcher M ischer 
gegeniiber dem  d irek ten  Bezuge des R oheisens 
vom  H ochofen h a t, b es teh t darin , daB m an die 
auch  der Menge nach  o ft w echselnden Hoch- 
ofenabstiche verm eidet, v ielm ehr s te ts  eine ganz 
genaue Menge dem  M artinofen zufiihren k a n n ; 
auch is t es w esentlich, daB m an  bei Chargen, die 
zu weich kom m en, ein entsprechendes kleines 
Q uan tum  fliissigen R oheisens schnell nachgieBen 
kann , w odurch die beinahe fertige Charge rasch

Z ah len tafe l 2 .

R 0J 1 o  I n e  n  

T a g -  u n d  N a c h t s c l i l e h t  v o m  16 . M a r z  1910

O f e n -
>’r. Z e i t B ru c h

S c h w e f e l

%
M a n g a n

%
S il iz iu m

%

I. 4.15 g rau 0,06 2,49 2,64
IV .VI. 5.00 weiB 0,12 1.53 1,13
II . IV . 6,00 grau 0,07 2,01 2,26

V.VII . 7,15 weiB 0,12 1.45 0,61
I. 8,00 grau 0,05 2,71 2,26

I I . IV . S.45 tp 0,05 2,60 2 ,So
V.VI. 9.45 weiB 0,10 1,88 1,32

IV. 11,30 grau 0,07 2,20 2,69
V II . 12,00 weiB 0,06 2,28 0,80

I. 12,30 grau 0,07 2,24 2,69
I I . 1.15 ,, 0,05 2,69 2,80
V. 1,30 weiB 0,10 1.77 o,94

VI. 2,00 ,, 0,07 2,17 1,32
IV. 2.30 grau 0,06 2,45 3.29

I. 4 .3° ,, 0,06 2,30 2,18
IV .V. 5.15 0,07 2,22 2,85

II . 5.30 ,, 0,06 2,36 2.75
VI. 6,00 weiB 0,06 2,26 1,41

V II. 8,00 0,06 2,28 0,70
I. 8,15 halb . 0,18 1,34 2,42

IV . 8.45 grau 0,16 1,51 1,88
V. 9,15 weiB 0,10 1,81 1,45
II . 10,00 halb . 0,07 2,12 1.65

VI. 10,30 weiB 0,24 0,94 1.97
I. 11,30 halb . 0,06 2,40 2,21

IV. 12,30 weiB 0,22 0,87 0,56
V. M 5 ,, 0.13 0,90 0,89
I I . 1.45 halb . 0,06 2,41 2,82

IV. VI. 3 ,4 ‘S ,, 0.10 1.76 1.97
D u rch sch n itt: 0,092 2.03 1.93

M i s c h e r c i a e n  

T a g -  u n d  X a c h t « c h i c h t  v o m  16 . M a r z  1910

O f e n -
K r . Z e i t

S c h w e f e l

%
M a n g a n

%
P h o s p h o r

%
S il iz iu m

%
v .
i i .

n i .
IV.
II .
V.

I I I .
IV . 
I I .  
V.

I I I .  
I I .

IV. 
V.

I I I .

7.00 
7.5° 
9.25

11,00
1.30
1.45
4.15
6.00
8.00
9.00 

11,30
1.30
3.00
3.45
5.15

0,072
0,075
0,059
0,067
0,058
0,059
0.059
0,061
0.053
0,061
0,069
0,061
0,054
0,059
0,073

1.63 
1,67 
1,94 
1,80 
1,90 
1,84
1 .S7
1.97
2,00
1,76
1.73
1.73
1.63
1.63 
1,60

0-45

o.44

0,42

0,41

1.41
!.37
1.37
1.41 
1,5°
1.55
1.55 
I >55
1.41
1.41
1.37
1.41
1.37
1.37
1.41

D urch sch n itt: 0,063 i 1,72 0,43 M 3

aufgekohlt und  so das Z usa tzquan tum  in 
k iirzester Zeit in  FluBeisen bezw. S tah l um - 
gew andelt w ird. H ierbei is t allerdings au f 
eine sorgfiiltige D esoxydation  zu ach ten . 
D ieser le tz te  U m stand  ist besonders beach- 
tensw ert, weil beim  R oheisenerzverfahren die 
B em essung der E rzm enge zu O xydations- 
zwecken, wie schon erw ahn t. o ft schwierig 
ist, so daB ein U eberfrischen leicht ein
tre ten  kann .
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Is t  d e r gew ahlte E rzsa tz  aber zu gering, so kom m t die Charge zu h a rt, und  das N achw erfen von 
E rz  h a t  gew óhnlich eine V erzógerung der Charge zu r Folgę. W ird  ein groBerer P rozen tsa tz  A ltm ate- 
rialien charg iert, so is t beim  E rzzusa tz  die Q u alita t dieses S eh ro tts  auch zu beriicksichtigen.

D as dem  M ischer en tnom m ene R oheisen —  gewóhnlich 70 bis 80 %  des G esam teinsatzes — 
w ird, nachdem  es gewogen, im  Ju lien h iitte r  S tahlw erk  dureh  einen d er drei 60 t-K ran e  von  d er Ab- 
stichseite  in  den Ofen gegossen, der vo rher m it S chro tt, E rz  u n d  K alk  beschickt w orden ist. 
D ie GieBhalle is t m it drei K ran b ah n en  ausgeriiste t; auf der obersten  laufen zwei K rane  zu 60 t, 
au f d er m ittle ren  ein K ran  zu 60 t  u n d  zwei K okillenkrane zu 10 t  u n d  au f der u n te rs ten  ein schnell- 
gehender H alb p o rta lk ran , le tz te rer besonders fiir das GieCen kleiner Blocke. D as S tahlw erk h a t  sechs 
Oefen zu je  40 t  F assung, von  9 m  H erdliinge und  5 m  B reite  (zwischen den P la tten ). Die Ofenhalle 
is t ausgeriistet m it zwei Chargierm aschinen und  zwei M uldenkranen, welch le tztere die M aterialien 
heraufheben  u n d  vor die Oefen setzen. D irek t neben der O fenhalle liegt die G eneratorhalle m it S taub- 
sam m lerii u n d  K am inen. E ine gem einsam e G asleitung b es teh t n ich t, v ielm ehr h a t jeder Ofen seine 
eigenen G aserzeuger. D iese A nordnung h a t sich durchaus bew ahrt, w as in dem  geringen K ohlenver- 
b rauch  von ru n d  2 0 %  einschl. M ischer, Sonntagsheizen und  W arm m achen  d er Oefen seinen Aus- 
d ruck  findet. D ie E rzeugungsm enge d er Ju lien h iitte  je  Ofen u n d  T ag  b e tra g t 150 bis 160 t ;  es 
w erden also ungefahr v ier Chargen in  24 S tunden  gem acht.

W as n u n  d ie  so w ichtige F rage  des A usbringens b e trifft, so is t dieses, richtige Schlackenflihrung 
vorausgesetzt, gegeben u n d  von  der Zusam m ensetzung des Roheisens, des E rzes u n d  des S eh ro tts  
abhangig . D ie rich tige A m vendung des E rzsauerstoffes bed ing t eine E r h o h u n g  d e s  M e t a l i -  
a u s b r i n g e n s  dureh  die R eduk tion  des in  den E rzen  en thaltenen  Eisens, ein U m stand , der au f 
die G estehungskosten  von  w eittragender B edeu tung  ist. N aturgem aB  is t das A usbringen d ann  am  
hóchsten , w enn reine R oheisenerzchargen gem acht w erden, ohne Z usatz von S chro tt. So h a t D  i c h  - 
m a n n  in seiner m ehrfach erw ahn ten  S tudie iiber den basischen H erdofenprozeB berechnet, daB 
theoretisch  bei einem  Thom aseisen von einer Z usam m ensetzung von 1,8 %  P hosphor, 0,5 %  Silizium,
2,0 %  M angan, 4,0 %  K ohlenstoff, wobei der E rzbedarf zu r A bscheidung der R eduktionsstoffe 28 %  
b e tra g t (E rz m it 9 5 %  E isenoxyd), wozu noch etw a 1 %  M anganerz kom m t, u n te r  g iinstigsten 
U m standen  ein A usbringen von  109,34 %  moglich ist. U nd zw ar b e tra g t d e r Z ubrand :

fiir 1,8 % P hosp h or =  3,60 %
.. 0.5 % S iliz ium  =  0,50 %

4.0 % K o h len sto ff =  5,88 %
Sa. 9,98 %

ab A bbrand fiir 2 % M angan 0,64 % 

erg ib t Z ubrand 9,34 %

In  der P rax is  is t ein derartiges hohes A usbringen allerdings w ohl noch niem als festgestellt w orden.
D as Ju lien h iitte r  S tah lw erk  h a t  bei einem  R oheisensatz von rund  75 % , verhaltnism aB ig schlech- 

tem  S ch ro tt (m eist Spiine m it rd . 90 %  Eisen) u n d  15 bis 18 %  K rivoirog-Erzen ungefahr ein A us
bringen  von  x o o % .

So wie das A usbringen laBt sich theoretisch  auch die Schlackenm enge erm itte ln , die bei gu tem  
B etrieb  fallen muB. D ie E ndschlacke b es teh t n am lic h — wenn keine Laufschlacke gezogen is t —  aus:*

1 . der h y p o th e tisch en  S ilik a tsch la ck e, d ie  aus dem  S iliz iu m geh a lt d es m eta llisch en  E in sa tzes  
e n ts te h t ,

2 . aus der P h o sp h atsch lack e , d ie  aus dem  P h o sp h orgeh a lt des E in sa tzes g eb ild et w ird,
3 . aus der h y p o th e tisch en  S ilik a tsch la ck e, w elch e v o n  der K ieselsaure der O fen zu ste llu n g  und
4 . aus d em  K iese lsau regeh a lt a ller so n stig en  in  den  O fen g e lan gen d en  M aterialien  erzeu gt w ird.

A uf dem  Ju lien h iitte r  S tah lw erk  b e tra g t das G esam tschlackengew icht ungefahr 2 0 %  vom  A us
bringen . D ie gezogene L a u f s c h l a c k e  h a t ungefahr folgende Z usam m ensetzung: 20 b is  30 %  
E isen , rd . 20 %  K ieselsaure, 1,5  b is 2,0 %  P hosphor, rd . 8 %  M angan. D ie resu ltierende E ndschlacke 
dagegen e n th a lt: rd . 1 0 %  Eisen, rd . 2 0 %  K ieselsaure, rd . 1,2 %  Phosphor, 6 bis 7 %  M angan.

D as S tah lw erk  d er R heinischen B ergbau- und  H iittenw esen-A ktiengesellschaft N  i e d  e r  - 
r h e i n i s c h e  H i i t t e  zu D uisburg-H ochfeld , welches b isher n u r nach  dem  SchrottprozeB  arb e ite te , 
w ill dem nachst ebenfalls fliissiges R oheisen verw enden u n d  in  ahnliclier W eise yerfah ren , wie es au f 
Ju lien h iitte  geschieht.

A us A bbildung 1 is t beziiglich d e r A nordnung dieser A nlage das N ahere ersichtlich. D er P lan  
um faB t n u r  die A nlagen des eigentlichen S tahlw erkes und  d eu te t die V erbindung m it dem  W alzw erk 
an . D as S tah lw erk  b es teh t augenblicklich aus v ie r Oefen, und  zw ar drei m it einem  E in sa tz  von  45 t  
u n d  einem  m it einem  E in sa tz  von  50 bis 55 t .  W ie aus A bbildung 1 zu ersehen, is t die E r- 
w eitem n g  der A nlage um  w eitere v ie r Oefen zu je  50 t  gep lan t. W as die GróBenverh;iltnisse der

* Siehe C . D i c h m a n n ;  „D ^r basische HerdofenprozeB" S. 137.
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u n te ren  Oefen b e trifft, so haben  die L u ftkam m em  rund  6o cbm , die G askam m ern rund  31 cbm  
G itterm auerw erk . D ie H erde der Oefen m essen 10 x 3,5 m  D ie B eheizung der Oefen erfolgt durch  
dreizehn G aserzeuger System  M organ. D ie K ranausriis tungen  sind aus der Zeichnung genau zu 
ersehen. D as R oheisen w ird  vom  H ochofen m itte ls  R oheisenw agen vo r den M ischer gefahren und  
d ann  in diesen m itte ls  K ran  gekipp t. D ie E n tn ah m e vom  M ischer erfolgt durch  GieBpfannen, die 
von  d er GieBgrube aus in  den M artinofen en tlee rt w erden. D er M ischer se lbst faOt 250 t  und  is t 
m it H ochofen- oder G eneratorgas heizbar. D er zw eite M ischer soli en tsprechend  gróBer gebau t 
werden.

D ie gegossenen B locke von  ru n d  3 t  G ew icht w erden au s den GieBgruben m itte ls  A bstreifkran  
in  die Tiefófen gesetz t u n d  gelangen von d a  aus d irek t zum  W alzwerk. Die Tiefofenanlage um faBt 
heizbare und  ungeheizte G ruben.

c) R o h e i s e n e r z  y e r f a h r e n  m i t  e i n e m  V o r f  r i s c l i m i s c h e r .
N ach diesem V erfahren a rb e ite t insbesondere die G e o r  g s m  a r  i e n h ii 1 1  e bei O snabriick, 

ferner die H i i s t e n e r  G e w e r k s c h a f t  in  H iisten , w ahrend  die B e t  h  1 e n  - F  a  1 v  a  h ii 1 1 e 
in  Oberschlesien im  L aufe dieses Som m ers einen V orfrischm ischer von  150 bis 175  t  F assung  in B etrieb  
bekom m en w ird. D as G eorgsm arienhiitter S tah lw erk  h a t fiinf Oefen zu 40 t  —  welche jedoch bis 
50 t  fassen konnen — , einen V orfrischm ischer von  1 5 0 1 u n d  einen zw eiten von 250 t, welcher aber 
e rs t in einigen W ochen in  B etrieb  kom m en w ird. D as fliissige Roheisen w ird von der in der N iihe 
befindliehen H ochofenanlage zu der innerhalb  des S tah lw erks liegenden M ischeranlage tran sp o rtie rt. 
D ie Chargierbuhne der Oefen u n d  der M ischer liegt m it der H u ttensoh le  au f gleieher H ohe, so daB 
die H eranschaffung des S ch ro tts  und  des fliissigen Roheisens ohne irgendw elche H ebeappara te  sehr 
einfach v o r sich gehen kann . Z ur B edienung der Oefen sind zwei Chargierm aschinen yorhanden . D ie 
GieBhalle w ird von  zwei 60 t-K ran en  und  einem dariiber laufenden 10 t-H ilfskran  bed ien t. D ie daneben- 
liegende M ischerhalle en th iilt zu r Besehickung des M ischers eine Chargierm aschine m it einer 30 t-  
und  einer 5 t-H ilfsw inde, m itte ls  der die vom  H ochofen kom m enden R oheisenpfannen von den T rans- 
portw agen abgehoben und  durch  R innenstiick  in den M ischer en tlee rt w erden konnen. D as YergieBen 
der Chargen geschielit von  einer GieBbiihne aus in 5 t-K okillen, die au f W agen stehen.

D as au f der G eorgsm arienhiitte in  A nw endung stehende M artin -F rischverfahren  b es teh t darin , 
daB das Roheisen in dem  ais M ischer gebau ten  k ippbaren  Ofen, einem W ellm ann-Ofen, vorgefrischt, 
und  daB nach einer bestim m ten  Zeit ein Teil des M ischerinhalts abgegossen und  darau f in einem  der 
M artinofen, welche inzwischen m it S chro tt, E rz  u n d  K alk  charg iert sind, fertiggem acht w ird. E s 
un terscheidet sich also w esentlich von dem  T albot-V erfahren, in welchem  bekanntlich  eine vollige 
E n tfe rn u n g  aller V erunreinigungen im  K ippofen selbst durchgefiihrt w ird.

D er M ischer ist au f Rollen gelagert, ebenso die K ópfe, die yersch iebbar eingerich tet sind. D as 
A briicken der K opfe sowie das K ippen  des M ischers geschielit hydrau lisch . D er obere Teil, ebenso 
die abriickbaren  K opfe bestehen  aus bestem  D inasm aterial, w ahrend  d er H erd  aus M agnesitsteinen 
m it dariibergestam pfter D olom itm asse hergestellt ist. D ie B adtiefe betriig t ru n d  1 bis 1,2 m . D er 
RoheiseneinguB und  SchlackenabguB liegen auf der vorderen  Seite. D ie Schlacke w ird in einen u n te r  
dem M ischer stehenden fah rbaren  Schlackenkiibel durch  K ippen  abgegossen; von d o rt w ird  le tz terer 
in die GieBhalle gezogen u n d  durch  einen der K rane w eggeschafft. D as AusgieBen des Vorfrisch- 
E rzeugnisses geschielit durch  eine AusguBsclm auze auf der R iickseite in  eine hangende P fanne. 
A us dieser gelang t es m itte ls  R inne von h in ten  in  die Oefen.

W ahrend  das fiir die M artinofen erforderliche G as durch  neun  K erpely-G aserzeuger von je 
2600 m m  D urchm esser geliefert w ird, e rh a lt d er M ischer zu r H eizung gereinigtes H o c h o f e n -  
g i c h t g a s .  L etzteres w ird in  einer L eitung  y o n  ru n d  800 m m  D urchm esser d irek t bis zum  M ischer 
geleitet. W ie schon an  anderer S telle erw ahnt, b e tra ch te t das W erk die V erw ertung des Hochofen- 
gases ais sein Geheim nis; ob es n u r  reines Hochofengas ohne eine frem de B eim engung ist, en tz ieh t 
sich deshalb der B eurteilung. E s  is t aber festzustellen, daB das G as m it hoher T em p era tu r im M ischer 
v erb ren n t, daB es ferner ausschlieBlich zu r H eizung der sam tlichen  Tiefófen b e n u tz t w ird, und  daB 
endlich auch voriibergehend die M artinofen d am it geheizt w orden sind. L etz te res m uBte m an jedoch 
fallen lassen, weil die Gasm enge, welche dem  S tah lw erk  vom  H ochofen zu V erfugung gestellt w erden 
konn te , n ich t ausreichte.

E s  is t ab e r kein Zweifel, daB die H eizung d er M artinofen m it H ochofen-oder K oksofengas nach 
dem  V organg der G eorgsm arienhiitte u n d  der H u b ertu sh iitte  auch fiir D eu tsch land  n u r noch eine 
F rage der Zeit ist, d a  sie eine w eitere w esentliche V erbilligung der B etriebskosten  m it sich b ring t. 
A uch au f G eorgsm arienhiitte is t diese insbesondere e rs t eingetreten , ais m an  die eigene G aserzeuger- 
anlage fiir den V orfrischm ischer, w elcher fiir 24 S tunden  ru n d  30 t  K ohlen verb rauch te , e inste llte  
u n d  ganz ohne G eneratorgas arbe iten  konn te . In  hervorragendem  MaBe w ird diese A rt der H eizung 
d o r t zu erstreben  sein, wo die G askohlen teu er sind (Mk. 15/ t  u n d  m ehr kosten).
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Die A rbeitsw eise des M ischers is t nun  folgende: N achdem  das H ochofeneisen in den M ischer 
gegossen ist, w ird m itte ls  Chargierm aschine E rz  und  K alk  eingetragen, u n d  zw ar an  E rz  n in d  5 bis 
6 % , an K alk  3 bis 4 %  auf das G esam tausbringen berechnet. D as Roheisen h a t ungefahr folgende 
Z usam m ensetzung: 3 ,80%  K ohlenstoff, 2 ,7 5 %  M angan, 0,4 %  Phosphor, 0,6 bis 1 ,0 %  Silizium , 
0,05%  Schwefel, 0 ,40%  K upfer. M an h a t  friiher im  V orfrischer m it einem hoheren E rzsa tz  gearbeite t, 
is t ab e r davon  w ieder abgekom m en, weil es sich ais vo rte ilh afte r erwiesen h a t, w enn m an bloB wenig 
u n d  n u r  den groBeren Teil der anderen  V erunreinigungen en tfe rn t. D afiir is t naturgem aB  d er E rz- 
bedarf in den M artinofen je tz t  groBer u n d  b e tra g t ru n d  1 1 % ; der G esam tverbrauch  b e tra g t dem nach 
16 bis 1 7 %  bei ru n d  7 0 %  R oheisen u n d  rund  3 0 %  S chro tt. Im  M onat F eb ru a r ds. J s . w ar 
z. B . die L eistung  des V orfrischm ischers folgende: D erselbe w ar bis au f 1 y2 T age regelmaBig u n te r  
F euer, und  es w urden 6 2 4 71 fliissiges Roheisen durchgesetz t. D ie sich ergebende Schlacke h a tte  einen 
E isengehalt von  6,86 % . E s  w urde ein E rz  m it ru n d  67 %  E isen v era rb e ite t (schwedischer 
M agneteisenstein). D em  M ischer w urden d urch  das E rz  3 5 4 1 E isen  zugefiihrt. In  5 3 7 1 M ischerschlacke 
sind  36 t  E isen en th a lten , m ith in  w urden ru n d  go %  Eisen im  M ischer aus dem  E rz  reduziert. Die 
durchschn ittliche Z usam m ensetzung des M ischereisens w ar: 3 ,5 0 %  K ohlenstoff, 1 ,2 %  M angan, 
0,08 %  Silizium , 0,15 %  Phosphor, 0,02 %  Schwefel.

Im  M a r t i n o f e n  w urden 1072 t  E rze  m it 718  t  E isen  v era rb e ite t. A n Schlacke entfielen: 
Turschlacke 220 t  =  2,24 % m it 25,49 % Eisen =  56 t
Endschlacke 705 t  =  7,18  % m it 9,38 % Eisen =  66 t

Zus. 122 t  E isen ;
hierzu kom m en noch die 537 t  M ischerschlacke, so daB der G esam tschlackenabfall 14 ,8 %  betrug . 
Im  E rz  w aren 7 1S t  E isen, m ith in  w urden aus dem  E rz  im M artinofen 83 %  des E isengehaltes reduziert. 
D as G esam tausbringen aus dem  E rz  im  M ischer u n d  Ofen w ar dem nach 85,2 % .

In  24 A rbeitstagen  w urden  9825 t  g u te  Blocke hergestellt. M it A usnahm e von v ier Tagen w aren 
zwei Oefen im B etrieb . Die durchschnittliche Erzeugung in  24 S tunden  des einen w ahrend  des ganzen
M onats im  B etrieb  befindlichen Ofens w ar 2 2 4 1 , des zw eiten Ofens 2 1 4 1 , w as bei dem  ersten  Ofen
4,75 Chargen m it 47 ,3 1 A usbringen, beim  zw eiten Ofen 4,77 Chargen m it 45,1 t  ausm acht.

D ie groBte W ochenerzeugung eines Ofens von  M ontag m orgen 6 U h r bis S onntag  m orgen 6 U h r 
w ar 1464 t ; hierbei is t zu beriicksichtigen, daB 4 5 %  H a r t s t a h l  bis zu 80 kg  F estigke it h e r
gestellt w urden. In  den zwei M artinofen, die s te ts  von  dem  M ischer bed ien t w erden, w ird n u r  ent- 
siliziertes M ateriał v e ra rb e ite t; naturgem aB  sind die R eaktionen  in den Oefen w eniger heftig, und 
dadu rch  ist die H a ltb a rk e it d e r O fenzustellung erheblich groBer ais beim  V erarbeiten  von  n ic h t vor- 
gefrischtem  M ateriał. Aus den angegebenen E rzeugungszahlen  geh t hervoi;, daB m it dem  einen M ischer 
u n d  zwei M artinofen m indestens ebensoviel geleistet w ird wie im giinstigsten  F a li m it drei M artin- 
ófen. Ais Y orteil is t aber zu b e trach ten , daB der M ischer —  natiirlich  bei sachgem aBer Z ustellung 
und  B ehandlung —  rund  zwei Ja h re  h a lt, und  daB die R epara tu rkosten  fiir denselben bei dieser A rbeits
weise fiir die Tonne n u r  wenige Pfennige ausm achen. A is w eitere Yorteile des M ischers sind an zu fiih ren :

1 . gcringere L ohne, d a  zur B ed ien u n g  d esselb en  nur zw ei M ann erforderlich sind ;
2 . K alk-, D o lo m it- und E rzverb rau ch  sin d  erh eb lich  heruntergegan gen . D er  D o lo m itv erb ra u ch  

betrug  2,65 % ;
3 . das hohe Ausbringen a n  g u ten  B lock en  (die A b fa lle  w urden so fort w ieder e in g ese tz t, ohn e ab -  

gew ogen  zu w erden), nam lich  103 b is 104 % . D er  I<ohlenverbrauch fur d ie  M artinofen belief 
sich  a u f 16,3 % .

W enn zukiinftig  der zw eite Y orfrischm ischer von 250 t  F assung  fertiggestellt sein w ird, will 
m an  beide zugleich in B etrieb  nehm en und  hofft m it diesen u n d  d r e i  M artinofen — also m it zu
sam m en f i i n f  A p p ara ten  —  die doppelte  E rzeugung  wie je tz t, also ungefahr 800 bis 850 t  im T ag , 
zu erzielen.

In  ahnlicher W eise wie die G eorgsm arienhiitte a rb e ite t d i e H i i s t e n e r  G e w e r k s e h a f t  
in  H iisten  in W estfalen  m it einem  Y orfrischm ischer von rund  150 t  Fassung, in  dem  das Roheisen 
fiir die M artinofen vorgefrischt w ird. Im  G egensatz zu G eorgsm arienhiitte w ird dieser M ischer jedoch 
m it G eneratorgas betrieben, welches neuerdings in  einer eigenen G aserzeugeranlage erzeugt w ird, wo
durch  die B etriebskosten  n ich t unw esentlich hoher sein d iirften  ais au f G eorgsm arienhiitte. Die S tahl- 
w erksanlage bes teh t aus v ier Oefen, zwei zu 30, einem  zu 25 u n d  einem  zu 40 t  Fassung.

F a s t in  derselben W eise wie G eorgsm arienhiitte u n d  H iisten  will die d e r B ism arckh iitte  gehorige 
B  e t  h  1 e n  - F  a  1 v  a h  ii 1 1  e arbeiten . D as a lte , n u r  nach dem  S chro ttverfah ren  arbe itende S ta h l
w erk is t du rch  ein neues erse tz t w orden, welches m it allen m odernen H ilfsm itteln  der Technik  au s
g e s ta t te t ist. Dasselbe bes teh t vorlaufig  aus drei Oefen zu 35 t  Fassung  und  einem  150 t  fassenden 
M ischer, w elcher ais V orfrischer d ien t. AuBerdem b es teh t noch ein Ofen zu 15 t  F assung  fiir  Fasson- 
gieBerei.

U eber die A rbeitsw eise m it fliissigem Roheisen selbst liegen zurzeit noch keine E rgebn isse  vor, 
jedoch  w ird  m an voraussichtlich  zunachst n ich t iiber 5 0 %  fliissigen E in sa tz  gehen. D a das W erk
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ein groBeres B lockw alzw erk n ich t besitz t, so m iissen m eist kleine Blocke gegossen w erden. D ie Gas- 
erzeugeranlage b es teh t aus ac h t S tiiek  K erpely-G eneratoren  von 2600 m m  lich ter W eite, welche in 
einen gem einsam en G askanal arbeiten .

D as S tah lw erk  von  H enschel & Sohn auf der H e n r i c h s h i i t t e ,  H attin g en  a. d. R uhr, welches 
b isher m eist nach  dem  S chro ttverfah ren  arbe ite te , h a t  n u r  versuchsw eise fliissiges Roheisen char- 
g iert. D a diese Versuche gu te  R esu lta te  sowohl h insich tlich  der Q ualitiit ais auch d er E rzeugung 
ergaben, will das W erk dem nachst ebenfalls d au em d  die A rbeitsw eise m it fliissigem Roheisen auf
nehm en. B isher w urde le tzteres d irek t dem  H ochofen en tnom m en; m an beabsich tig t jedoch, einen 
M ischer einzubauen, in  dem  das Roheisen vorgefrischt w erden soli.

I I .  B e r t r a n d - T h i e l - V e r f a h r e n  b e z w .  H o e s c h - V e r f a h r e n  m i t  f l i i s -  
s i g e m  E i n s a t z  v o n  h o h e m  P h o s p h o r g e h a l t  ( T h o m a s e i s e n ) .

N ach diesem V erfahren a rb e ite t in  D eutsch land  gegenw artig  auBer dem  S t a h l w e r k H o e s c h ,  
D ortm und , noch der P hón ix , A b t. H ordę i. W estf., le tzteres W erk  ab e r n u r m it kaltem  Thom aseisen. 
F erner beabsich tig t die O berschlesische E isenbahnbedarfs-A ktiengesellschaft zu F riedensh iitte  bei 
M orgenroth (O.-S.), das H oesch-V erfahren einzufiihren. U eber das H o e s c h - V e r f a h r e n  
is t in le tz te r Zeit, besonders in  der A rbeit von S r . ^ n g .  P e t e r s e n *  u n d  zu le tz t von  $r.=£jit0. 
S p r i n g o r u m , * *  eingehend u n d  ungem ein in te ressan t b erich te t w orden. E s  eriib rig t sich daher, 
h ie r njiher d a rau f einzugehen.

B isher ist nach  diesem  V erfahren —  von einigen geringfiigigen Versuchen abgesehen —  n u r  m it 
E in sa tz  von  T h o m a s e i s e n  g earb e ite t w orden. Man g laub te  friiher annehm en zu m iissen, daB 
W erke, welche Thom aseisen sowieso erzeugten u n d  dieses im  K o nverte r verbliesen, sich h ierbei billiger 
stiinden, ais wenn dieses E isen dem  M artinófen iibergeben w urde. N achdem  fiir die S elbstkosten  in  
dem  M artinstah lw erk  von  Hoesch h iem ach  aber Z ahien erre ich t sind, welche sich in ungefahr gleicher 
H dhe wie die des Thom asw erks halten , is t fiir die Z ukunft anzunehm en, daB d am it im M artinófen 
dem  K o nverte r ein ebenbiirtiger K onkurren t envachsen w ird. B edingung is t allerdings, daB das 
Thom aseisen giinstig  in  bezug auf Silizium u n d  M angan zusam m engesetzt ist. U nd  zw ar g ilt ais obere 
G renze fiir Silizium ein G ehalt von 0,6 % , w ahrend  es fiir M angan em pfehlensw ert erscheint, einen 
G ehalt von  2 ,0 %  n ich t zu iiberschreiten, weil sonst die Z usam m ensetzung der hochphosphorhaltigen 
Zw ischenschlacke und  der A bbrand  ungiinstigen EinfluB gewinnen. D enn der Gewinn aus der erhal- 
tenen  Zwischenschlacke (Thom asschlacke) ist bei diesem  Y erfahren ein w esentlicher F ak to r , welcher, 
je  nach  der Preislage der Thom asschlacke, zwisehen 3,50 und  5,00 M ark fiir die T onne erzeugten 
FluBeisens schw ankt. W erke, die diesen Gewinn wegen zu geringen P hosphorgehaltes im  Roheisen 
n i c h t  haben , also beispielsweise m it einem Roheisen bis 1 ,0 %  P hosphor a rbe iten , w erden es sich 
deshalb  liberlegen m ussen, ob sie das H oesch-V erfahren einfiihren. E s  kom m t ferner in  B e trach t, 
daB d as H oesch-V erfahren, falls die E in rich tungen  dafiir n ich t von vornherein  getroffen sind, groBere 
A nforderungen an  K rane, durch  das doppelte  A bstechen auch  eine M ehrarbeit an den  Oefen, iiber- 
h a u p t eine gróBere K om pliz iertheit des B etriebes darste llt, die bei ob jek tive r B eurteilung  erw ahn t 
w erden muB.

A nderseits liegen V ersuche iiber die V erarbeitung  flussigen Roheisens m it hoherem  P hosphor
gehalt (von 1,0 bis 1 ,8 % ) im V orfrischer nach  G eorgsm arienhiitter A rt u n d  m it F ertigm achung  
in  feststehenden Oefen in D eu tsch land  n ich t vor. E s scheint aber n ich t zw eifelhaft, daB m an u n te r  
V oraussetzung einer billigen H eiząuelle fiir den Y orfrischer ahnlich  gu te  B etriebskosten  wie beim  
H oesch-V erfahren erreiclien muBte. D enn auch bei le tzterem  b rau ch t m an  einen M ischer, w enn auch 
n u r ais S am m elapparat, und  dann  w ird es aller V oraussicht nach  gelingen, in  dem  V orfrischer bei 
Thom aseisen ebenfalls, w enigstens zum  Teil, eine phosphorreiche Schlacke zu erha lten , so daB sie 
noch zu Diingezwecken Y erw endung finden kann . E s  kom m t hinzu, daB bei V erw endung eines 
V orfrischers es le ichter ist, beste  Q ualita ten  herzustellen. D enn w ahrend  das  V orfrischprodukt von 
schadlichen Beim engungen befre it ist, en th a lt die Schlacke d er zw eiten Periode beim  H oesch-V erfahren 
noch durchschn ittlich  7 %  Phosphorsaure. D am it is t aber im m erhin  die M oglichkeit einer Riick- 
phosphorung gegeben, zum al bei h arte ren  O ualita ten  m it hochgekohlten Z usatzen. H ierm it soli 
n a tu rlich  durchaus n ich t gesagt sein, daB bei dem  A rbeiten  nach  H oesch n ich t auch  vorziigliche 
Q ualita ten  hergestellt w erden. E s  b le ib t also der Z ukunft iiberlassen, welches V erfahren die giinstig- 
sten  B e triebsresu lta te  ergeben w ird.

D as R oheisenerzverfahren w ird in D eutsch land  auch noch von d er A ktiengeselischaft Phonix , 
und  zw ar auf dem  H o r d e r  S t a h l w e r k  zu H ordę i. W estf., betrieben. D a jedoch den M artin-

* „S tah l und Eisen" 1910, 5. Jan., S. 1/39; 12. Jan., S. 58/80.
** , ,Experimentelle Untersuchungen des Hoeschverfahrens“ , „Stah l und Eisen" 1910, 9. Marz,

S. 396/411.
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ofen fliissiges Roheisen wegen der dortigen E in rich tungen  n u r  m it vielen Schw ierigkeiten zugefiihrt 
w erden kann , a rb e ite t einer der dortigen 25 t-O efen m it kaltem  Thom aseisen nach  A rt des Hoesch- 
V erfahrens. D er C hargengang vollzieht sich ungefahr in folgender W eise: D er Ofen w ird m it 20 t  
kaltem  Thom aseisen, 4 1 schwedischen M agneteisensteinen (m it 1,5  %  Phosphor) und  1 ,5 1 gebrann tem  
K alk  beschickt. D as H órder Thom aseisen e n th a lt rd . 1,8 %  P hosphor, rd. 1,5  %  M angan, rd . 0,4 %  
Silizium  und  rd. 0,08 %  Schwefel. N ach einer V orfrischperiode von  ungefahr fiinf S tunden  w ird 
die Charge abgestochen und  von  h in ten  w ieder in  den Ofen m itte ls  S topfen zuriickgegossen. In- 
zwischen is t der Ofen m it rd. 6 1 S ch ro tt und  rd. 1 1 Algiererz (stiick igerR oteisenstein , phosphorfrei) 
und  gebrann tem  K alk  beschickt worden. AuBerdem w erden noch rd . 300 kg Spiegeleisen zugesetzt, 
und  d ann  w ird in iiblicher W eise m it F errom angan  fertiggem acht. Die ganze Charge d au e rt 7 bis 
8 S tunden, u n d  das A usbringen liegt zwisehen 100 bis 10 3 % . Diese R esu lta te  sind du rchaus gu te 
zu nennen, u n d  H ordę h a t  dam it den Beweis erb rach t, daB m an im  H erdofen nach  diesem  Y er
fahren auch m it 75 %  kaltem  Thom aseisen arbe iten  kann . E s  w ird m eist weiches FluBeisen h er
gestellt, bei welchem  die E n tphospho rung  im allgem einen n ich ts zu w iinschen iibrig laBt. H arte s  
M ateriał m ach t m an h iem ach  n ich t gerne, weil wegen des im m erliin noch betrach tlichen  Phosphor- 
sauregehaltes in dem  Fertigofen  le ich t R iickphosphorung e in tr itt.  In  H ordę is t iibrigens die 
Thom asschlacke der ersten  Periode, die rd . 18 %  Phosphorsaure e n th a lt, vielfach n ich t zitratlóslich . 
D ie E ndschlacke h a t  n u r  rd . 7 %  E isen .

A us diesen B e trach tungen  is t zu ersehen, daB in D eutsch land  nach dem  fliissigen V erfahren 
Roheisen m it einem  P hosphorgehalt bis zu 1 %  u n d  ferner Roheisen m it einem  P hosphorgehalt von 
iiber 1 ,5 %  —  wenn m an diesen G ehalt ais die u n te rs te  G renze fiir Thom aseisen bezeichnet —  m it 
V orteil v e ra rb e ite t w ird. E s b es teh t also eine Lucke, u n d  das is t die fiir die V erarbeitung  eines R 0I1- 
eisens m it 1 bis 1,5  %  P hosphor. D a derartiges E isen, soweit b ek an n t, d au em d  fiir die V erarbeitung  
im  H erdofen n ich t hergestellt w ird, konnen dah e r h ier keine Betriebsergebnisse vorgelegt w erden. 
E s  is t das um  so bedauerlicher, weil zukun ftig  die M óglichkeit n ich t von  der H and  zu weisen is t, 
daB in einigen Gegenden unseres V aterlandes R oheisen von  der angegebenen Z usam m ensetzung 
sich verhaltnism aB ig billig w ird  herstellen lassen. Sollte es dazu  kom m en, so kam e fiir die V erar- 
beitung  derartigen  E isens —  abgesehen vom  reinen T albot-V erfahren —  n u r  die A rbeitsw eise nach  
H oesch u n d  diejenige m it einem  V orfrischer in F rage, weil der P hosphor nach  diesen V erfahren leicht 
en tfe rn t w erden kann. A usschlaggebend w ird  aber sein, bei welchem  ProzeB m an  bei der genann ten  
R oheisenzusam m ensetzung leich ter eine Schlacke erha lt, die fiir Diingezwecke noch verw endet w erden 
kann . D i c h m a n n  h a t  dariiber in  seinen „ S tu d ie n " , S. 223 b is 228, ausfiihrliche u n d  sehr in te r- 
essante B etrach tungen  angeste llt, wobei er zu dem  SchluB kom m t, daB es nach  dem  B ertrand-T hiel- 
V erfahren moglich sein m uBte, eine Schlacke in  der ersten  Periode m it 17  %  Phosphorsaure zu e r
h a lten , w enn das Roheisen 1 ,0 %  P hosphor, 2 ,0 %  M angan u n d  0,6 %  H óchstgehalt an  Silizium 
h a tte , selbst w enn das verw endete E rz  frei von  P hosphor wiire.

D ie zurzeit vorliegenden p rak tischen  E rgebnisse haben  diese theoretisehen E rw agungen  bisher 
n ich t b es ta tig t, v ielm ehr d u rfte  der w irkliche G ehalt an Phosphorsaure bei einem  derartigen  R o h 
eisen n ich t w esentlich hoher ais 1 2 %  liegen; im m erliin  aber erschein t es m oglich, daB nach  einer 
d er genann ten  A rbeitsw eisen ein verkiiufliches N ebenerzeugnis zu erzielen sein w ird, wenn der P hos
phorgehalt des R oheisens zwisehen 1 bis 1,5  %  liegt. Von groBer W ich tigkeit is t dabei jedoch ein 
n ich t zu hoher Silizium gehalt. D ie A nregungen D ichm anns sind dah e r n u r  m it F reude zu begruBen, 
u n d  hoffentlich w erden auch in  dieser B eziehung die B em iihungen der S talilw erksingenieure einst 
von E rfolg  gek rón t sein.

Der Einflufl der Seigerung auf die Festigkeit des Flufieisens.*
Yon F. W  ii s t  und H. L. F e 1 s c r in Aachen.

(Mitteilungen aus dem Eisenhiittenmannischen Institu t der Kgl. Technischen Hochschule zu Aachen.)

(Hierzu eine Kunstdrucktafel.)

/  wec-k der vorliegenden Arbeit ist, zuuntersuchen, Blocken m it ąuadratischem Querschnitt hergestellt,
wie groB der Unterschied der Seigerung auf die und zw ar:l Thomasblock, oben 290m ni,unten320nun

mechanischen Eigensehaften des zu Rundeisen aus- breit, 1550 mm lang, Gewicht rund 1000 kg; 2 Tlio-
gewalzten FluBeisens ist. Der Gang der Untersuchung masblocke, oben 185 mm, unten 175 111111 breit,
war folgender: Zunachst wurde eine Anzahl von 1050 mm lang, Gewicht rund 250 kg; 1 Siemens-

* * . - 1 * . T , Martinblock, oben 290 mm, unten 325 111111 breit,* Autoreferat emes vor dem lnternationalen Kon- , ,, _ _.
greB, Dusseldorf 1910, gehaltenen Vortrages; vgl. ,,Me- 111111 lailg, Lrewicht rund 1000 kg, 2 Sieiliens-
tallurgie" 1910, 22. Juni, S. 303/84. Martinblocke, oben 200 mm, unten 225 mm breit,
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1150 mm lang; Gewicht rund 340 kg. Alle Blocke 
wurden von unten gegossen. Die beiden kleinen Tho- 
masblocke entstammen einer anderen Charge ais der 
groBe, wahrend bei dem Martinmetall siimtliche drei 
Blocke aus ein und derselben Charge gegossen wurden.

Fiir die mechanischen Priifungen wurden aus je 
einem kleinen Thomas- und Martinblock Rundeisen 
von 34 111111 Stiirke ausgewalzt, wahrend die vier 
iibrigen Blocke zur Feststellung der stattgehabten 
Seigerung dienten. Sie wurden zunachst der Lange 
nacli in der Mitte parallel einer Seite durchgeschnitten, 
hierauf wurden die Fliiclien durch Abliobeln geebnet 
und mit Schmirgelpapier von groben Rissen befreit 
(siehe Abb. 1 und 2).

F e s t s t e l l u n g  d e r  S e i g e r u n g .  Um 
zunachst ein Bild davon zu bekommen, wie die 
Seigerung in den Blocken vor sich gegangen ist, 
wurden auf den Liingsschnitten in fiinf nebeneinander- 
liegenden Reihen bei den groBen Blocken aus je 
16 Bolirlochern und bei den kleinen in gleicher Weise 
aus je 12 Bolirlochern mittels eines “// '-B o h rers  
Proben zur chemischen Analyse entnommen, wie 
Abb. 3 zeigt.

Um festzustellen, wie die Yerteilung der Seigerung 
im Querschnitt sich gestaltet, wurden die vier anderen 
Blockliiilften in 15 bezw. 12 Stiicke zerschnitten. 
Auch den Querschnitten wurden Analysenproben ent- 
noinmen, und zwar in der auf Abb. 4 ersichtlichen 
Weise.

Die Chargenproben hatten naeh Angaben der die 
Blocke liefeniden Werke folgende Zusammensetzung:

I .  T h o m a s -F lu O e I « te n .

C . . . 0,07 %
Mn . . 0,53
P . . . 0,05 „
S . . . 0,061 „

1T. S le m e n s - M a r t iu - F lu B c I s e u .

C . . . 0,065 % 
Mn . . 0,48 „
P
S
Si

0,05
0,04
0,016

Die Analysen beschrankten sich auf die F est
stellung von Kohlenstoff, Mangan, Phosphor, Schwefel 
und Kupfer. Da die aus den verschiedensten Proben 
angcstellten Untersuchungen auf Silizium nur ver- 
schwindend geringe Mengen dieses Bestandteiles auf- 
wiesen, unterblieb eine weitere Untersuchung, zumal 
durch eine Reihe friiherer Arbeiten festgestellt ist, 
daB Silizium keine Neigung zum Seigern zeigt.

K o h l e n s t o f f .  Die Moglichkeit einer Seige- 
rung des Kohlenstoffs beruht darauf, daB die zuerst 
erstarrenden Kristalle kohlenstoffiirmer sind ais die 
zuletzt abgeschiedenen. Bei hinreichend langsamer 
Abkiihlung ist das Bestreben vorhanden, die Konzen- 
tration  wieder auszugleichen. Es wird daher zu er- 
warten sein, daB dort, wo die Erstarrung zuerst vor 
sich geht, also in der Niihe der Kokillenwandungen 
sowie am FuBe des Blockes, ein geringerer Kohlen
stoffgehalt zn beobachten ist ais in der Mitte, welche 
langsamer abkuhlen konnte. Eine weitere Moglich
keit fiir eine UngleichmaBigkeit des Kohlenstoffge- 
haltes ist dadurch gegeben, daB der durch Desosy- 
dations-oderRuckkohlungsmitteleingefiihrte Kohlen
stoff sich nicht gleichmaBig verteilt.

Aetzt man eine geschliffene und polierte Fliiche 
m it Kupferammoniumchloridlosuiig an, so fiirben sich 
die kohlenstoffreicheren Stelien dunkel. Das gleiche 
geschieht m it den phosphorreicheren, nur zeigen letz
tere einen bronzefarbenen Ton, welcher leicht ge- 
sta tte t, phosphorreiche Stelien von kohlenstoffreichen 
zu unterscheiden. Sowohl die Liings- ais auch die 
Querschnitte wurden in dieser Weise geśitzt. Zu 
diesem Zwecke wurden die entsprechenden Stiicke 
m it yerschiedenen feinkomigen Schmirgelpapieren 
geschliffen und hierauf in einen m it 12 prozentiger 
Kupferammoniumchloridlosung geftillten Bottich ge- 
tauclit. Da nacli der Aetzung die Flachę an der Luft 
rascli anrostet, erfolgten die photographischen Auf- 
nahmen unter Wasser. Abb. 5 und 6 lassen die ent- 
standenen Strukturbilder erkennen.

Nacli den obigen Angaben iiber den Vorgang 
der Seigerung muB bei den yerscliiedenen derselben 
unterworfenen Elementen, abgesehen von dem 
Grad der Seigerung, eine GesetzmiiBigkeit in der 
Yerteilung zu erwarten sein. Beziiglicli des Kohlen- 
stoffes und des Mangans finden Abweichungen von 
der GesetzmiiBigkeit insofern sta tt, ais in manchen 
Fallen ortliehe Anhaufungen auftreten, wo sie nicht 
zu erwarten sind. Phosphor und Schwefel dagegen 
lassen eine RegelmiiBigkeit in der Ablegung erkennen, 
und der Umstand, daB die beiden Elemente, welche 
zwecks Desoxydation und Kohlung zugesetzt werden, 
ein ahnliches, nicht gesctzmaBiges Yerhalten zeigen, 
liiBt yermuten, daB die Aufliisung des Desoxydations- 
und Kohlungsmittels in dem fliissigen Stahl noch 
nicht zu einer 
gefiihrt hat.

Um die gefundenen W erte leichter ubersehen zu 
konnen, sollen die mittleren W erte zusammengestellt 
werden, und zwar in folgender Gruppierung: Wie die 
Actzversuche beweisen, kann man sowohl in den 
Liings- ais auch in den Querselmitten zwei Zonen 
unterscheiden, eine Randzone, welche iinner an 
Fremdkorpern ist, und einen an diesen reicheren Kern. 
Die Yerteilung der Bohrproben ist, wie aus Abb. 3 
hervorgeht, so gcwahlt, daB bei den Liingsschnitten 
die Reihen I  und Y dem Rande entsprechen, wahrend 
die Reihen II, I I I  und IV aus dem geseigerten Kern 
stammen. In den Querschnitten bedeuten ebenfalls 
die beiden auBeren Reihen m und q Rand-, n, o und p 
Kemzone. Rechnet man nun die Mittelwerte der 
Randzonen sowie diejenigen der Kemzonen fiir sich 
aus und vergleicht sie unter Beriicksichtigung der 
Anzahl von Einzelwerten, so erhalt man fiir die 
S e i g e r u n g  d e s  K o h l e n s t o f f e s  folgende 
Zahlen:

yollstiindig homogenen Losung

D u r c h s c b n i t t l i c h e
Z u M a m n ie n s te l lu n g EntniUchung:

R a n d
°/o

Mitte
% absolut i n  i i  u n -  

d e r t t e i l e n

OroCer Thomasblock 0,070 0,0725 0,0025 3,5 :
i Kleiner „ 0,125 0,111 — -
i OroCer Martinblock 0,0757 0,081 0,C053 6,8
\ Kleiner ,. 0,070 0,085 0,015 21,4
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Aus dieser Zusainmenstellung geht liervor, daB 
bei dem groBen Thomasblock die M itte kohlenstoff- 
reicher ist ais der Rand, doch nur um einen sehr 
geringen Betrag. In  Hundertteilen des niedrigsten 
Kohlenstoffgęhaltcs ausgedruckt betragt der Ent- 
mischungsgrad 3,5 % , ist also praktisch zu vernach- 
lassigen. Bei dem kleinen Blócke findet sich die 
eigenartige Erscheinung, daB der Rand kohlenstoff- 
reicher ist ais die Mitte. Diese Tatsache, welche auch 
dureh die spiitere makroskopische Untersuchung des 
gewalzten Materials bestatigt wird, ist ohne Zweifel 
darauf zuruckzufiihren, daB dieses Materiał nicht in 
normaler Weise erstarrt ist, sondern daB der Stahl, 
wie Abb. 2 zeigt, stark gestiegen war. Hierdureh 
scheinen UnregelmiiBigkeiten in der ganzen Vertei- 
lung der Fremdkorper aufzutreten, fiir die eine Gesetz- 
miiBigkeit zunachst nicht zu erkennen ist. Der groBe 
Siemens-Martinblock zeigt ebenfalls eine Seigerung 
des Kohlenstoffes von 6,8 % , wahrend sie bei dem 
kleinen auf 21.4 %  gestiegen ist. Da die beiden 
Siemens-Martinblócke von derselben Charge stammen 
und auch in bezug auf die Art und Weise der Er- 
starrung miteinander vergleichbar sind, so bestatigt 
sich hier die Tatsache, daB bei einem kleinen Blockc, 
also bei rascher Abkiihlung, die Entmischung des 
Kohlenstoffes wesentlich groBer ist ais bei einem 
langsamer erstarrenden groBen Blockc. Dies stimmt 
auch durchaus dam it iiberein, daB die Entmischung 
des Kohlenstoffes darauf beruht, daB die zuerst ab- 
geschiedencn Kristalle kohlenstoffarmer sind ais die 
zuletzt abgeschiedenen. Demnach wird hier eine 
moglichst langsame Abkiililung die GleichmiiBigkeit 
der Zusammensetzung begiinstigen, wahrend durcli 
rasche Abkiihlung ungleichmiiBiges Materiał entstehen 
muB. Letzterer Umstand erscheint deshalb von 
W ichtigkeit, weil der Kohlenstoff dasjenige Element 
ist, welches auf die Festigkeitseigenschaften des 
Stahles die groBteEinwirkung besitzt. Wenn daher 
in bezug auf die letzteren das ganze Materiał eines 
Blockes keineodernursehr geringe Dnterschiede zeigen 
soli, so muB die Entmischung des Kohlenstoffes nach 
Moglichkcit vermieden werden, was dureh Herstellung 
groBer Blockc weit sicherer crfolgen kann ais bei 
dem Gusse kleinerer.

P  h o s p h o r. Auch bei dem Phosphor liegen 
bei der Erstarrung ahnliche Yerhaltnisse vor wie 
bei dem Kohlenstoff. Das aus einer phosphor- 
haltigen Schmelze kristallisierte Eisen enthalt weit 
weniger Phosphor ais die Mutterlauge, aus weleher 
es sich abgeschieden hat. Soweit es sich um reine 
Ęisen-Phosphorlegierungen handelt, liegt auch hier 
das Bestreben vor, nach dem Beginn der Erstarrung 
dureh Diffusion die Zusammensetzung wieder aus- 
zugleichen, so daB schlieBlich ein Błock erfolgen 
miiBte, weleher durchaus gleichmaBige Zusammen
setzung hat. Die in Abb. 5 und 6 wiedergegebenen 
Gefiigebildcr der m it Kupferammoniumchlorid- 
losung geiitzten Proben zeigen hauptsiichlich die 
Yerteilung des Phosphors. Es ist oben schon bemerkt 
worden, daB auch Yerschiedenheiten des Kohlen-

stoffgehaltes durcli dieses Yerfahren zur Geltung 
kommen, jedoch lelirt die Analyse, daB der Kohlen
stoff nur in geringerem MaBe geseigert hatte. In 
allen Fallen, m it Ausnahme des kleinen Thomas- 
blockes, zeigte sich, daB ein dunkler phosphorreicher 
Kern vorhanden ist, weleher von einem hellen, 
reineren Rande umgeben ist. Aucłi hier erhellt, 
daB die Eigenart des Erstarrungsvorganges bei dem 
kleinen Thomasblock eine vollstandige Yeriinderung 
der Seigerungserscheinungen liervorgerufen hat, der
art, daB kaum Yerschiedenheiten zu bcobachten 
sind. Eine graphische Darstellung der aus den 
Analysen erhaltenen Resultate ist fiir den groBen 
Thomasblock in Abb. 7 wiedergegeben. Aehnlich 
wie dies bei Landkarten fiir Hohenangaben iiblich 
ist, werden in diesem Falle die Prozcntgehalte an 
den verschiedenen Fremdkorpern durcli yerschieden 
stark angelegtc Farben angedeutet, derart, daB die 
starksten Konzentrationen durcli die tiefsten To- 
nungen dargestellt werden.

Die wie oben berechneten Mittel ergaben die 
nachstehend zusammengestellten Zahlen:

D u r c h s c h n l t i l i c h e  
Z u s a m m e n  s te l lu n g : E n t m is c h u n g

R a n d  M i tte  
% % a b s o lu t

i n  H u n -  
d c r t t c i l e n :

GroBer Thomasblock 
Kleiner „ 
GroQer Martinblock 
Kleiner „

0,004
0,070
0.0525
0,048

0,0905
0,075
0,0838
0,083

0,0425
0,005
0,0313
0,035

78,7
7,1

59,0
72,9

Vorstehende Werte lassen erkennen, daB bei 
dem groBen Thomasblock dio Seigerung 78,7, bei 
dem kleinen 7,1 % , bei dem groBen Siemens-Martin- 
block 59,6, bei dem kleinen 72,9 %  betragt. Wenn 
wir den kleinen Thomasblock ais nicht vergleieh- 
bar ausschlieBen, so ergibt sich hier wiederuni die 
Tatsache, daB die Seigerung in dem groBen Blócke 
geringer ist ais in dem kleinen, w’as durchaus im 
Einklang m it den Erstarrungsvorgiingen steht.

S c h w e f e 1. Bei den Entmischungsvorgangen 
des Schwefels liegen ganz andere Yerhaltnisse vor 
ais bei den bisher besprochcnen Elementem Leider 
ist zurzeit das Yerhalten des Schwefels in der 
flussigen Losung und bei der Erstarrung von Eisen- 
legierungen noch nicht klar erkannt, doch erscheint 
es sehr wahrscheinlich, daB auch im flussigen Zu- 
stande schon eine Abscheidung von Sulfiden erfolgt. 
Sicher ist, daB im festen Zustande der Schwefel 
bis auf sehr geringe Spuren zur Abscheidung gelangt, 
und er erscheint dann in dem Kleingefiige in Form 
rundlicher, grau gefiirbter Einschliisse. Da nun un- 
m ittelbar nach der Erstarrung der Schwefel in dem 
Eisen unloslich ist, so wird die Abscheidung des 
Sulfides um  so vollstiindiger sein, je langsamer die 
Erstarrung vor sich geht. Die aus der fliissigen 
Losung herauskristallisierten reineren Eisenkristalle 
stoBen gewissermaBen den Schwefel vor sich her 
oder halten ihn zwischen ihren Aesten fest, und dies 
um so vollkommener, je langsamer die Abkiihlung 
war. Im Gegensatz zu den bisher besprochcnen
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Eleraenten werden wir also hier erwarten miissen, 
daB die langsame Abkiihlung eine Seigerung des 
Schwefels befordert, wiihrend sie durch rasche Ab
kiihlung hintangehalten wird. Daraus muB ge- 
folgert werden, daB bei den groBen Blocken der 
Schwefel im  Vergieicli zu den kleinen sehr stark 
geseigert hat. Um die Yerteilung des Schwefels 
nachzuweisen, besitzen wir in der von B a u  m a n n 
vorgeschlagenen Sclbstdruckmethode ein auBer- 
ordentlich anschauliches Mittel. Es sei erwahnt, 
daB diese Methode darauf beruht, cin m it verdiinnter 
Schwefelsaure befeuchtetes Bromsilberpapier auf 
die geschliffcne Flachę aufzulegen und nach etwa 
einer Minutę wieder abzuziehen. Dort, wo Schwefel- 
anreicherungen stattgefunden .haben, hat sich ein 
Niederschlag von Schwarzem Scliwefelsilber gebildet. 
In Abb. 8 und 9 sind dic Schwefelselbstdrucke der 
Langsschnittc der Siemens-Martin-Blocke wieder- 
gegeben. Der Typus, nach welchem die Seigerung 
des Schwefels erfolgte, ist bei dem groBen Thomas
block sowie den beiden Martinblocken derselbe, 
wahrend bei dem kleinen Thomasblock Unregel- 
maBigkeiten nicht zu erkennen sind, wie dies auch 
schon bei den anderen Yorgangen der Fali war. 
In den erwahnten drei Fallen t r i t t  ein dunklerKem , 
umgcben von einem helleren Bandę, auf. Besonders 
in Abb. 8 erkennt man wieder, daB auch im Rande 
kleine ortliche Schwefelanhaufungen stattgefunden 
haben. Es treten senkrecht zum Rande dunkle 
Linien auf, wTclche offenbar diejenigen Teile des 
Schwefels darstellen, die zwischen den am Rande 
anwachsendcn Kristallen bezw. Kristallskeletten 
festgehalten worden sind. Etwas weniger deutlich, 
aber doch noch erkcnntlich, ist das Auftreten dieser 
Bandeinschlusse bei den iibrigen Blocken. Auch 
die Querschnitte entsprechen den Langsschnitten 
vollkommen; die am Rande eingelagerten Schwefel- 
abscheidungen stehen in allen Fallen senkrecht zum 
Rande, entsprechend der Bichtung der zuerst ab- 
geschiedenen Kristaile.

Eine graphische Darstellung der aus den Analysen 
erhaltenen Resultate yeranschaulicht Abb. 10 fiir 
den groBen Siemens-Martin-Block.

Aus den Analysenresultaten ergeben sich fol
gende Mitte) werte:

D u r c h s e h n i t t l l c h e
Z u t t a m m e n s t e l l u n g E n tm is c h u D g

KftDfl
%

M itte
% a b s o lu t

l a  l l u n -  
d e r t t c i l e n

GroBer Thomasblock 
Kleiner „ 
GroBer Jlartinbloek 
Kleiner „

0,025
0,039
0,035
0,038

0,0615
0,043
0,0985
0,086

0,0365
0,004
0,0655
0,048

146.0 
10,3

187.1 
126,3

erfolgt ist ais bei rascherer Abkiihlung, wie sie bei 
den kleinen Blocken vorausgesetzt werden muB.

M a n g a n. Auch das Mangan bildet ahnlich 
wie Phosphor und Kohlenstoff im festen Zustande 
mit dem Eisen Mischkristalle, und zwar ist diese 
Mischbarkcit eine vollkommene. Es scheint die 
Diffusionsgeschwindigkeit des Mangans in das Eisen 
ziemlich groB zu sein, da es nach noch nicht ver- 
offentlichten Yersuchen eines der Yerfasser leicht 
gelingt, einen hohen Prozentgehalt an Mangan in 
das Eisen in festem Zustande einzufuhren. Wenn 
daher im allgemeinen nur eine geringe Entmischung 
des Mangans zu erwarten ist, so ist sie iminerhin 
derart moglich, daB bei zu rascher Abkiihlung die 
zuerst kristallisierten Teile einen geringeren Mangan- 
gehalt besitzen ais die zuletzt erstarrten. Die aus 
den Analysen berechneten Mittel sind nachstehcnd 
zusaminengestellt.

!

Durchachnlttllche
Zusammcnstcllung EDtmLschung

Rand
%

Mitte
% absolut In llun- 

derttcilon
GroBer Thomasblock 
Kleiner „ 
GroBer Martinblock 
Kleiner „

0,52
0,59
0,38
0,421

0,56
0,52
0,40
0,466

0,04

0,02
0,045

7,7

5,2
10,7

Hieraus geht hervor, daB bei dem groBen Thomas
block die Entmischung 146 % , bei dem kleinen
10,3 %  betriigt, bei dem groBen Siemens-Martin- 
Block 187 % , bei dem kleinen 126,3 % . In  voller 
Uebereinstimmung zeigt sich hier die Regel, daB 
bei den groBen Blocken, also bei langsamer Ab
kiihlung, eine weit starkere Seigerung des Schwefels

Es zeigt sich, daB die Entmischung des Mangans 
bei dem groBen Thomasblock 7,7, bei dem groBen 
Siemens-Martinbloek 5,2, und bei dem kleinen 10,7 %  
betriigt. In allen Fallen ist daher die Entmischung 
des Mangans auBerordentlich niedrig, doch ist die 
Tendenz unverkennbar, bei rascher Abkiihlung 
eine groBere Seigerung zu zeigen ais bei langsamer, 
wo die nachtriigliche Ausgleichung der Konzentration 
erfolgen kann.

An dieser Stelle muB noch auf eine Tatsache 
aufmerksam gemacht werden, welche einer im 
Kreise der Eisenhuttenlcute weitverbreiteten An- 
sicht widerspricht. Bekanntlich nimm t man an, 
daB die Entschweflung dadurch erfolgt, daB sich 
das Mangan m it dem Schwefeleisen zu unloslichem 
Schwefelmangan umsetzt und die Entmischung des 
Schwefels in allen Fallen auf die Reaktion Fe S +  Mn 
=  Mn S +  Fe zuriickzufuhren ist. Ist diese Ansicht 
richtig, die Entmischung des Schwefels also voll- 
standig auf die Bildung von Schwefelmangan zuriick- 
zufiihren, so muB die Entmischung des Schwefels 
proportional derjenigen des Mangans sein. Jeden
falls muB dort, wo der hohere Schwefelgehalt sich 
yorfindet, auch ein entsprechend hoherer Mangan- 
gelialt gefunden werden. Ein Yergleich der Abb. 10 
und 11 (graphische Darstellung von Schwefel und 
Mangan) lchrt aber, daB dies auch nicht annahernd 
der Fali ist, sondern gerade bei dem groBen Siemens- 
Martinbloek, wo die Entmischung des Schwefels 
187 %  betriigt, nur eine vcrschwindende Mangan- 
seigerung zu beobachten ist. Wenn daher einer
seits nicht zu leugnen ist, daB diese Beaktion iiber- 
liaupt stattfindet, so muB anderseits festgestellt 
werden, daB sie bei weitem nicht diejenige
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W ichtigkeit besitzt, welche ihr allgemein zuge- 
schrieben wird.

K u p f e r .  Die Verteilung des Kupfers wurde nur 
in dem Siemens-Martinmaterial bestimmt. Bei 
dem Kupfer gilt noch in hoherem MaBe das fiir den 
Schwefel Gesagte, namlich, daB unsere Kenntnisse 
iiber das metallurgische Verlialten des Kupfers 
noch sehr luckenhaft sind. Die berechneten Mittel- 
wertc ergeben fiir den groBen Martinblock eine 
Seigerung yon 24,4, fiir den kleinen eine solche von
24,3 %. Es scheint also die Entmischung des Kupfers 
nicht wesentlieh von der Abkuhlungsgescliwindigkeit 
abzuhiingen.

E i n f i  u B d e r  S e i g e r u n g  a u f  d i e  
in e c li a n i s c h e n E i g e n s c h a f t e n .  Wie 
oben erwiilint, wurde ein kleiner Thomas- und ein 
kleiner Martinblock zu Rundeisen von 34 mm Durch
messer ausgewalzt. Nach dem Yorblocken wurde 
der Thomasblock in drei, der etwas schwerere Siemens- 
Martinblock in vier Teile geschnitten und letztere 
fertiggewalzt. Auf diese Weise gelang es, die dem 
Kopf, der Mitte und dem FuB entstamnienden 
Probestiibe voneinander getrennt zu untersuchen. 
Aus den Stueken wurden nun fortlaufend jc 8 Normal- 
ZerreiBstiibe (20 mm Durchmesser, 200 mm MeB- 
lange), je 10 kleine ZerreiBstiibe (100 mm MeB- 
liinge, 10 mm Durchmesser) und 25 bis 40 Schlag
proben (22 mm Durchmesser bei IGO mm Lange) 
herausgearbcitet. Die 10 mm ZerreiBstiibe wurden 
deshalb gewahlt, um die mechanischeri Eigenschaften 
des Materials in ihrer Abhangigkeit von dem in 
der Mitte des Quersclmittes liegenden Seigerungs- 
korper genauer feststellen zu konnen ohne den Ein
fluB der reineren Kandzone.

Die Yerteilung der Seigerungen in dem gewalzten 
Materiale wurde im Kopf, der Mitte und dem 
FuB durch makroskopische Untersuchung festgestellt. 
Die Actzung m it Kupferammoniumchlorid zeigte bei 
der Probe aus dem Kopf des Thomasblockes einen 
dunklen Rand m it hellem Kern. Diese auffiillige 
Tatsache steht im Einklang m it der oben bereits 
analytisch gefundenen, daB bei dem kleinen Thomas- 
block am Rande der Kohlenstoffgehalt groBer ist 
ais in der Mitte. Auch bei der Probe aus der Mitte 
findet sich ein dunkler Rand und eine helle Mitte, 
wahrend der FuB ein fast gleichmaBiges Aussehen 
zeigt. Offenbar hangen diese eigenartigen Erschei- 
nungen mit dem Steigen des Stahles zusammen, 
durch welches ein yollstandig anderer Erstarrungs- 
typus heryorgerufen worden ist. Die gleichen Aetz- 
proben wurden bei dem Martinmetall vorgenommen. 
H ier sind die beiden oberen Proben m it einem 
dunkleren geseigerten Kerne versehen, wahrend die 
unteren, dem FuBe naher liegenden Teile die Yer- 
unreinigungen in gleiehmaBiger Yerteilung enthal- 
ten. Ganz ahnliche Erscheinungsformen zeigen die 
Schwefelselbstdrucke nach dem Baumannschen Yer- 
fahren. Das Thomasmetall weist hierbei mit Aus- 
nahme einer kleinen Stelle in der Mitte des Kopfes 
eine ziemlich gleichmaBigc Yerteilung des Schwefels

auf, wahrend das Martinmetall im Kopfe stark 
ausgeseigert ist, dagegen ist der untere Teil gleicli- 
maBiger zusammengesetzt.

Z e r r e i B f e s t i g k e i t .  Von den statischen, 
mechanisclien Eigenschaften wurden ZerreiBfestigkeit, 
Elastizitatsgrenze, Dehnung und Kontraktion be- 
stimmt. Die Feststellung der Elastizitatsgrenze 
erfolgt meist in der Weise, daB m an durch Entlastungs- 
yersuche diejenige Spannung aufsucht, von der 
ab eine bleibende Delmung zu beobachten ist. P rak
tisch fśillt diese Grenze iibrigens meist mit der FlieB- 
grenze des Materials zusammen.

Dic Untersuchung erstreckte sich auf Materiał, 
welches in zwei yerschiedenen Weisen thermisch 
behandelt worden war. Eine erste Gruppe von Staben 
wurde in einer Gasmuffel auf 10000 erwiirmt, hierauf 
auf 950° abgekiihlt und in Eiswasser geworfen, 
welches kriiftig um geruhrt wurde. Die Temperatur- 
messung erfolgte m it Hilfe eines geeichten Le Chate- 
lierschen Thernioelementes. Eine zweite Gruppe 
von Staben wurde ebenfalls auf 1000" erhUzt und 
dann langsam abgekiihlt.

Eine Uebersicht iiber das Materiał erhalt man 
durch Berechnung der Mittelwerte fiir die verschie- 
denen Eigenschaften, welche in Zahlentafel 1 fiir 
das abgeschreckte, in Zahlentafel 2 fiir das ausge- 
gliihte Materiał zusammengestellt sind.

Zahlentafel 1. M e c h a n i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  
d e s  a b g c s c h r e c k t e n  Ma t e r i a l s .

Fcslifckelt
ke/qmm

D e b n u n jj
%

K o n trn k t io n
%

I)  = 
20 m in

I) =  
10 mm

I) =  
20 m m

D =  
LO mm

I> =  I D  s  
20 m n ij 10  mm

Thomasmaterial
55,4 63,51 10,69 16,5 30,0 39,9

M i t t e .................. 53,9 58,54 12,2 17,0 35,1 38,2
F u B ...................... 59,1 53,47 12,31 18,2 28,6 41,2

Martinmaterial
59,3 65,41 11,6 13,9 22,8 35,1

Mitto (oben) . . . 01,2 63,12 12,9 14,9 24,1 3B,5
Mitto (unten). . . 59,0 58,06 13,8 15,8 27,8 37,7
F u B ...................... 57,7 58,54 1 4 , 6 16,4 33,2 38,5

Zahlentafel 2. M e c h a n i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  d e s  
a u B g e g l O h t e n  Ma t e r i a l s .

F c s t ig k e i t  
k g /q iu  m

D e b n u n g
%

K o n t r a k t i o n
%

1) =  
20 m n i

D =  
10 mm

I ) =  j D =  
20 mm 110 mm

D =  
20 ni m

I)
10 ni m

Thomasmaterial
K o p f ................... 39,4 38,8 28,2 26,1 42,1 47,6
M i t t e .................. 30,9 39,6 28,4 27,5 46,3 47,6

38,7 39,7 28,1 25,0 43,0 49,2

Martinmaterial
42,8 38,4 26,0 26,1 39,2 45,6

Mitte (oben) . . . 41,7 43,0 28,2 22,6 38,5 40,5
40,7 39,0 30,5 32,4 43,6 49,4
38,9 40,4 30,0 28,2 44,6 49,8

Der EinfluB der Seigerung ergibt sich am deut- 
lichsten aus einem Vergleich der ausgegliihten 
Materialien, da bei den abgeschreckten, abgesehen
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von dem EinfluB der Seigerung, durch geringe un- 
vermeidliche Fehler bei der Behandlung Unterschiede 
auftreten konnen. So lilfit ein Vergleich der Festig- 
keiten erkennen, daB die Unterschiede zweier auf- 
einanderfolgendcr Versuche derselben Gruppe groBer 
sein konnen ais diejenigen aus yerschiedenen Gruppen.

Die Festigkeit des ausgegliihten Thomasmateriales 
betragt im Mittel im Kopf 39,4, in der Mitte 36,9 
und am FuB 38,7 kg/ejmm. Kopf und FuB unter- 
scheiden sich um 0,7 kg, also nur um etwa 1,8 %  von- 
einander. Die entsprechenden Werte bei den d unnen 
Probestaben sind 38,8 kg im Kopf, 39,6 kg in der 
Mitte, 39,7 kg im FuB. Hier ist die Festigkeit im Kopf 
um 0,9 kg, das sind 2,3% , niedriger ais im FuBe. 
Auch die Unterschiede bei den Zahlen fiir die Deh
nung sind sehr gering, nur zeigt es sich, dafi die dunnen

tischen Probestaben von 22 mm Seitenliinge. Die ther- 
mische Behandlung der Stiibe war die gleiche wie 
diejenige der ZerreiBstiibe, d. h. ein Teil wurde in 
der Muffel erhitzt und abgeschreckt, der andere von 
10000 an langsam abgekuhlt. Dic an dem Thomas- 
material erhaltenen Bcsultate sind in Abb. 12, die an 
dcm Siemens-Martinmetall erhaltenen in Abb. 13 
graphisch dargestellt.

Yergleicht man die Zahlen von Abb. 12 (Thomas- 
material) miteinander, so fallt zunachst auf, daB 
bei dem abgeschrecktcn Materiał im Kopf sehr ver- 
schiedene llesultate auftreten. Das Mittel 9,97 
dieser Gruppe von Proben liegt zwisehen den iiufiersten 
W erten 3,23 und 14,98. Dic mittlere Zaliigkeit der 
dem FuBe entstammenden Proben dagegen betragt im 
Mittel 17,49; die iiiiBersten W erte sind 14,01 und

Probestabe eine etwas hohere Dehnung besitzen 
•ais die Normalstiibe. Die Kontraktion zeigt eine 
leichte Steigening vom Kopf bis zum FuB.

Bei dem Siemens-Martinmetall liegen iihnlicho 
Yerhiiltnisse yor. Wahrend die Unterschiede in 
der Festigkeit nur sehr gering sind, zeigen Dehnung 
und Kontraktion eine deutliche Neigung zur Steige- 
arung vom Kopf bis zum FuB. Bei den Normalstaben 
betragt im Kopf dic Dehnung im Jlitte l 26 %  und 
■steigt auf 30 %  im FuB, erfahrt also eine Zunahme 
von rund 15 %  der Dehnung im Kopf. Die 10 mm- 
Stilbe weisen ebenfalls eine solche Zunahme der 
Dehnung von 26,1 %  im Kopf auf 28,2 %  im FuB 
■auf, was einer Zunahme von 8 %  entspricht. Die 
Kontraktion betragt bei den Normalstaben 39,2 %  im 
Kopf gegen 44,6 %  im FuB. Letztere ist also absolut 
um 5,4 groBer, entsprechend rd. 13 %  der Kontraktion 
am Kopf. Aehnliche Verhaltnisse zeigen die kleinen 
Stiibe.

K  e r  b z a h i.g k e i t. Die Feststellung der 
Kerbzahigkeit erfolgte m it Hilfe eines Normal- 
jpendelhammers von 75 mkg an eingekcrbten quadra-

Tj I .3 0

23,97. Die mittlere Kerbzahigkeit des dem FuBe 
entnommenen Materials ist daher um rd. 74 %  
groBer ais das dcm Kopfe entstammende. Yon noch 
groBerer Bedeutung erscheint jedoch der Umstand, dafi 
unter den Proben aus dem FuBe keine einzige einen 
niedrigeren W ert besitzt ais das Jlitte l aus allen 
Proben, 14,7. Von den Proben aus dem Kopf hin- 
gegen ist die Probe 19 dic einzige, welche dieses 
Mittel erreicht, von den Proben aus der Jlitte  erreichen 
es 11 von 13, wiihrend die beiden anderen nur wenig 
darunter liegen. Praktisch wiirde dies bedeuten, 
daB das Jlaterial aus dem Kopf gegen StoBe sehr 
unzuverlassig ist, indem die Sprodigkeit ein Viel- 
faclies des dem FuBe entstammenden ist. Die Be
deutung dieser Tatsache ist schon von F r ó m o n t  
erkannt worden, indem er bei stark geseigertem 
Jlaterial stets groBe Sprodigkeit nachwies.

Aehnliche Verhaltnisse finden sich bei dem 
Siemens-JIartinmetall (Abb. 13) vor. Die mittlere 
Kerbzahigkeit steigt von 6,85 im Kopf auf 10,10 
und 12,02 in der J litte  bis auf 13,23 im FuB. Die Kerb
zahigkeit ist demnach im FuB um 9 3 %  groBer ais

129
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im Kopf. Das Mittel aus dem ganzen Blocke betriigt 
10,5 mkg. Von den Proben aus dem Kopf erreicht 
nur eine diesen Wert, wahrend aus dem FuB keine 
einzige tiefer liegt.

Der ungiinstige EinfluB der Seigerung auf die 
Kerbzahigkeit erscheint daher bei dem vorliegenden 
starker seigernden Sicmens-Martinblock noch deut- 
lichet ais bei dem weniger stark seigernden Tho- 
masblock.

Ein ganz ahnliches Yerhalten ist bei den aus- 
gegliihten Proben zu beobachten. Das Thomas- 
metall zeigt nach dem Gliihen im Kopf eine Zahig
keit von 2,09, im FuB eine solche von 2,60 mkg. 
Eigentiimlich ist die Abnahme der Kerbzahigkeit, 
welche bei diesem Yersuch auftritt, und deren Grund 
noch nicht festzustellen war. Auch hier iibersteigt die 
Zahigkeit im FuB diejenige des Iiopfes um 25 % . 
Das Mittel des ganzen Blockes liegt bei 2,57 mkg. 
Von den 19 Proben aus dcm Kopf liegen 3 iiber 
diesem Mittel, bei den 12 aus der Mitte 8 und 
den 12 aus dem FuBe 7. Indessen geben diese 
Resultate kein richtiges Bild, da erst eine Nacli- 
priifung abgewartct werden muB.

Bei dem ausgegliihten Siemens-Martinmetall zeigt 
sich zunachst bei den Proben aus Kopf und M itte 
eine Steigerung der Kerbzahigkeit. Die niedrigste 
Zahigkeit zeigt der Kopf m it 6,85 mkg, welche iiber 
die Mitte auf 10,10 und 12,02 auf 13,23 mkg im 
FuBe steigt. Dic regelmaBige Steigerung ist unver- 
kennbar, und zwar ist im FuB die Festigkeit um 
93 %  giinstiger ais im Kopf. Das Mittel des gesamten 
Blockes ist 10,5 mkg. Yon den Proben aus dem Kopf 
erreicht nur eine dieses Mittel, aus der Mitte 8 von 17 
bezw. 15 von 19, bei denjenigen aus dem FuB 17 
von 18. Aus allen diesen Zahien ergibt sieli, daB 
abgeschrecktes Materiał keine geringere Zahigkeit 
ais ausgegliihtes besitzt.

Z u s a m m e n f a s s u n g. 1 . Es wurde fest- 
gestellt, in welchem Grade die Seigerung der ver- 
schiedenen Fremdkorper im FluBeisen erfolgt, und 
wie die Konzentrationen verteilt sind.

2. Die Neigung zum Seigern ist am grijBten bei 
Schwefel und Phosphor, weniger bei Kohlenstoff, 
Mangan und Kupfer.

3. Bei den groBen Blocken ist die Entmischung 
des Schwefels groBer ais bei kleinen. Die Elemente 
Phosphor, Kohlenstoff, Mangan zeigen das entgegen- 
gesetzte Verhalten.

4. Der EinfluB der Seigerung auf die Zahien der 
statischen ZerreiBversuche ist nicht sehr erheblich. 
Immerhin zeigt sich die Tendenz, daB starker ge- 
seigerte Teile geringere Dehnung und Kontraktion 
haben ais die nicht entmischten, wahrend die Festig
keit nicht merkbar beeinfluBt wird.

5. Am stiirksten ist der EinfluB der Entmischung 
auf die Kerbzahigkeit. Dieselbe ist auBerordentlich 
gering und unregelmaBig bei dem stark geseigerten 
Materiał aus dem K opf,' dagegen gleichmaBig und 
hoch bei dem weniger entmischten Materiał aus 
dem FuB.



21. D o zem b cr 1910. Chemische und metallurgische Milteilungen. S ta lli und  E isen . 2161

Chemische und metallurgische Mitteilungen.
U e b e r  d ie  K onstitution  d er T h o m a s -  

sc h la c k e .
V o n  ®tv3>tt8- H e r m a n n  B l o m e  

in D iissoldorf.

(Milteilungen aus dem Eiseiihuttonmiinmschen Inetitut 
der Kgl. Teclin. Ilocliscliule zu Berlin.)

Es is t  aus don E rfahrungon  der P rax is bek an n t, 
daC dio Z itra tlo s lich k e it dor P hosphorsauro  

in  T h o m assch lack on  durch Z usatz  v o n  San d  be- 
tr iieh tlich  zu  erlu ihen  ist, w a h ren d  kiosolsiiuro- 
arm o S ch la ck o n  z u m e is t  oino g e r in g e  Z itratlds- 
lic h k e it  ze ig en . E s is t  aber y o r lau fig  n o ch  eino  
y o llig  u n gek liirto  F rage , w e lc h e  D op p ely erb in d u n g  
z w isc h e n  K alz iu m tetra p h o sp h a t u n d  S ilik a t die 
U rsacho  dor hohoron Z itra tlo slicb k o it d iosork ioso l-  
sauroroicheron  T h o m assc lilack en  ist.

U m  iibor dioso F ra g e  A ufklśtrung zu  schaffen , 
babo ich  ein o  R eih e  v o n  S ch m elzen  h erg este llt , 
b esteh en d  aus w o ch so ln d en  M engon v o n  T etra - 
k a lz iu m p h osp h at un d  K alz iu m orth osilik a t.

A u s fo lgondon  G riinden s te llte  ich  die M isch ung  
so her, daC das O rtlio silik a t o n ts teh o n  k o n n te . 
B eim  T liom asyerfah ren  orfo lg t in  dor ers ten  
P eriode des B lasons die O sy d a tio n  des S iliz iu m s  
vor der der iib rigon  B o sta n d te ilo  des R oh eisens. 
D io en tsto h o n d e  K ieselsauro  fin d e t an dom  in der 
B irno bofm dlichon  K alk  e in en  groC en U eborschufi 
an  B asis un d  v ersch la ck t u n zw e ife lh a ft  zu  dom  
am  stiirk sten  b a sisch en  S ilik a t, dom  O rtliosilikat. 
L etzteres  n im m t im  V orlaufo  des Y erfah ron s dann  
n o ch  w e ite r e  M en gon  K alk  auf, die m an ais im  
K a lz iu m orth osilik a t g e lo s t  b o tra ch ten  kann. E rst  
n ach d em  das S iliz iu m  yo rsch la ck t ist, b e g in n t dio 
O sy d a tio n  dos P h osp hors. D as in  der Sch lacko  
en tsto h o n d e  T etra k a lz iu m p h o sp h a t fln d ot also  boi 
se in er  B ild u n g  an  S ilik a ty o rb in d u n g en  n u r das 
K alz iu m orth osilik a t vor, m it dom  es in  R ea k tio n  
tr e te n  k an n . BozU glich der V o rg a n g o , dio sich  
in  der T hom assch lack e  zw isc h e n  K alk, P hosp hor
saure u n d  K ioselsiiure abspielon , un d  d en en , dio 
sich  boi don v o n  m ir h e r g es te llto n  S ch m elzen  ab- 
sp io lon  k o n n ten , b esta n d  also y o llk o m m en e  G leich- 
a rtig k eit.

A is  A u sg a n g sm a to ria l w u rd e  K alzium triphos- 
pliat, K alk n n d  K ieselsauro  b en u tz t. W e g e n  der 
le ic h ten  R edu ziorbarkeit dos K alziu m trip h osp h ates  
k o n n te n  dio S ch m elzen  n ic h t  im  K o h letieg e l 
u n ter  B e n u tz u n g  des e lek tr isch en  O fens a u sg efiih r t  
w erd en . D er hoho S ch m elzp u n k t der M isch u n gen , 
der y ie lfa ch  boi 1800° lag , m ach te  auch die B e
n u tz u n g  oinos and eren  T iogelm atoria ls u n m oglich . 
Ich  sch m o lz  deshalb das M ateriał m it dom  K nall- 
g a sb ren n er  zu  k le in en  K u g o ln  zu sa m m en ; dio so  
ersch m olzen on  S tiick e  w u rd en  dann w ied er  pu l- 
y o r is iert u n d  n o ch m a ls zu sa m m en g esch m o lzen . 
Ich  h a tto  so  dio G ew ahr, dafi d ie M asse Y ollig  
d u rcb gosch m olzen  w ar.

S chaubild  Abb. 1 z e ig t  die E rg eb n isse  dor Zi- 
tra tlo s lich k o it der e in ze ln e n  S ch m elzen  so w o h l fiir  
P h osp horsau re ais auch  fiir K alk  u n d  K ieselsiiure. 
Z u glo ich  is t  in  dioses Schau b ild  die Schm elz- 
p u n k tsk u ry e  o in gotragen .

D io K uryen  z o ig cn  z w ei sch a rf ausgep riig to  
M axim a, un d  zw ar so w o h l fiir die Z itra tloslich -  
k e it  ais auch  fiir den S ch m elzp u n k t. D as erste  
M axiinum  lie g t  bei der Z u sa m m o n so tzu n g  der 
S ch m elze , die dor ch em isch o n  F orm ol 4 CaO , P20 5 
. 2 CaO, S i 0 2 en tsp rieh t. A u f Grund d ieses M axi- 
m u m s l ie g t  dio A n n a b m e nah e, dafi h ier  en tw ed o r  
ein o  D op polyorb indu ng  zw isc h e n  T etrak a lz iu m 
p h osp hat und  K a lz iu m o rth o silik a t e n tsp rech en d  
dor F orm el 4  CaO , P 20 5 . 2 CaO , S i 0 2 yorliog t, 
oder aber, dafi bei der R oak tion  y o n  oinom  M olekiil 
T etrak a lz iu m p h osp h at un d  e in em  M olekuł K al
z iu m o rth o silik a t aus dor S ch m elze  oin  K alzium - 
silik o p h o sp h a t a u sk rista llisiert, das ein o  bosondors  
hoho Z itra tlo slicb k o it b esitz t. A eh n lich e , abor 
noch  v io l sch arfer  a u sg ep ra g te  Y o rh a ltn isse  lie g e n  
vor  boi dom z w e ite n  M axim um , das dor Z u sam m en 
se tz u n g  4 CaO, P2 O j . 4 (2 Ca O, S i 0 2) en tsp rieh t.

Ich  u n ter z o g  so d a n n  die E rg eb n isse  der L 8-  
su n g sv o rsu c lio  oinor grap h isch en  B otra ch tu n g  
u n tor  Z u g ru n d o lo g u n g  des D reieck sd iagram m s. 
U m  dio L a g e  e inor aus droi K o m p o n en ten  bo- 
stoh ond on  S ch m elze  g rap liisch  darzustollon , is t  os 
im  a llg em ein en  n o tig , e in  droiachsigos S y stem  
a n zu w en d en . D a abor jon o  droi K o m p o n en ten  
zu sam m en  100%  orgobon , lie g e n  d ie  S ch n itt-  
p u n k te  dor K oord in aton , d ie den  yorsch iodonston  
M isch u n g sy erh a ltn issen  en tsp ro ch en , allo in  dor 
E b en e, dio durch e in  g le ic h se it ig o s  D roieck  um - 
g r o n z t  w ird , das a u f don A ch so n  g lo ic lio  T eilo  
absch noidet.

S te l lt  die X -A ch se  dio P rozon to  des in  der 
S ch m elze  y o rh an d on en  K alkos, dio Y -A ch se  dio 
P ro zen te  der P h osp horsau re un d  die Z -A ch se  dio 
P ro zen te  dor K ieselsauro  dar, so  e n tsp r ie h t dio 
a u f dor X -A ch so  lieg en d o  E cko dos D roiocks 
oinom  G ehalte  v o n  100 “/« K alk, dio a u f dor Y -A ch se  
lieg en d o  E ck e e in em  G ehalte  v o n  100 o/o P h o s
phorsaure un d  die a u f dor Z -A chso  lio g en d e  E ck e  
einom  G ehalte  v o n  1 (X) o/o K iesolsauro.

D as K a lz iu m o rth o silik a t w ird  d arg o ste llt  durch  
e in en  P u n k t dor D roiock seite , die dio X -A ch se  
u n d  Z -A chso  m ito in a n d er  y erb in d et, das T etra 
k a lz iu m p h o sp h a t durch e in en  P u n k t der D reieck - 
so ito , dio die Y -A ch se  u n d  X -A ch se  m itein a n d er  
yorb ind ot. A lle  a u s K a lz iu m orth osilik a t u n d  K al
z iu m tetra p h o sp h a t bestoh ond on S ch m elzen  lieg o n  
a u f der V erb in d u n g s lin ie  d ieser boiden P u n k te.

Schau b ild  Abb. 1 g ib t  die L a g en  der S ch m el
zen  1 b is 9 a u f der L in ie  a an. D ie  P u n k te  I' 
bis 9' g eb o n  die Z u sa m m en se tzu n g  der L o su n g o n  
dor o n tsp rech en d en  S ch m elzen  in  zw eip ro zo n tig o r  
Z itronensśiure an. D io aus Schau b ild  Abb. 1 or-
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sichtlichen prozontualon M engen yon Kalk, Kiesel- 
sśiuro und  Phosphorsauro, die aus den Schmolzen 
golost w orden sind, w urden derart um gereelm et, 
dafi ihro Summo 100 o/o ergibt.

V erbindet m an diese P unk te  1' bis 9' m it
einander, so sieh t man, dafi diese Linio in ihron 
H auptziigon in gleicliartiger R iehtung yerliiuft, 
wio die K alzium orthosilikat-Totrakalzium phos- 
phatlin ie ; sie is t jedoch um  ein gewisses Stiick 
zur Kalkecke hin yorschobon, d. h. die Losungen 
en thalten  alle yorhaltnism afiig m ehr Kalk ais die 
entspreehenden Schmelzen.

E ine Aufkliirung uber diese E rscheinung er
gab dio Bestim m ung des freien Kalkos in den 
Schmelzen.

Zur Bestim m ung des freien Kalkes in  Schmel
zen ist bisher die Methodo gebriiuchlich, durch 
B ehandlung m it Zuckerlosung den Schm elzen den 
Yorhandonen freion Kalk zu entzielien. Diese 
M ethode is t jedoch keinesfalls genau. So haben 
U ntersuchungon, dio yon P h i l i p p i *  angestellt 
w orden sind, ergeben, dafi aus dom K alzium ortho- 
silikat bei 0,2 g  E inw age von 200 ccm lOprozon- 
tiger Traubenzuckerlćisung und bei 15stundigem  
Schiitteln 38,60/0, aus dem M etasilikate 7,6 °/» Kalk 
gelost w urdon. Ich w andte daher ein im h iittenm an- 
nischon In s titu t dor Kgl. Technischen Hochschule 
zu Borlin ausgebautes V orfahren an, nach weichem  
freier Kalk in Schmelzen m it Hilfe von Schwefol- 
wasserstoff bestim m t w ird. Dio zu un tersuchende 
Substanz w ird  hierbei in einem Porzollanschiffchen 
in  einer Glasohre aus schworschmolzbarem Glase

* Dissertation 1908: „Schmelz- und LosungsTer- 
suche iu der Reihe Kalk-lCieselsfiure".

auf ungeliihr 700° bis 800° orw arm t. Durch diese 
Rohro w ird drei S tunden lang g u t go trockneter 
Schwefelwasserstoff goloitet, dor sich m it dem 
vorhandenon froion Kalk zu Kalziumsulfid um sotzt. 
Zum Schlufi w ird  s ta t t  des Schwofolwassorstoflos 
W asserstoff durchgoloitet und  im W assorstoffstrom 
erkalten  gelassen. Es w ird auf diese Weiso vor- 
miedon, dafi sich im V erlaufe dor A bkiihlung bei 
nioderer T em peratur Schwefel auf dom Porzollan- 
schiflchon nioderschlagt, eino E rscheinung, dio 
m an an allen kiilteren S tellen dos Rolires bo- 
obachton kann. Die V ersuche von Philippi liabon 

ergeben, dafi das Mota- und  das 
O rthosilikat hierbei n ich t voran- 
dert w erden.

Bovor ich dio Bestim m ung des 
freien Kalkes nach diesem Y erfahren 
n  don Schmolzen vornahm , stollte 
ich durch Vorsucho fest, daC das 
V erfahron auch anw ondbar ist bei 
A nw esonheit von K alzium triphosphat 
w ie auch yon K alzium tetraphospliat. 
Das Ergebnis dieser U ntersuchungen  
war, dafi alle Schmelzen wochsolndo 
M engen von froiem Kalk enthielten , 
die zwischen 2 und 6 % schw ankten. 
Diosor Gehalt an freiem Kalk orkliirt 
dio V erschiobung der Losungslinie 
im Droiocksdiagramm zur Kalkecko 
hin. Z itrononsiiure besitzt oin grofles 
LosungSYormogen fiir Kalk, und es 
is t anzunohm en, dafi die W agnerscho 
Losung don Schmolzen ihren freion 
Kalk s te ts  vollstśindig entzieht.

Aus dieson U ntersuchungen  botr. 
froion Kalk goht w eiterh in  dio T at- 
sacho hervor, dafi in Schmolzen, die aus 
Kalk, K ieselsaure und Phosphorsiiuro 

in  solchon M ongonverhaltnissen bostehen, daC 
sich Tetrakalzium phosphat und  Kalziumorthosili- 
k a t bilden kann, ste ts  eino A bspaltung von Kalk 
stattflndot, daC also T etrakalzium phosphat und 
K alzium orthosilikat n ich t zu einer Doppolverbin- 
dung sich yoroinigen, sondorn dafi in diesen 
Schmolzen Kalk, Kiesolsśiure und Phosphorsiiuro 
zu Y erbindungon zusam m entreton, die von ge- 
ringerer B asizitat sind. In  zwei dor bisher aus- 
gefuhrten  Schmolzen bositzen diese u n te r  Ab
spa ltung  von Kalk en tstandenen  Y erbindungon, 
wio aus Schaubild Abb. 2 orsichtlicli, Maxima von 
Zitratloslichkeit.

Das zw eite der Zusam m ensetzung 4 CaO, P 20 6 
. 4 (2 CaO, S i0 2) entsprechondo Maximum kam  fur 
die w eiteren  U ntersuchungen  n ich t in  B etracht, 
da Thomasschlackon m it einem Gohalt yon 22,9 % 
Kieselsiiure n ich t erblasen werdon.

Die w eiteren  A rbeiten erstreckton sich daher 
auf die U ntorsuchung dos dor Zusam m ensetzung 
4 CaO, P20 5 . 2 CaO, S i0 2 en tsprochenden Maxi- 
mums, besonders auf dio U ntersuchung  und  Fest-
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ste llung  des aus der Schmelze in dieser Zusam- 
monsotzung auskristallisieronden Bostandteiles.

Dom von m ir angew andten Sehm elzyorfahren 
entsprechend fand bisher s te ts  eino uberaus 
schnelle Abkiililung dor Schmelzen s ta tt,  da dio 
T em peratur dor erschmolzonon kleinen Stiicko 
von 0,5 bis 1 g  Gewicht in w onigen Sekunden 
yon 1800 auf 1000° sank. Es folgt hioraus, dafi 
dio bisher gofundenen W orto nu r rolativo sind ; 
sio gebon dio E igenschaften dor yorschiodonen 
Schmolzon an un to r dor Y oraussetzung oinor fiir 
alle Schmolzon gleichen schnollen Abkiihlung.

Dio E rfahrungen  dor Praxis aber habon or- 
geben, dafi dio A rt dor A bkiihlung von bedouten- 
dem EinfluB auf dio Z itra t- 
liislichkoit ist. E n tn im m t 
m an nam lich oinem Błocko 
Thomassclilacke eine Ana- 
lysenprobo aus der infolge 
Boriihrung m it dom Schlak- 
konwngon schnell abgekiilil- 
ten  aufioren K ruste und oino 
aus dor M itte des Blockes, so 
findet m an in  dor ersten  
Probe eine yiel geringere 
Z itratloslichkeit ais in dor 
zw eiten. Ebenso erreich t 
m an eine um  so hohero 
Z itratloslichkeit gleich zu- 
sam m engesotzter Schlackon, 
je  grofior die Schlacken- 
w agen sind , in dio dio 
Schlacko gegossen wird. Die 
Z itratloslichkeit ist abhśin- 
g ig von dor Goschwindig- 
keit der A bkiihlung; geh t 
diese langsam  yor sich, so 
orhoht sich die Z itratloslich- 
ko it, g eh t sio schnell vor sich, so erniedrig t 
sio sich. Es mufite also darum  oine grofiere 
Schmelze dor Zusam m ensetzung 4 Ca O, P 20 , 
. 2 Ca O, Si 0 2 hergestellt worden, um die A bkiihlung 
iiber mohroro S tunden ausdehnen und dio durcli 
dieses V erfahron bedingten  V eriinderungon fost- 
stollen zu konnen.

Ich yerw endoto zur A usfiihrung dieser Schmel- 
zon einen Ofen, der m it Knallgas gohoizt w urde, 
und  w eleher in allon Teilon, die der Gofahr des 
Schmelzens unterlagen, m it W asserkiihlung ver- 
sohen w ar. Die K uhlung dos Bodons w urdo derart 
eingestollt, dafi s te ts  eino Schicht v o n 5 b is  10 mm 
Dicko des oingosetzten zu schm elzonden M aterials 
ungeschm olzen blieb, auf welchem die Schmelze 
ruhte, so dafi diese keine Gelogenheit hatte , Ver- 
unrein igungon aus dem Ofonmatorial aufzunehm en. 
Die Schm elzung w urdo derart ausgefiihrt, dafi 
un to r allmahlichor V orringorung der Gaszufuhr 
dio Schmelze sich in zwoi S tunden  von 1800° auf 
1400° abkiih lte; die woitoro A bkiihlung spielto 
sich im  Y erlaufe einer S tunde ab. Die Z itra t

loslichkeit dieser Schmelze fUr Phosphorsiiure, 
dio boi schneller A bkiihlung 66,7 o/o betrug, w ar 
bei diosor B ehandlung auf 84,5 o/0 gestiegen. Die 
langsamo A bkiihlung h a tte  also eino betriichtliche 
S teigerung  der Z itratloslichkeit bew irkt. Welcho 
V organge spiolon sich n u n  in der Schmelze bei 
langsam er A bkiihlung ab ?

Wio oben fostgestollt, en thalten  allo schnoll 
abgokiihlton Schmelzen yerschieden grofie Mongon 
yon freiem  Kalk. Dieser Gehalt an  freiem Kalk 
w eist darauf hin, dafi in den Schm elzen oine Aus- 
kristallisation einos Bostandteils un to r Abschei
dung yon freiem Kalk sta ttfindet. Dieses Kristalli- 
sa tionsprodukt besitzt in jeder Schmelze eino

andoro Zusam m ensetzung und  andoro Z itratlos
lichkeit. Gemeinsam ist ihnen allon jedoch die 
E igenschaft, dafi sie n ich t geniigend Kalk besitzen, 
um  in ihrer Zusam m onsetzung dem Tetrakalzium - 
phosphat -f  K alzium orthosilikat ontsprechen zu 
konnen. Sie liegen also im Droiecksdiagramm 
auf oiner Kurye, dio beziiglich dor Tetrakalzium - 
phosphat-K alzium orthosilikatlinio yon dor Kalk- 
ecko fo rt zur Kiosolsaure-Phosphorsauresoite hin 
yerschobon ist. N un ergab die Bestim m ung dos 
freien Kalkos in dor langsam  abgekiihlten, dor 
Zusam m ensetzung 4 Ca O, P20 s . 2 Ca O, S i0 2 ent- 
sprechenden Schmelze, an yerschiedenen S tucken 
ausgefiihrt, 6,4 und 6,8 °/» freien Kalk, w ahrend 
die schnell abgekiihlte Schmelze n u r 4,3 o/0 en t- 
hiolt. Dieso V erm ohrung des Gehaltes an freiem 
Kalk boi langsam er Abkiihlung deu tet darauf hin, 
dafi das Kalksilikophosphat, welches bei der Re- 
aktion zwischen einem Molokiii Totrakalzium phos- 
p hat und oinem Molekuł K alzium orthosilikat u n te r  
A bscheidung yon freiem Kalk sich bildet, zu seiner 
ytilligen A uskristallisation boi einer bestim m ten,
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dicht u n te r  dem Sehm elzpunkt liegondon Tem
p era tu r oinor gew issen Zeitdauer, d. h. langsam er 
Abkiihlung, bedarf. Geht dio A bkiihlung schnell 
vor sich, so findet n u r eine toilwoise Auskristalli- 
sation dieses liochzitratloslichon Kalksilikophos- 
phates u n te r  A bscheidung oinor ontsprechend 
kloinon Menge freion Kalkes s ta t t ;  orroicht jedoch 
die Absclioidung des froion Kalkes oin Maximum 
durch giinstigsto A bkiihlungsbodingungon, so 
kristaltisiort auch ein Kalksilikophosphat aus, 
dossen Z itratloslichkoit ein Maximum darstellt.

Aus dor B etrach tung  des Droiockdiagrammos 
goht n u n  ohne w eiteres h erro r, dafi dieses aus 
der dor Zusam m ensetzung 4 Ca O, P 2 Os. 2 Ca O, Si 0 2 
entsprochondon Schmelzo u n te r  A bscheidung von 
Kalk auskristallisiorendo K alksilikophosphat auf 
dor Geraden liegt, dio dio Kalkocke m it donl der 
Zusam m ensetzung dor Schmolze entsprochondon 
P u n k te  9 Yerbindot, w enn  m an diese iibor 9 
h inaus Y orliingert, donn bei allen auf diosor 
Geraden liogondon Schmelzen ist das relativo 
M ongenverhaltnis zwischen Phosphorsiiure und 
Kieselsśiuro gloich, w ahrend der K alkgohalt sinkt, 
jo  w eitor sich dio Gerade dor Kieselsaure-Phos- 
phorsiiuresoito niihort. Y erbindot m an nun  den 
dom T etrakalzium phosphat entsprochondon P u n k t 
m it dom dom Kalzium m otasilikato entsprechon- 
don, so bezeichnet der S ch n ittp u n k t diosor Ver- 
bindungslinio m it dor V orlangorung der dio Kalk
ocke m it dom P unk te  9 rorbindondon Geradon 
eino M ischung dor Zusam m ensetzung: Kalk S8,0f>°/0, 
Kioselsaure 12,52 o/0, Phosphorsaure 29,43 %. Dioses 
MongonvTorhiiltnis on tsprich t dor Form el:

4 Ca O, P 2Os . CaO, S i0 2.
Es lag nahe, oino diosor Zusam m onsetzung 

ontsprochonde Schmelzo auszufiihron. Die Ab
kiihlung wurdo wioder, w ieYorhor, iibor 2% S tun- 
don ausgedehnt. Dor Sclim elzpunkt der M ischung 
liogt bei 1700°.

Diese Schmelzo losto sich olino nonnonsw orton  
R iickstand in 2prozontiger Zitronensiiure nach 
halbstiindigom SchUttoln. Die U ntersuchung  auf 
froion Kalk ergab 0,6 °/o. Dor Gehalt dor.Schmolze 
an freiom Kalk ist also praktisch gloich Nuli, da 
dor geringfugige festgostollto Golialt Y o n  0,6 °/« 
in  der n ich t zu orroiehonden Yollstiindigon Homo-

B oitrag  zum Studium der teruiiron Spezialstiihlc.
A 1 b o r t M. V o r te  v in  liai ais Carnegiostipendiat* 

dem Iron and Steol Institute eine sehr eingehende 
Arbeit** iiber den oben genannten Gegenśtand ein- 
gereicht, der wir folgendes ontnohinen:

F r e m o n t  zeigte, daB beim Scherrcrsuch Zug- 
spannungen auftreten und nicht, wie V i c a t annahm, 
Gloitspannungon. Frem ont wies dioa durch makro- 
graphische Untersuehungen an KohlenstolFstahlen nach. 
Namentlich boi dom einfachen Schorvorsueh, bei wel-

* Y g l. „ S ta h l  und  E is e n “ 1909, 14. J u l i ,  S. 1080,
** „T h e  Iro n  an d  S teo l In s titu te , C a rn eg ie  S eh o la r-

sh ip  Momoirs** 1909, Bd. 1, S. 230/364 .

gon ita t der Schmelzo und der n ich t yolligen Roin- 
hoit der Yorwondeton Substanzon soinen Grund 
findet. Hior liegt also eine Schmolze vor, in 
w elcher boi der A bkiihlung keine Absclioidung 
von freiom Kalk sta ttfindot, in w elcher also allor 
Kalk, alle Phosphorsaure und Kiesolsiiure ais go- 
bunden anzusehen sind. Dieses Ergebnis deutot 
m it hochstor W ahrschoinlichkoit darauf hin, daC 
das aus dor dor Zusam m ensetzung 4 CaO, P 20 5 
.2  CaO, S i0 2 entsprochondon Schmolze boi 
gunstigstor A bkiihlung un to r A bscheidung von 
Kalk auskristallisioronde hochzitratloslicho K alk
silikophosphat m it dor der Form el 4 CaO, P20 6 
. Ca O, Si 0 2 entsprochondon Schmolzo identisch ist.

Is t aber die Schmelzo 4 Ca O, I\> 0 5. Ca O, Si 0 2 
dieses Kalziumsilikophosphat, so ist os auch n ich t 
notig, dioso lnngsam abzukiihlon, da in diesem 
Fallo koino A uskristallisation aus oinor M utter- 
laugo erfordorlich ist, sondom  diose Schmolzo 
mufi bei schnollor A bkiihlung dieselben chomi- 
scheri E igenschaften zeigen wio boi langsamor. 
Dio praktische A usfiihrung oinor schnell abge- 
kiihlten Schmelzo bostiitigte dioso Annahmo. 
Auch dieso w ar in 2prozontiger Zitrononsiiuro 
boi halbstiindigom  SchUttoln ohne nonnonsw orton 
Riickstand loslich.

S t e a d  und R i d s d a l o  haben fiir dio in  der 
Thomasschlacko Yorkommondon blauen, mono- 
klinon Kristallo dio Form el 4 CaO, Pa0 5. CaO, S i0 2 
aufgestellt. Es kann  n ich t angenom m en w erden, 
dafi hior oin gomeinsamos K ristallisioron dor Y er- 
bindungon 4 CaO, P2Os und CaO, S i0 2 sta ttfindot, 
sondern m it B ostim m theit ist anzunehm en, dafi 
hior eine DoppelYerbindung zw ischen T etra
kalzium phosphat und Kalzium m otasilikat vorliegt. 
Dioso K ristaile sind also kristallographiscli wohl- 
ausgebildote Y ortro tor dos Kalziumsilikophos- 
phatos in der Thomasschlacko, dessen Anweson- 
heit Yon mafigobondem Einflufi auf doren Z itra t- 
loslichkeit ist. Dieses K alzium silikophosphat kri- 
stallisiert aber n u r bei iiufiorst langsam er Ab
kiih lung aus dor sta rk  basischon Thomasschlacko 
un to r Absclioidung von freiem Kalk aus, oin Vor- 
gang, dor oino einwandfroio E rkliirung fiir don 
grofion Einflufi dor langsam en A bkiihlung auf dio 
ZitratlGslichkoit der Thomasschlacko gibt.

chom bekanntlich dio 1’robo nur an einem Ende auf- 
gelagert ist, gelang cs Fremont, eino einfacho Be
ziehung zwischen den Konstanten dor Soherprobo und 
denjenigon der Zugprobe in Kohlenstoffstahlon fest- 
zustellen. Dio Erm ittlung dor tjuorschnittsYermindo- 
rutig geschieht boi der Scherprobo durch Messung 
der Entfernung der groBten Ordinate vom Nullpunkt 
des Diagrainmos.

Portevin untersucht im ersten Teile der Yorliegon- 
den Arbeit den EinfluB dor Spezialzusatzo auf dio 
SclierfoHtigkeit, dio Boziohungon der Konstanten dor 
Scherprobo zu der Mikrostruktur doa Stahlos und 
schlioBlich die Beziehungeu zwischen den Konstanten 
der Zugprobo und donjenigen dor Scherprobo in Hin- 
sicht auf dioKontrolle der Fremontschen Formel. Der zur
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Schorprobe benutzte A pparat ist der von Frómont * be- 
Bchriebono. Es wurden die beroits von G u i l l e t  unter- 
suehten Spezialstiihie mit Mangan, Chrom, Wolfram, Ya- 
nadium, Molybdan, Titan, Tantal und Bor einor Priifung 
untorzogen. Es wiirde zu weit fulireu, auf dioEinzelheiten 
der Untorauchung einzugehen, und wir begnttgen uns 
deshalb mit den vom Verfassor gegebenen allgemeinen 
SchluBfolgorungen. Es zeigte sich, daB dio Ergeb- 
nisse dor SehorTcrsueho ahnlich denen dor Zugyor- 
aucho ganz bedoutend durch dio Struktur beeinfluBt 
werden, und dali letztere zur U,nteracheidung dor 
einzelnen Stahlklasaen, wie porlitische, m artenBitische, 
polyedrischo usw. Stahle horangezogen worden kann. 
Damit die Sclierprobe imstando ist, dio Zugprobo zu 
ersetzen, muBte filr die Spezialstahle eine goeigneto 
Formel gofunden worden, welcho dio charaktoristischon 
Ergebnisse dor Scherprobo zu denjenigen dor Zug- 
probo in Bozieliung bringt. Dio Anwendung der 
Frźmontachen Form el fiir dio Kohlenstoffstahlo auf 
die Spezial8tiihlo war nicht moglich. Die Aufatollung 
oiner neuen Form el von allgemeinor Goltung hiitto 
unter Beruckaiehtigung der folgenden drei Faktoren 
erfolgon miiason:

1 . der N atur des Zusatzes,
2. der Struktur des Stahles,
3. der Grenzon der Zugfoatigkeit, in welchon dieso

Form el anwendbar wird.
Es kann kein Zweifel darilber lierrschen, daB die 

Charaktoristiken der Zugprobe und die der Sclier- 
probe von gemoinsamen veriindorlichen GroBen ab- 
liiingig sind. Doeh wird die Formel vorwickelt durch 
die Verwondung andorer verandorlicher GroBen, dio 
yon F ali zu Fali verscliioden sind. Es ist dahor 
nicht moglich, eino einfache Bozieliung, dio gleicli- 
zcitig auf eine groBo Klasso von Stiihlon anwendbar 
ist, aufzustellen; liieraus folgt jedoch nicht, daB die 
Sclierprobe der Zugprobo unterlegon wiire. Erstere 
ist vielmehr charakteriatisch filr andere Eigensehaften. 
Ferner lassen sich dio Proben filr don Soherverauch 
mit groBer Loichtigkeit herstellen, und schlieBlich 
bietot dio Scherprobo don groBon Vortoil, daB bei der 
Kleinheit der YersuchsatUcko doron Homogenitat ge- 
wiihrleiatet ist und die Proben aich in nachator Niihe 
Yoneinander nehmen lassen. Dor EinfluB ortlicher 
Fehler kann durch geeignete Probonahme yollkominen 
ausgeachaltet wordon, wahrend dio Zugprobe nur 
Durchschnittswerte orgibt. Selbstyorstiindlich kann 
diesor letztero Umstand auch zugunsten der Zugprobo 
ausgelogt worden.

l ’ortovin bchandelt im zwoiten Toilo soinor Ar- 
boit den EinfluB der chomiachon Zusammensetzung, 
der Struktur und der "Warmebehandlung auf don elek- 
trischen AYiderstand der Spezialstahle. Bekanntlich 
hat L o C h a t e l i e r  don EinfluB der chemischen Zu- 
sammonaetzung auf don elektrisehen 'Widerstand des 
Stahles in dem nach ihm benannten Gesetz in eine 
Forinol gebracht, und B e n o d i c k s  hat spiiter darauB 
abgeleitot, daB aquiatomische feste Losungen des 
Eisens gloichen elektrisehen W iderstand boaitzon. 
Dieses Gesetz wurdo fiir oine ganzo lloiho von Zu- 
siitzen, fiir Kohlenstoff, Aluminium, Silizium, Phosphor, 
Chrom, Mangan, Kobalt, Nicket, Arsen, Molybdan 
und "Wolfram, nachgeprOft, und es ergab sieli dio 
Fo rm el:

p — 7,6 +  26,8 SC Mikroohm f. d. qmm.
Ili diesor Forinol bedeutet p don elektrisehen W ider- 
stand des StalileB, 7,6 den elektrisehen W iderstand 
yon roinom Eisen, und 2 C  ist dio Summo dor in 
Kohlenstoff ausgedriickten Werte fiir dio im Eisen 
geloston Elemente. Den Kohlenatoffwort erhalt man 
bekanntlich durch Diyiaion des bei der Analyse sich

* „Bulletin do la aocietó d’encouragoment“ 1901, 
September.

ergobenden Gohaltes an dom botreffenden Fromdkorper 
durch das Atomgewicht dea Elomentea und Multipli- 
kation dea ErgebnisBes mit 12, dem Atomgewicht des 
Kohlenstoffes. Bonedieka machte bereits darauf auf- 
morksam, daB dieso Formel sich nur auf yerdiinntc 
Losungen anwenden laBt, und daB es sehr scliwierig 
ist, dio obero Grenze fiir die Auwendbarkeit diesor 
Form el festzustellen. Diesolbo lieg t wahrscheinlich 
zwisehen 2 und 3 °/o.

Bei der esperimontellen Untorauehung yerfuhr 
Porteyin nach folgender Methodo: Das Potontial-
gofiille zwisehen zwei Punkton des zu untersuchonden 
Probestabos von 120 mm Liinge und 8 mm Durch- 
moBsor wurdo gomessen und mit dem Potentialgefallo 
zwisehen ?,wei Punkten eines yon domselben Stromo 
durchfloasenen Normalprobeatabea yergliclien. Schwan- 
kungen im Durchmesser gohiirteter Stiihlo odor sol- 
cher, dio aich nicht boarboiton lieBen, und die des
halb auf der Schmirgelaclioibe auf den angogebonen 
Durchmesser gebracht wordon mufiton, wurden durch 
Umrechnung in geeignotor Weise ausgegliclion. Alle 
Yersucho erfolgten boi Tomperaturon zwisehen 16 
und 23° C. Jede Gruppo yon Speziahtahlen wurde 
iii zwei Reihen untersucht: ais gegliihte und abge- 
schreckte Stahle. Dio Absehrecktemperaturen richteten 
sich nach den fur dio meisten Stiihlo bekannten Unt- 
wandlungatomporaturen, und nur fur die Yanadium- 
und Titanstahle war eino nouerliche Erm ittlung dieser 
Unnvandlungspunkte notwendig, die im Anhang 1 
bezw. II dor Portoyinschen Arbeit wiedorgegeben ist.

Allgemein lieBon sich aus den ErgebnisBen dor 
Untersuchung des elektrisehen W iderstandes und der 
M ikrostruktur im Zusammenhango mit der W arme- 
behandlung folgondo Schliisse ziehen: Yor allem ist
dio Tatsache auffallend, daB das Gesetz dea spezifiachon 
elektrisehen Widerstandoa ternaror Stiihlo mit der 
.Mengo dos zugesetzten Elomentea plotzlicho Spriinge 
aufwoiat, dio mit don Yerandorungen der Mikrostruktur 
iiberoinstimmen. Triigt man dieso Gosetzc in Kurvon- 
form auf, ao lassen sich diese im allgemeinen in eino 
Anzahl geradlinige Teilo zorlegen, welche filr eino bo- 
stimmto mikroskopischc Zusammensetzung des Stahles, 
Porlit, Martonsit, Polyoder- oder Doppelkarbid-Struktur, 
charaktoristisch sind.

In den p e r l i t i s c h e n  Stiililon steigt der olok- 
trischo W iderstand atandig mit dcm 1’rozcntgehalte 
dea zugesetzten Elcmentes und liiBt sich in bezug auf 
letztoren Faktor moiat durch eine lineare Formel 
darstellen. Beim Abschreckon wird der olektriaclie 
W iderstand erhóht, Dbereinstimmend mit dem Ueber- 
gang des Kohlenstoffes in feste Losung. In vielcn 
Fallen war es moglich, dio yon Benedicks fe B tg e stc llte  
Tatsache zu beatiitigon, daB Stahle mit etwa 0,8 °/o 
KolilonstolT im normalen Zustande etwa 0,27 °/o ihres 
Kohlenstoffes in foster Losung enthalten. Die Gegen- 
w art gowissor Elemente, wie beispielsweise Molybdan, 
scheint diesen letztoren "Wert umzuandern.

Bei den m a r t e n s i t i s c h e n  Stahlen ist die 
Zunahme des elektrisehen W iderstandes mit dor- 
jenigen des Prozentgelialtea dor zugeB etzten  Elemente 
geringer ala bei den perlitiaehen Stahlen. Beim 
Hiirten ist die Yeriindoriing des W iderstandes fur dio 
Stiihlo niedrigen Kohlenatoffgohaltes praktisch gleich 
Nuli. F ur dio martensitischen Stahle mit 0,8 °/» 
Kohlonatolf zeigt sich beim Hiirten eine Erhohung des 
elektrisehen W iderstandes, dereń Bedeutung mit zu- 
nehmendom Gelialte des Zusatzes abnimmt. Nicht 
der geaamte Kohlenstoff martensitiacher Stahle ist 
dahor geloat,

Dio p o l y o d r i s c h o n  Stahle zeichnen Bieli 
durch eino achnelle Abnahmo dea elektrisehen W ider- 
Btandea mit dor Zunahme dea Gelialtes an dem zu
gesetzten Elemente aus. Beim H arten erleiden sio 
koine Yeriiilderung, bezw. eine geringe Yerminderung 
des elektrisehen Widerstandes. Letztere fiillt mit dem
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Auftreten von Martensit in Form y o i i  Lanzetten- 
kristallon zusammen, speziell in Stiihlon, welcho an 
die martensitisclion grenzen.

Bei den D o p p e 1 k a r b i d - S t ii li 1 e n konnen 
zwei Fiillo auftreten. Der Zusatz dos Spezialelementes 
steigfc und YeranlaBt eino Zunalimo der Karbidmengo 
(Chrom- und Wolframstiihle und Yanadiumstahle mit
0,8 %  Kohlenstoff und weniger ais 5 °/o Yanadium), 
wahrend der elektrisehe W iderstand praktisch konstant 
bleibt; oder aber die Menge des Karbides schw anktm it 
steigenden Zusatzon des Spezialelomentos (Yanadium- 
stahl mit geringen Kohlenstoirgehalten und solcher 
m it 0,8 o/o Kohlenstoff und mehr ais 7 °/o Yanadium) 
und der elektrischo W iderstand wird wesentlieh erhoht, 
iibereinstimmend mit der orhohten Konzentration der 
das Karbid umgebenden festen Losung.

Dio Yoranderung des W iderstandes beim lliirten 
hiingt sowohl von dor Natur des Gefugebestandteiles, 
welcher das Karbid umgibt, ais anch Yon der Łosungs- 
fiihigkoit dioses letzteren ab. Dio perlitisclien und 
die doppelkarbidhaltigon Stahlo erfah ren  eino E r
hohung ihres elektrischen W iderstandes beim lliirten, 
welcho derjenigen gowohnlicher perlitischer Stiihle 
entspricht, und welcher unter Umstiinden diejenigo 
Erhohung zuzuziihlen ist, welche sich aus der Auf
losung des Karbides ergibt (Yanadiumstahle). Stiihle 
mit martonsitischer Grundlage weison beim lliirten 
eine geringere Zunahme des elektrischen W iderstandes 
auf ais dio Stahlo der yorhorgehenden Klassc. Die- 
jenigen Stiihle, die zum groBen Teile aus fester 
Losung bestehen, crleiden beim lliirten im allgomcinen 
keino Verandcrung. Eg ist solbstYcrstiindlich, daB 
das Auflosen des Kohlenstoffes beim Harten yo n  den 
siimtlichen Phascn der W armebehandlung, wio Er- 
hitzungstemperatur, Erhitzungsdauer, Abktthlungs- 
gescliwindigkeit und Geschwindigkeit des Durchlaufens 
der kritischen Intcrvallc, abhiingig ist. Dio Unter
suchung dieser Yerhaltnisse will der Verfassor zum 
GegenBtand einer besondoren Untersuchung machen.

Dio Benedickssche Formol liiBt sich nur fiir 
solche Stiihle anwenden, die niedrigo Gehalto an 
Spezialelementen aufwoisen. Dio Grenzen der An- 
wendbarkeit liegen bei niedrigem Kohlcnstoffgehalte 
(0,2 o/o) etwa wie folgt:

Nickelstahl bei weniger ais 2 °/o,
Chromstahl bei weniger ais 1 °/o,
W olfratnstahl bei 7 "/o,
Aluminiumstahl bei 1 “/»;
Molybdanstahl bei 5 °/t>,
Yanadiumstahl bei 3 o/0,
Titanstahl bei weniger ais 0,5 °/o,
Borstahl bei 0,2 °/0.

Die Bencdicksscho Form el ist ais eine Gleichung 
der Tangente an den Beginn der Kurye aufzufassen, 
welcho (len elektrischen W iderstand in Abhiingigkcit 
vom Prozentgehalte des zugesetzten Elementes dar
stellt. Die beiden physikalischen GroBen: olektrischer 
W iderstand und H artę, sind Funktionen einer groBen 
Anzahl veranderlicher Faktoren; abgosehen von diesen, 
gibt es gewisso gemeinsamo Faktoren, deren Ein- 
iluB sich, soweit er nicht yon dem der ersteren 
Ycrdeekt wird, durch Uebereinstimmung in dom 
AeuBeren der ICurven des elektrischen W iderstandes 
und der Ila rte  bemerkbar macht. In gewissen Fallen 
lieB sich daher auch eine Aehnlichkeit der W iderstands- 
kuryen mit den Guilletsclien Hartekurven feststellen.

Portoyin bemerkt schlieBlich zusammenfassend, 
daB die Untersuchung des elektrischen W iderstandes 
bei den Spezialstahlcn in Anbetracht der M ikrostruktur 
derselben sehr Yerwickelt  ist, anderseits aber, all- 
gomeiu gesprochen, dioErgebnisso der mikroskopischen 
Untersuchung bestiitigt. Namentlieh in bezug auf den 
EinfluB des H artens gibt die Untersuchung des elek
trischen W iderstandes neue Mittel an die Hand, wio

sie dic mikroBkopisclio Untersuchung nicht zu goben 
imstande ist. Der groBo praktische Yorteil ist hierbei 
(lor, daB eino Reihe Yon Yersuchen mit derselben 
frobe ausgefijhrt werdon konnen, ohno daB letztoro 
dabei zerstórt zu werden braucht. Dieso Tatsacho 
ist wohl imstande, dio Untersuchung des oloktrischon 
W iderstandes don iibrigen Untorsuchungsmotliodeu 
der EiBenlegierungen wiirdig an die Seite zu stollen.

In einem ersten Anliang untersucht derYerfasBer 
den EinHuB des Vanadiums auf die Umwandlungs- 
punkte des Stahles, in zwoi Yorsuehsroihen mit 0,2 o/0 
Kohlenstoff und steigondem Yanadiumgehalte (bis 10°/o),

B ow ie mit 0,8 °/o Koli- 
lenBtoff und steigon
dem Yanadiumge- 
halto (bis etwa 8 o/0). 
P  ii tz*  hatte sciner- 
zeit gofundon, daB 
ein goringer Vana- 
diumzusatz (0,2 °/») 
don Punkt A r, etwa 
um 10 ° C orhóht und 
ein weiterer Zusatz 
ohno EinfluB auf die
sen Punkt ist. Der 
PunktAr3,3 wird m it 
steigendem Yana- 
diumgohalto erhoht. 
Dio Bcstimmung der 
kritischen Punkto er- 
folgto in der Yorlie- 
genden Arbeit nach 
der Differentialme- 
thodo von R o b e r t s -  
A u s t o n mit einem 
doppelten Saladin- 
Lo Cliatelierschen 
GaWanometer. Die 

Erhitzung der Pro
ben geschah im ge- 
reinigton Stickstoff- 
stroin. Zahlentafel 1 
gibt dio 'Versuchs- 
ergebnisse der ersten 
Reihe mit 0,2 °/o 
Kohlenstoff.

Die Punkte bei 
dor Erhitzung Bind  
nicht sehr doutlich. 
Ueber den EinfluB 
des YanadiuniB  a u f  
den Punkt A r, lassen 
Bieli keine bestimm
ten Schlusse ziehen. 
Zahlentafel 2 gibt 
dio Ergebnisse der 

Haltepunkts- 
besti mmungen der 
Reihe mit 0,8 °/» 
Kohlenstoff wieder.

Man erkennt aus diesor Zusammenstollung, daB 
bis zu einem Gehalte Yon 1 °/o Yanadium die kritischon 
Temperaturen fast konstant bloibon, um uber diesen 
Gehalt hinaus mit dem Prozentsatzo an Yanadium 
zu fallen.

Ein zweiter Anhang enthalt Yersuehe uber den 
EinfluB des Titans auf die Umwandlungspunkto des 
Stahles. Auch hier wurden zwei Reihen mit 0,6 °/» 
Kohlenstoff und 0,1 “/o Kohlenstoff und steigendem 
Titangelialte untersucht. Dio Stahlo der ersten Reihe 
dienten yornehmlich der Erm ittlung des Punktes Ar,; 
Zahlentafel 3 enthalt die Yorsuchsergobnisse.

* P i l t z :  »Der EinfluB des Yanadiums auf Eisen 
und Stahl«. „Metallurgie" 1906 S. 649.

Zahlentafel 1 .

Y a n a d iu m

%
E r h i t z u n g  

o C
A b k i ih lu n g  

«  C

0,60 810 905 810 730
0,75 810 895 810 730
1,04 795 920 805 690
1,54 800 945 800 —
2,98 840 950 830 —
5,37 812 960 815 —
7,39 860 ? 840 590

10,27 p — 820 570

Zalilontafel 2.

V a n a d iu m

%

K n i c k  
in  d e r  

E r h l tz u n g s *  
k u r v e  

0 C

R c k a l e s z c n z  

b e l  d e r  A b -  

k u h lu n g ' 

o C

0,25 800 740
0,60 800 738
0,80 800 740
1,15 798 740
1,58 785 732
2,89 790 730
4,99 782 720
7,85 780 700

Zahlentafel 3.

T i t a n

°/o

U m w a n d lu n g i p u n k t

B e im  
E r h i t z c n  

Acj 
o C

B e im
A b k u h lc n

A r ,

® C

0,32 755 716
0,64 800 765
0,72 810 765
2,57 812 765
4,63 825 765
8,71 828 768



21. D ezc m b e r 1910. Pałentberichł. S ta h l u n d  E isen. 2167

Dio Stahle der zweiten Eeiho mit 0,1 °/« Kolilen- 
Btoff dienten zur Erm ittlung der Aonderung der Punkte 
Ar3 und A ra. Bei der Erhitzung waren dio Ergebnisse 
nicht genau zu deuten. Bei der Abkilhlung orscheinen

dio Umwandlungs- 
punkte nach und nach 

in abgerimdeterer 
Form. Zur Verein- 
facliung der Able- 
sung hat Portovin 
diose Kurven in dio 
R o s e n h a i n  gehen 
sogenannten abgelei- 
toten DilTorontialkur- 
ven umgezciclinet, 
d.h. in Kurven,welche

die einem gleickcn Temperaturabfall entsprechende 
Yeranderung der Ablenkuug des Dift'orential-Galvano- 
moterB, in Tomperatur ausgodruckt, darstellen. Aus die
sen Kurven ersah man, daB Ar3 durch Titanzusatz er- 
niedrigt wird, wahrend Ar2 und Art nicht beeinfluBt 
werdon. Geringe Tomperaturentwicklungen zwisehen 
620 und 580° lassen Bich  nicht erklaron. Die Zahlen- 
tafol 4 enthalt dio Versuchsergebnisso dieser Reihe.

Schliefilich hat dor Yerfasser oinon Yergleich 
aufgestollt zwischon: 1. der Temporatur-Zoitkurvo,
2. der Osmondschen Kurve, 3. der Differentialkurvo 
nach Roberts-Austen und 4. dor RoBenhainsehen ab- 
geleiteten DifFerentialkurve. Die drei letzten Kurven 
wurden aus den Angaben der ersten berechnet. Es 
ergaben sieli in den Fiillen 3 und 4 hóhere W erte 
ais in 1 und 2. Oberhoffer.

Zahlentafel 4.

T l to n

°/o

U m w & n d lu D g s p u n k t

A 1*1 
o C

A r a 

» C

A r ,  

o C

0,42 860 780 690 —
0,88 850 780 690 610
1,40 830 780 690 580
2,57 830 780 690 620

Patentbericht.
D e u ts c h e  P a te n ta n m e ld u n g en .*

8. Dezomber 1910.
Kl. 7 a, S 28 066. Verschiebevorriehtung fiir Walz

werke. Wilhelm Spliethoff, Miilhcim-Ruhr.
Kl. 10 a, K  41 784. Schragkammerofen, bei welchem 

die Heizziige durch eine mittlere Wand in zwei vollstandig 
getrennte Gruppen geteilt sind. Fa. Aug. Klonne, Dort
mund.

Kl. 24 c, K  41 607. Aus Yerteilungsrost und dariiber 
liegendem Brennrost zusammengosetzter Heizrost fiir 
Gasfeuerungen. F. Janaeek, Wien.

Kl. 24 e, G 28 725. Gaserzeuger mit drehbarer
Scbachtwand. Emil Goldmann, Karohowitz b. Pcis- 
kretseham, O.-Schl.

Kl. 24 f, B 57 528. Wranderrost mit kippbarem
Schiittrichter. Berlin-Anhaltisclie Maschinenbau-Akt.-Ges., 
Dessau.

Kl. 31 a, IC 43 487. Kupolofen, dessen der Gicht 
zustromendo abgesaugto Gaso zur Winderhitzung benutzt 
und mit frischer Luft gcmischt werden. Jacob Kaussen, 
Eilendorf, Landkreis Aachen.

Kl. 31 a, R 29 967. Wagcrccht ausschwingbarer
Schachtdeckel fiir Tiegclschmelzofen. Carl Reuning, 
Osnabriiek, Martinistr. 71.

Kl. 31 c, J  13 034. Kernstiitze m it Kopf aus einer 
formbaren Masso. Oscar Jeidel, Berlin, Am Johannistisch 1.

Kl. 31 c, M 40 971. Kern m it veranderbarein Durch
messer fiir GuBformen. Peter C. Merillat, Winfield, Jowa, 
V. St. A.

Kl. 31 c, M 41 283. Rundschiittehorrichtung fiir
BlockguBformen. Mensing, Bruckmann & Cie., Neu 13 a. Rh.

12. Dezember/1910.
Kl. 7 a, S 28 731. Universaltragerwalzwerk. Wwe. 

Adelheid Sack, geb. Schreiber, Dusseldorf-Grafenberg.
Kl. 7 f, B 52 266. Yorrichtung zum Walzen von 

Spiralbohrern. Otto Becker, Coln, Vorgebirgsstr. 37.
Kl. 10 a, S t 14 863. Liegender Koksofen mit Tertikalen 

Heizziigen, bei weichen das Gas unten in die Heizziige 
ein tritt und dic Luft ebenfalls von unten (parallel mit 
dem Gas) durch in den Bindern angeordneto Kanale 
zugefiihrt wird. Fa. Carl Still, Rceklinghausen, Westf.

Kl. 19 a, M 37 688. V erfahren zum Zusanimen- 
schweiBen von Eisenbahnschiencn mit Laschcn. Franz 
Melaun, Neubabetsberg.

Kl. 21 h, G 29 050. Elektrischer Drehstrom-In- 
duktionsofen fiir metallurgisebo Zwecke; Zusatz zum

* Die Anmeldungen liegen von dem angegobenen Tage 
an wahrend zweier .Monate fiir jedermann zur Einsich t 
und Einsprucherhebung im Patentam te zu B e r l i n  aus.

Patent 199 354. Gesellsehaft fiir Elektrostahlanlagen 
m. b. II., Berlin-Nonnendamm.

Kl. 21 h, G 29 671. Verfahren zur Inbctriebsetzung 
von Induktionsofen, deren Sehmelzrinne mit einem 
schon in der Kiilte, aber erheblich schlechter ais das zu 
erhitzende Metali leitenden Materiał ausgekleidet ist. 
Gesellsehaft fiir Elektrostahlanlagen m. b. II., Berlin- 
Nonnendamm.

Kl. 24 e, F  28 098. Gaserzeuger mit zentraler Gas- 
sammclglocke. Anatolo Fichet u. Renć Heurtey, Paris.

Kl. 26 a, N 11 694. Yorrichtung zum Entfernen 
von Graphit aus Gas- und anderen Retorten durch Ein- 
fiihren von Luft. Adolf Neumann, Bremen, Isarstr. 82.

Kl. 40 a, R  23 902. Verfahren zum Brikettieren 
geschwefelter Erze u. dgl. mit Sulfitlauge. Jacob Shotwell 
Robcson, Comden, N.-Y., V. St. A.

Kl. 49, M 40 326. Verfahren zum Zertrennen von 
Masseln. Markisehe Maschinenbauanstalt Ludwig Stucken- 
holz, A. G., W etter a. d. Ruhr.

D e u ts c h e  G e b r a u c h sm u ste re in tr a g u n g en .
12. Dezember^l910.

Kl. 1 b, Nr. 443 369. Elektromagnettrommel fiir 
magnetische Separation mit einseitig feststehendem 
Magnetsystem. Magnet-Werk, G. m. b. II., Eisenach.

Kl. 7 a, Nr. 443 245. Walzen zur Herstellung von 
D oppel-J - Eisen mit gleiehmSBig dieken Flanschen auf 
Duo- oder Triowalzwerken. Fritz Padberg, Haspc i. W.

Kl. 7 a, Nr. 443 246. Walzen zur Herstellung von 
Eisen mit glcichmiiBig dicken Flanschen auf Duo- 

oder Trio -Walzwerken. Fritz Padberg, Haspe i. W.
Kl. 7 a, Nr. 443 752. Hubvorrichtung fiir die Mittel- 

walze von Triowalzgeriisten. Duisburger Mascliinenbau- 
Akt-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg.

Kl. 10 a, Nr. 443 177. Yorrichtung zum Reinigen 
der Steigrohre bei Koksofenanlagen. Karl Feldmuller, 
Langendreer.

Kl. 10 a, Nr. 443 327. Koksflammofen. Jakob Klos, 
Wattenseheid.

Kl. 19 a, Nr. 443 305. SchienenstoBycrbindung zur 
Verhiitung von Erschiitterungen der Fahrzeuge durch 
AnstoBen der Rader gegen dio Sehienenkópfe. F. KeBler
u. H. Hettich, Saarbrucken.

Kl. 19 a, Nr. 443 314. Schienenverbindung durch 
sogenannten Schuh. Heinrich Pliimcr, Hiils, Kr. Reek- 
linghausen.

Kl. 24 e, Nr. 443 285. Gaserzeuger mit Drehrost. 
Georg Holzapfel, Essen a. Ruhr, Kanonenstr. 5.

Kl. 31 c, Nr. 443 457. Kcrnformapparat mit mittlerer, 
ausgesparter Platte, in welcher die fertigen Kerne nach 
Abziehen der oberen und unteren Formen liegen bleiben. 
Emil Lubekę, Saarbrucken.

LI.. 1 3 0
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Statistisches.
K oh len gew in n u n g  der W eit im  Jahre 1 9 0 9 . *

Kamc de* Landes 1909

i

1908

t

Somit 1909 
mehr (-J-), bezw. 

weniger (—) 
t

A s i e n :
Chi na . . . 12840000 11970000 + 870000
Indien . . . 12961000 12865408 + 95592
Japan  . . . 14019626 13942000 + 77626

A u s t r a l i o  n :
Neu-Siidwales 8050000 7992300 + 57700
Neuseeland 1741200 1904276 — 163076
Uebr. Austral. t  900000 870000 + 30000

E u r o  p a :
Belgien . . . 23561125 23678150 — 117025
Deutschland** 217322270 215071345 + 2250925
Erankreich . 37971858 37622556 + 349302
GroBbritannien

und Irland  . 263774822 261506379 + 2268443
Italien  . . . 395600 421906 26306
Oesterrcich-

Ungarn** . 39842749 40760870 — 918121
Ruflland . . 24083000 22943794 + 1139206
Schweden 250000 300000 + 50000
Spanien ** . 3520000 3871480 — 351480

N o r d a mo r i k a :
Kanada . . 9446633 10904466 — 1457833
Mexiko . . . 919338 — + 919338
Ver. Staaten 402981688 369S95861 -f 33085827

S ii d a f r  i k a : 
T ransyaal, Na- 

ta l und Kap-
kolonic . . 4940192 4621988 + 318204

A l l e  ii b r i g c n
L ii n d e r  f  . 5000000 4106000 + 894000

Insgesam t 108452110l|1045248779 4- 39272322

ln 1906

7
1903

t

B o s n io n .................. 320 164 §§§
Canada ................. 7 936 6 528 6 554 i
Griechcnland . . . 11 030 11 730 §§§
Indien ................. 4 445 18 597 4 821
Neu-Kaledonien§§ . 57 367 25 371 46 890
Neu-Siidwales . . 15 30 _
R u B lan d .................. 16 909 25 528 9 278
Yereinigte Staaten 322 339 284

* Nach „The Minerał Industry during 1909“ . Edited 
by Walter Renton Ingalls. Vol. XVIII. New York 1910,
S. 99. — Vgl. , ,Stahl und Eisen" 1909, 13. Okt., S. 1616.

* * EinschlieBlich Braunkohlen.
+ Geschatzt.

t t  Ygl. „Stahl und Eisen" 1909, 13. Okt., S. 1616.
§ New York 1910, S. 95.

§§ Ausfuhr.
§§§ Zahlen lagen nicht Vor.

M anganerzgew innung der W eit in  den Jahren 1906 bis 1908.
Nach „The Minerał Industry"* gestaltete sich dic Mangan

erzgewinnung der Weit in den Jahren 1906 bis 1908 wie folgt:

E« wurden gefordert ln 1900
t

1907 
. t

1D0S
t

Australicn . . . . 1 131 1 134 t
Ocsterreich-Ungarn 20 577 24 954 27 259
B e lg ie n .................
Bosnien und Hcr-

120 2 100 7 130

zegowina . . . 7 651 3 500 t
Brasilicn** . . . 201 500 t t
Canada ................. 84 1
C h ile * * ................. 35 t 1

**13 997 t t
Erankreich . . . . 11 189 18 200 15 865
Deutschland . . . 52 485 74 683 67 692
Griechcnland . . **9 200 10 000 10 750
I n d i e n ................. 579 231 916 770 685 135
I t a l i e n ................. 3 060 3 654 2 750

54 339 20 589 11 130
Neu-Seeland . . . 16 26 —

P o rtu g a l................. 22 1 374 t
Qucensland . . . 1 131 1 134 1 403
R uB land ................. 1 015 686 995 282 362 303
S p a n ie n ................. 62 822 41 504 16 945
Schweden . . . . 2 680 4 334 4 616
GroBbritannien . . 23 126 16 356 6 409
Ver. S taaten t t  • • 1 159 948 I 322 861 657 863

R ohe'sen - und S tahlerzeugung der W eit im  Jahre 1909.§
Dem soeben crschicnenen XVIII. Bandę des Werkes 

„The Minerał Industry“§§ entnehmen wir dio folgendo 
Uebersicht iiber dio letztjahrige R o h o i s e  n e r z e u 
g u n g  aller Liinder der Erde, yerglichcn mit den Ziffern 
des Jahres 1908.

Chrom erzgew innung der W eit von 1906 bis 1 9 0 8 ,t f

Dcm jiingst crschicnenen XVIII. Bandę des Werkes 
„The Minerał Imhistry“§ entnehmen wir die folgende 
Zusammenstellung uber die Chromerzgowinnung in don 
wichtigsten Landem wahrend der Jahre 1906 bis 1908. 
Danacli wurden gewonnen:

N a m e  d e s  I .a n d c s

M e n g e  d e s  c r b l a s e n c n  
R o h e i s e n s

S o m i t  1909 

m e h r  (- |- )  b e z w .

1909

t
190S

t

c n i g e r  (— ) 

t

Vcr. Staaten 
von Amcrika. . 26108 199 16 190 994 + 9 917 205

Deutschland ein- 
schl. Luxemb. 12 917 653 11 813 511 + 1 104 142

GroBbritannien 
u. Irland . . . 9S18 916 9 438 477 + 3S0 439

Frankreich . . 3 632 105 3 391 150 4- 240 955
RuBland: . . . 2 871 332 2 748 000 + 123 332
Oesterreich- 

Ungarn . . . . 1 958 786 1 650 000 + 308 786
Belgien . . . . 1 632 350 1 206 440 + 425 910
K anada . . . . 687 923 572 123 + 115 800
Schweden . . . 443 000 563 300 120 300
Spanien . . . . 403 500 — 14 500
Italien . . . . 207 800 112 924 4- 94 876
Alle iibrigen 

Liinder . . . 550 000 550 000 — .

Insgesam t 61 217 064 48 640 419 “r 12 576 645

* XVIII. Band. New York 1910, S. 515. — Ygl. 
„Stahl und Eisen" 1909, 13. Okt., S. 1616.

** Ausfuhr.
t  Zahlen lagen nicht vor. 

t t  EinschlieBlich manganhaltigcm Eisenerz.
§ Vgl. „Stahł und Eisen" 1908, 7. Okt., S. 1475; 

1909, 16. Juni, S. 889.
§§ New York 1910, S. 425.
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Demnach hat dio Gesamtroheisoncrzcugung des 
Jahres 1909 diejenige des Yorjahres um 25,85 % iiber- 
troflen. Yon den drei fuhrendeń Landem hatten dio 
Yereinigten Staaten eine Zunahme von 61,25 %, Doutsoh- 
land und Luxemburg eine Steigerung von 9,35 % und 
GroBbritannien eine Mehrorzeugung von 4,03 % aufzu- 
weisen. Weiterhin hatten Italien mit 84,02 %, Belgien 
mit 35,33 %, Kanada mit 20,24% und Oestorreieli- 
Ungarn mit 18,71 %  sich einer besonders hohen Zunahme 
ihrer Roheisenerzeugung im Berichtsjahro zu crfreuen. 
Von don an erster Stelle genannten droi Staaten, die zu
sammen 48 844.768 t  oder 79,7%  des uberhaupt er- 
blasonen Roheisens lieferten, standen die Yereinigten 
Staaten mit 42,6 %  wieder an der Spitze; es folgten 
Deutschland mit 21,1 %  und GroBbritannien mit 16 % 
der Gesamtmenge.

Dio Entwicklung der S t a h l -  ( El  uB e i s e n - ) E r- 
z e u g u n g  ist aus der nachstohonden Zusammcnsteilung, 
dic wir derselben Quelle entnehmen, zu ersehen:

N a m e  d e s  L a u d e s

M e n g e  d e s  e r z e u g t e n  
F J u D e ls e n s

S o m i t  1909 

m e h r  (-}-) b e z w .

1909

t
1003

t

>\ c n i g e r ( - )

t

Ver. Staaten 
von Amerika . 24 338 302

1 i 

14 247 6191 -f 10 090 683
Deutschland ein- 
sclil. Luxcmb. f 12 049 834 10 480 349; 4- 1 569 485

GroBbritannien 
und Irland  . . 5 975 734 5 380 372 + 595 362

Frankreich . . . 3 034 571 2 727 717 + 306 854
RuBland . . . . 2 471 000 2 341 000: + 130 000
Oesterreich- 

Ungarn . . . . 1 969 538 2 025 182 55 644
Belgien . . . . 1 370 000 1 065 500 + 304 500
K anada . . . . 766 795 598 183 + 168 612
Schweden . . . 310 600 427 100 116 500
Spanien . . . . 227 000 239 500 — . 12 500
I t a l i e n ................ 661 600 537 000 + 124 600
Alle ubrigen 

Lander . . . . 325 000 300 000! + 25 000
Insgesamt 53 499 974 40 369 522; +  13 130 452

f  Die Ziffer fur 190S beliiuft sich naeh der berich- 
tigten Statistik des Yereins deutscher Eisen- und Stahl- 
industrieller auf 11 186 379 t.

letzten Jahre in den Yereinigten Staaten wie 93,2 : 100, 
in Deutschland wie 93,3 : 100 uud in GroBbritannien wie 
60,9 : 100 verhielt.

D ie E isenbahnen der V ereinigten Staaten  im  Jahre 1907/08.*

Das Eisenbahnnetz der Vcreinigten Staaten vergroBerte 
sich im Jahro 1907/0 5 um 5930 Meilen, so daB am SchluB 
des Jahres die Bahnen eine Lange von 233 678 Meilen =  
375 988 km hatton. Die Betriebsmittel wurden um 
120 000 Stuck rerm ehrt; ihro Gesamtzahl betriigt rund 
2 302 000 Stuck. Hiervon sind nur noch 88 000 Stiick 
ohne Zugbremscn und 18 000 Stiick ohne Selbstkuppler. 
Von don typischcn, amorikanischen Giiterwagen von 
60 000 amerik. Pfund =  27 240 kg Tragfiihigkeit sind 
%  aller Giiterwagen im Betrieb. Trotz der VergroBerung 
dos Eisenbahnnetzes wurde das Beamtenpersonal, nach
dem es in don letzten drei Jahren um 376 000 Mann vev- 
mohrt worden war, um 214 000 Kopfe vormindert.

Das Gcsamt-Anlagekapital vermehrte sich um 
685 Millionen <?, naoh den neuen Vorsehrifton berechnet 
sieh das reine Eisenbahnkapital auf 57201 g fiir die Meile. 
Gegen das Vorj«hr wurden 16 Millionen Personen mehr 
und 263 Millionen Giitertonnen weniger gefahren. Naeh 
Zahlung von 317,2 Millionen g Dividen:len usw. ergibt 
sioh ein UeberschuB von 74,9 Millionen $, das sind 
66,5 Millionen ^weni^er ais im Vorjahr. Das dividenden- 
lose Aktienkapital ist um 1,53 %  groBer ais im Yorjahro 
und betragt 34,31 %  des gesamten Aktienkapitals. Dic 
Zahl der bankrotten Eisenbahnen stieg von 29 auf 52 und 
ihre Lange von 3920 auf 9529 Meilen. Dio Durchschnitts- 
ertriige erreichten fiir:

1905/1906 . 
1906/1907 . 
1907/1908 .

1 P e r s o n c n k m

5,21 .S, 
5,28 Ą 
5,00 Ą

1 G u t e r to n n e n k m  

1,95 3,
1,98 Ą 
1,97

Die Betriebsauagaben stellten sich in den einzelnen 
Eisenbahngruppeń in % der Betriebseinnahmen wie folgt:

Gruppe l
II
III 
1Y 
V

74,28 % 
6^,75 %
71,57 % 
69,22 % ' 
76,63 %'

Gruppe VI 
„ VII 

VIII 
„ IX  
„ X

07,75% 
61,78% 
68,79 % 
81,78% 
61,52 %

Bringt man hier die Ergebnisse des Jahres 1909 in 
Yergleich zu denen des Jahres 1908, so ergibt sieh fiir 
alle Lander zusammen eine Zunahme von 32,52 %. Die 
Steigerung betrug bei den Yereinigten Staaten 70,82 %, 
bei Deutschland 14,98 %  und bei GroBbritannien 11,07 %. 
Auf dio Yorgenannten drei Staaten zusammen ontfielen 
im Jahre 1909 42 363 870 t  oder 79,3 %  der gesamten 
Stahlherstellung; die Yereinigten Staaten hatten dabei 
mit 45,5 %  den groBten Anteil, dann folgte Deutschland 
mit 22,6%  und GroBbritannien mit 11,2 %.

SclilieBlich ist noch zu erwiihnen, daB die Stahl- 
erzeugung sich zur Menge des erblasenen Roheisens im

Dio Betriebskosteiuiffer betrug somit im Durchsclinitt 
69,75, Von den 10 Eisenbahngruppen haben also nur 
3 Gruppen ein? hohero Betriebskostenziffor ais die der 
preuBischen Staatseisenbahnen von 72,24 %. Es er- 
zielten in % des Anlagekapiials

%
0
1 bis 2
2 3
3 „ 4
4 „ 5
5 „ 6

34,31 
. 3,23 
. 2,42 
. 0,65 
. 7,64 
.11,32

6 bis 7 . . .
7 „ 8 . . .
8 „ 9 . . .
9 „ 10. . .
10 u. dariiber

%
.12,40 
. 13,51 
. 3,59 
. 0,76 
.10,17

zusammen 100,0

* „Vcrkehrs-KorrespDndonz“ 1910, Nr. 46. — Vgl. 
„Stahl und Eissn“, 1909, 0. Jan., S. 32/3.

Aus Fachvereinen.
C en tra lverb an d  D e u ts c h e r  In du strie ller .

Im AnschluB an'dio am Eingang'dieses Heftes wieder- 
gegebene Schildcrung iiber die Ehrung B u e c k s  teilen 
wir aus den Verhandlungen des Ccntralverbandes noch 
Folgendes mit: In  der Debatte iiber den letzten Jahres
bericht boantragte Kommerzienrat R o u s c h  - Ober
hausen die Annahmo einer Resolution, in der betont wird, 
daB der mangelnde Schutz der ArboitswiUigcn derartigc 
Schaden herbeigcfuhrt habe, daB Abhilfe unbedingt er
forderlich sei. Die Delegiertenycrsammlung sclle sich

demgemiiB mit den bisher vom Direktorium dieserhalb 
unternommcnen Schritten vollig einverstanden erklaren 
und der Hoffnung Ausdruck geben, daB sie von Erfolg 
begleitet sein werden.

Naeh kurzer Diskussion wird der Antrag einstimmig 
angenommen.

Ueber die V o r h a n d 1 u n g e n d e r  R e i c l i s -  
t a g s k o m m i s s i o n  z u r  Y o r b e r a t u n g  d e r  
R  o i c h s .v c r  s i c h o r  u n g s o r d n u n g berichtete so- 
dann Herr R e g i e r u n g s r a t  Dr. jur. S c h w e i g -  
h p f f  e r. Er ging davon aus, daB dio Aufnahme des
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Entwurfs der Reichsyersichcrungsordnung im allgemeinen 
wenig giinstig gewesen sei, namentlich hatten dio Vor- 
scliliige der Rcgierung in organisatorischer Hinsicht dio 
Kritik hcrausgefordert. Nach diesen Vorsehlagen sei be- 
kanntlich der Ausbau dreier Instanzen geplant gewesen, 
namentlich sollte das sogenannte „soziale Unteramt" 
durch Errichtung von Versicherungsamtern eingcfiihrt 
werden. Die Bedenken gegen einen derartigen Vorsehlag 
hatten darin gegipfelt, daB mit einem solchen behordlichen 
Apparat keine Vereinfachung und Ycrbilligung, sondern 
eino Ersehwerung und Verteuerung erzielt werden wiirde; 
auch wiirde cin bureaukratischer Zug in dio Arbciteryer- 
sieherung gckommen sein, der ihr bis dahin fehlte. Dieso 
Bedenken hiitte dio Reichstagskommission ais berechtigt 
anerkannt und dic Umarbeitung des Entwurfs der Reichs- 
versielicrungsordnung damit begonnen, daB sie die selb- 
standigen Versichcrungsiimter sowie den Versicherungs- 
anitmann yiillig strieli. Nach dem Beschlusse der Kom
mission in crster Lesung sollten fortan bei jeder unteren 
V e rw a ltu n g sb e h o rd e A b te ilu n g e n  f i i r A r b e i t e r -  
v c r s i c h e r u n g  treten, die die den Yersicherungs- 
iimtern zugcdaehten Aufgaben zu erfiillen haben. Die 
gesamten pcrsonlichcn und sachliehen Ausgabcn dieser 
Abteilungen fiir Arbeiterversicherung sollten nicht den 
Yersicherungstragcrn, sondern den Bundesstaaten aufer- 
legt werden. Es miisse dringend gewiinsclit werden, daB 
dieso Beschlusse in zweiter Lesung aufrecht erhalten 
wurden. Erfreulieh sei auch, daB das Zustiindigkeits- 
gebiet dieser Abteilungen fiir Arbeiterversicherung, die 
leider noch den Kamen „Vcrsieherungsiimter“  bcibehalten 
hatten, eine wesentlichc Einschriinkung gegeniiber dem 
urspriinglichen Entwurfe erfahren hatten. Vor allem sei 
die Bestimmung des Entwurfs in Fortfall gckommen, nach 
der die Yersichcrungsiimtcr auf dcm Gebiete der Unfall- 
versicherung dio ersto Spruchinstanz in allen Reehts- 
streitigkeiten bilden sollten. Es sei demgemaB den Berufs- 
genossenschaften nicht nur das Recht yerblieben, ais vor- 
bereitendc Instanz fiir dic Rentenfeststellung zu fungieren, 
sondern auch die, die erste entsohcidende Eeststellung 
selbst zu treffen. Dieso Umgcstaltungen des Entwurfs 
sowie auch die Abiinderung des Instanzenzuges durch die 
grundsiitzliche Aufrechterhaltung des Rekurscs auf dem 
Gebiete der Unfallycrsicherung miiBten ais wesentlichc 
Verbesserungen gegeniiber den Yorschlagen der Rcgierung 
anerkannt werden. Ais Verschlechterung muBten jedoch 
angesehen werden die Komnrissionsbeschliisse beziiglich 
der Wahlen zu den Oberyersichcrungsamtcrn. Es konne 
nur gcwiinscht werden, daB hier noch Abanderungcn er
folgen. Dasselbc sci der Eall beziiglich yerschiedener Be
schlusse der Kommission iiber dio K r a n k e n v e r -  
s i c h e r u n g , so wegen Ausdehnung und Abgrenzung 
der Krankenversicherungspflicht, der Organisation der 
Krankenkassen und der Regelung des reehtlichen Ver- 
hiiltnisses zwischen den Aerzten und den Kassen. Re- 
gierungsrat Dr. S e h w e i g h o f f e r  begriindete dies aus- 
fiihrlich und wies namentlich darauf hin, daB die Sozial- 
demokraten in der Reichstagskommission ganz unum- 
wunden ausgcsprochen hiitten, daB sie lediglieh das Ziel 
yerfolgten, alle Arbeiter unter dic sozialdemokratische 
Kassenleitung zu bringen. In dieser Beziehung sei recht 
beachtenswert, daB, wenn dic Ausdehnung der Kranken- 
yersicherungspflicht, wie sie in erster Lesung beschlossen 
sei, Gesetz werden wurde, etwa 30 Millionen Menschen, 
demnach beinahe die Halfte der Beyolkerung des Deut
schen Reiclies, derVersichcrungspflichtuntcrliegcn wurden. 
Beziiglich der Betriebskrankenkassen sci noch eine Liieko 
im Entwurfe, dic hoffentlieh im Sinne der Rcgierung aus- 
gefiillt wurde, da letztere die Reichsyersicherungsordnung 
fiir unannehmbar erkliirt hiitte, wenn diese Kassenart 
nicht erhalten wiirde. GroBes Befremden hiitte es erregt, 
daB ein gleichcs Unannehmbar nicht auch bei der Ab- 
lehnung der Bestimmung iiber die H i i l f t e l u n g  d e r  
B c i t r i i g e  und die entsprechende Gestaltung der Ver- 
tretung yon Arboitgebern und Arbeitnehmern in den Orts- 
und Landkrankenkassen seitens der Regierungsyertrcter

erkliirt worden sci. Gerade durch dieso Aenderung sollto 
doch den sozialdemokratischen Einfliissen entgegengetreten 
werden, und lediglieh mit Riicksicht darauf hiitten sich 
dio Arbeitgeber zur Tragung der hohen Kosten bereit 
erkliirt, mit der eine jiihrlicho Belastung von 50 bis 00 
Millionen Mark vcrbunden sci. Was das Vcrhiiltnis der 
Kassen zu den Aerzten betrifft, so habe die freio Arztwalil 
dio Sitnulation in einer kaum glaublichcn Weise gefordert 
und die Kassen mit enormen, ihren tcilweisen Ruin mit 
sich bringenden Beitriigen belastet. Die Kommission hiitte 
deshalb auch dayon Abstand genommen, die freio Arzt- 
wahl ais das allein oder in der Regel allein zuliissigo System 
fiir die Versorgung der Kassenmitglieder gcsetzlich fest- 
zulegen. Es miisse gehofft werden, daB daran auch in 
der zweiten Lesung festgehalten wiirde. Der Referent 
wies sodann auf die Bestrebungen hin, nach denen dio 
soziale Versicherung den urspriinglichen Boden einer 
Arbeiterversicherung yerlasscn und sich zu einer Mittel- 
standsyersicherung ausgestalten wiirde. Dahin gehoren 
auch dio Vcrsuchc auf Ausdehnung der U n f a 11 v e r - 
s i e h e r u n g s p f l i c h t ,  die dio Entschiidigunizszahl 
der Berufsgcnossenschaftcn cnorm in die Hohe bringen 
wiirde. Schon dio regierungsseitig yorgcschlageno Aus
dehnung des Kreises der Unfallyersichertcn wiirde eine 
Steigerung dor Yersicherungslasten um 12 bis 15 Millionen 
Mark mit sich bringen. Ohne begriindeten AnlaB hiitte 
die Rcgierung auch die vollige Glcichstellung der Inlander 
und Ausliinder auf dem Gebiete der Unfallfiirsorge vor- 
gcschlagen. Dabei seien doch andere Staaten wahrhaftig 
auf sozialpolitischem Gebiete weit hinter Deutschland 
zuriiekgcblieben. In  erster Lesung hiitte auch dic Kom
mission diese Bestimmung beseitigt, in zweiter aber leider 
diesen BeschluB wieder aufgchobcn uml der Subkommission 
die Frage zur Priifung iiberwiesen, so daB die Befiirchtung 
einer anderweitigen, ungiinstigeren Regelung nicht von 
der Hand zu wciscn sei. In  die Invalidcnversichcrung 
sei mit der H i n t e r  b l i e b e n e n v e r s i c h e r u n g  
ein yollig neuer Gedanke hineingetragen. Fiir eine Er- 
hohung der vorgeschlagencn Witwen- und Waisenrenten 
seien, wio dies nicht anders zu erwarten gewesen, in der 
Kommission Sozialdcmokraten und Zcntrum wetteifernd 
eingetreten. Dio sozialdemokratischen Yorschliige hatten 
eine Mehrbelastung von nicht weniger ais 2G0 Millionen 
Mark jahrlich gebracht. Diese Antriige seien ja nun ab- 
gelehnt, aber es habe doch nicht ycrhindert werden konnen, 
dafi eino sogenannte KindcrzuschuBrente ncu hineinge- 
bracht worden sei, dereń Kosten yon einem Regierungs- 
yertreter auf 12 oder auch 20 Millionen Mark im Jahre 
bercchnet worden sei. Die Belastungsproben, dic in allen 
Kostenerhohungen zutage treten, muBten eines Tages fur 
unsere Industrie verbiingnisvoll enden. Fiir Krankcn-, 
Unfall- und Inyalidenversichcrung seien im Deutschen 
Reiche von Anfang des Bestehens der Reichsyersicherung 
bis zum Schlusse des Jahres 1908 0,709 Milliarden Mark, 
bis Ende 1909 rund 8% Milliarden Mark yerausgabt. Die 
jahrlichen Kosten beliefen sichgegenwartigauf 800 Millionen 
Mark; sic wurden sich durch die in der neuen Reichsyer- 
sichcrungsordnung vorgesehene Erweiterung noch min
destens um 200 Millionen Mark fiir das Jahr steigern. 
Man wiirde dann also mit Ausgabcn von 1 Milliarde fiir 
das Jahr oder 3 Millionen Mark fiir den Tag zu reehnen 
haben. Wio gering demgegeniibcr die tatstichlichen 
Leistungen i n a n d e r n  S t a a t e n  seien, zeige sich nach 
der amtlichcn Statistik iiber die Krankenyersicherung. 
Die Leistungen fiir diese Versicherungsart machen in 
Deutschland 35014 Millionen Mark, in Oesterreich-Ungarn 
02y2 Millionen, in Frankreich 22 Millionen und in Belgien 
3,0 Millionen Mark aus. Bei derartigen Verhiiltnissen sei 
es wohl an der Zeit, daB die fiihrenden Sozialpolitiker 
im Rcichstage sowohl ais in den zustiindigen Reichsstellen 
bei allen weiteren sozialpolitischen MaBnahmen auch die 
Belastungsfrage beriicksichtigten, damit nicht bei uns eines 
schonen Tagcs dio Qucllen, aus denen bisher geschopft 
wurde, Tersagtcn. Neben dem Arbeiter sei ea doch in 
erster Reihe d e r  A r b e i t g e b e r ,  der dic Lasten der
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sozialen Gesetzgebung zu tragen luibe; und der Gesetz- 
geber, der ohne Rueksicht auf dio bisherigen Lasten dem 
Unternehmer immer wieder neuo zumute, sollte sich be- 
wuBt sein, daB eine jede in blindem Eifer iiber das Ziel 
hinausgehendo Sozialpolitik in ihrem Enderfolgo das 
Gegenteil der Absiclit herbeifiihren und die den wirtschaft- 
lich. Sehwaehen zugedachten Segnungen in Verderben um- 
wandeln miisse. E a  11 s d u r e h  o i n  U e b o r m a B  
d e r s o z i a 1 e n G o s c t z g e b u  n g  d i c  P r o d u k -  
t  i v i t  ii t  d o r  A r b e i t  h e r u n t e r g e s e t z t  u n d  
d i o  W e 11 b o w o r b s f ii li i g k e i t  m i t  d e m  A u s 
l a n d e  l a h m g e l e g t w ' u r d e , 8 0 s e i  e i n R ń i c k -  
g a n g d e r  d e u t s c h e n  I n d u s t r i e  u n a u s - 
b l e i b l i e h ,  u n d  o i n  s o l o  h o r  R i i c k g a n g  
m i i s s o  a m l e t z t e n  E n d o  s e i n e n  s t i i r k -  
s f cen N i o d o r s c l i l a g  i n  d e r  L a g o  d e r  a r - 
b e i t  o n d o n K l  a s s e n f i n d e n .  (Lobhafter Beifn.ll.)

Es folgto eino angeregto D i s k u s s i o n ,  an der 
sich aus der Versammlung besonders die Herren Reiehs- 
tagsabgeordnetor II a u s m a n n und Generalsekretiir 
S t u m p f  mit liingoron, sehiitzensn'crte Boitriige bietenden 
Ausfuhrungen beteiligtcn. Der Vorsitzende, Landrat a. D. 
R o t g o r ,  dankto den beiden Parteien der Reehten und 
den Kationalliberaleti, dio in der Kommission weitgehendes 
Verstiindnis den Vorstellungen des Centralverbandes 
gegeniiber an den Tag gelegt haben und in ausgiebigstom 
MaBe bestrebt gewesen sind, den Interessen der deutschen 
Industrie, dio sieh in diesem Falle yollkommen decken 
mit den nationalen Interessen, nach Moglichkeit gerecht 
zu werden. Hcrr Landrat a. D. Rotger crinnerto daran, 
daB d e r A u s g a n g s p u n k t d e s g a n z c n R o v i -  
s i o i i s g e d a n k e n s d i c H a l f t e l u n g d c r B o i -  
t  r  ii g e der Mitglicder der Krankcnkassonvorstiindc ge
wesen sei; es miisso an diesem Ziele festgchalten werden. 
In  ihrer iibergroBcn Mehrheit sei dio Industrie in dieser 
Frago einig; dic wenigen Arbeitgeber, dio sich gegen dio 
MaBregel ausgesprochen hatten, konnten nicht anders, 
weil sie sonst durch sozialdcmokratischcn Boykott wirt- 
schaftlich zugrunde gerichtet wurden. Der Yorsitzende 
wandte sich schlieBlich gegen den Gedanken einer rein 
rechnerisehen Bchandlung der Frago der Bildung der b e - 
r u f s ę  e n o s s e  n s e h a f t l i c h o n  R e s o r  v e f o n d s ;  
yielmehr sei zu fragen, i n wic weit die Industrio in der Lage 
sei, die Lasten dauernd zu tragen. Auch Generalsekrotar 
B u o c k griff in die Debatte cin, stellte fest, daB der 
BeschluB auf Ilalftelung der Beitriige in einer sehr zahl- 
reich besuehten Vorsammlung des Centralverbandcs o i n - 
s t i m m i g  gefaBt sei, und richtete unter Hinweis auf 
dio Tatsache, daB in steigendem MaBe dio Beitriige fiir 
die Berufsgcnossenschaften nur im Zwangsverfahren bei- 
getrieben werden konnen, an die Versammlung und dariiber 
hinaus an alle, denen die Wohlfahrt des Yaterlandes am 
Herzen liegt, dio dringende Mahnung, dafiir zu sorgen, d e r  
f o r t  u n d f o r t s i e h  m e h r e n d o n B o l a s t u n g  
d e r  d o u t s c h c n  I n d u s t r i e  E i n  h a l t  z u  t u n .

SchlieBlich wurde einstimmig folgende E r k l a r u n g  
z u r  R  c i c h s v o r s i c h o r u n g s o r d n u n g ange- 
nommen. Der Centralyerband Deutscher Industrieller 
gibt im AnsehluB an seino in der Versammlung der Dele- 
gierten am 12. April d. J. zur Rcichsyersicherungsordnung 
gefaBte EntsehlieBung der Befricdigung dariiber Ausdruck, 
daB die Rcichstagskommission fiir die Reichsversichcrungs- 
ordnung mit den bisher beschlossenen Abiinderungen des 
Gesetzentwurfs i n m a n c h c r H i n s i c l i t  d e n  v o i n  
S t a n d  p u n k t e  d e r  I n d u s t r i e  y o r g o t r a g e -  
n e n B e d e n k e n  R e c h n u n g  g e t  r  a g o n h a t .  
Es wird insonderheit mit Genugtuung begriiBt, daB die 
Errichtung selbstandiger Vcrsicherungsamter abgelehnt 
worden ist und die K o s t e n  fiir dio an Stello der Ver- 
sicherungsamter tretenden Abteilungen fiir Arbeiteryer- 
sieherung bei den unteren Yerwaltungsbehórden, sowie 
auch fiir die Oberversieherungsiimter den einzelnen Bundes- 
staaten auferlegt worden pind. Zustimmung findet ferner 
der BeschluB der Kommission, durch weichen das Z u - 
■ s t a n d i g k e i t s g o b i e t  dieser Abteilungen fiir Ar-

beiterversichcrung wesentlich eingesohriinkt und die erst- 
instanzlichc S p r u c h t i i t i g k e i t  der Aemter auf dcm 
Gebieto der Unfallversieherung beseitigt worden ist. Da
gegen muB der Centralverband Deutscher Industrieller 
seino Stiramo erheben gegen eino Anzahl von Boschliisscn, 
von denen im Falle der endgiiltigen Annahme sehwer- 
wiegende Nachteilo fiir die weiteston Kreiso der Industrie 
zu bofiirchten sind.

1. V o r s i c h o r u n g s b o h o r d o n. Es wird Ein- 
sprueh dagegen erhoben, daB dio Trager der Unfall- und 
Invalidenversicherung bei der W a h l  d e r  A r b e i t -  
g o b o r v c r t r e t o r  f i i r  d i e  O b e r y o r s i e h e -  
r u n g s a m t o r  u n d  d a s Re i  c hs  v e r s i c  h e r  u ngs -  
a m t  fortan yollig ausgesehaltet sein sollen. Boi dem von 
der Kommission bcschlossencn Wahlycrfahren wiirde die 
Bedeutung dieser beiden Versicherungstriiger in keiner 
Weiso zu ihrem Rechto kommen und das eigentliche 
Unternehmen gegeniiber den Kleingewerbetrcibcnden bei 
den Spruch- und BeschluBkollegien der hoheren Instanzen 
eino vollig ungeniigendo Vertretung finden.

2. K r a n k e n v o r s i c h o r u n g .  1. Sehwero Be- 
sorgnis erregt das bisherigo Ergebnis der Verhandlungen 
der Kommission iiber den Fortbestand und die Errichtung 
der B e t r i e b s k r a n k o n k a s s o n .  Es wird dringend 
ycrlangt, daB dieses Kassensystem, das den Kassenmit- 
glicdern auf dcm Gebieto der Krankenfursorgo groBcre 
Vorteilo zu bieten yermag ais irgendeino andere Kassenart 
und yielerorts noch einen starken Zusammenhalt zwisehen 
Arbeitgobern und Arbeitnehmcrn bildet, ungcschmiilcrt 
erhalten wird und alle den Fortbestand oder dio Errichtung 
der Bctriebskrankenkassen irgendwie ersehwerendo Be- 
stiminungen abgelehnt werden. 2. Es miissen entschieden 
alle hinsichtlich der R e g e l u n g  d e r  A r z t f r a g e  
gemachten Vorschliige zuriickgowiesen werden, die iiber 
dio von der Kommission in der ersten Lcsung gefaBten 
Beschliisse hinaus dio rechtlichen Beziehungen zwisehen 
den Kassen und den Aerzten einscitig im interesse der 
Aerzte ohno die erforderliche Rueksicht auf dio Existenz- 
bedingungen der Kassen regeln wurden. 3. Der Central- 
yerband Deutscher Industrieller spriclit sich gegen den 
BeschluB der Kommission aus, durch weichen die derzeitige 
D r i t t o l u n g  d o s S t i m m r o e h t s  u n d  d o r B c i -  
t  r ii g e der Arbeitgeber und der Versicherten bei den 
Kassenycrwaltungen gegeniiber der im Entwurf vorge- 
schenen Hiilftelung wiedcrhergestellt worden ist. Die 
gleiche Zuinessung des Stimmengowichts an Arbeitgeber 
und Versicherte in den Kassenorganen wird ais eine un- 
bedingte Voraussetzung eraehtet, um die politische Aus
nutzung der staatlichen Einrichtungen der Krankcnkassen 
von seiten der Sozialdemokratie zu yerhindern und den 
Arbeitgcbern eine positiyo Mitarbeit zu ermoglichcn.

3. U n f a l l  T e r s i c h e r u n g .  Grundsiitzliche Be
denken mussen gegen die Beschliisse der Kommission er
hoben wordon, durch welche dio E n t s c h i i d i g u n g s -  
p f l i c h t  d e r  U n t e r n e h m e r  in immer weiter- 
gehendem MaBe ausgedehnt wird. Ferner ist aufriehtig 
zu bedauern, daB zahlreichen Yorstellungen der Berufs- 
genossensehaften, insbesondere gegen die Anhaufung iiber- 
groBer R c s o r v e f o n d s ,  nicht Rechnung getragen 
worden ist. Der von der Regierung yorgeschlagenen 
Gleichstellung der I n l i i n d e r  u n d  A u s l a n d e r  auf 
dem Gebieto der Unfallfiirsorge kann so lange nicht zu- 
gestimmt werden, ais nicht dio ausliindischen Staaten eino 
der deutschen materiell glcichwertige Gesetzgebung in 
dieser Hinsicht eingefiihrt haben.

4. H i n t e r b i i o b e n e n v e r s i c h e r u n g .  Der 
Centralyerband hat sich in seiner Delegiertenyersammlung 
vom 12. April d. J. mit dor Einfiihrung einer Hinter- 
bliebenenfUrsorge trotz der damit yerbundenen weiteren 
groBen Belastung der Gew'erbetatigkeit grundsiitzlich ein- 
yerstanden erklart. Er muB aber einer jeden Erhohung 
dieser Belastung durch Gewiihrung neuer ZuschuBrenten 
entschieden widerspreohen.

Der Centralyerband faBt seine Stellungnahme dahin 
zusaminen, daB dio E r h a l t u n g  d e r  L e i s t u n g s -
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f i i h i g k e i t  d e r  d e u t s e h e n  E r w e r b s t i i t i g -  
k e i t  der oberste Gesichtspunkt auch auf dem Gebiete 
der Arbeiterversieherung bleiben muB.

Eine iiber dic zulassigen Grenzen hinausgchcnde Be
lastung der Versiehcrungstriigor wiirde nicht nur die Wctt- 
bcwerbsfiihigkeit der deutsehen Volkświrtschaft schadigen, 
sondern sclilieBlich sogar die W o h l t a t o n  d e r  g e - 
s a m  t e n  d e u t s e h e n  A r b c i t e r y o r s i c h e r u n g  
i n F r a g e  s t e l l e n .  l)as Zustandekommcn eines Ge- 
setzes, das den oben dargelegton Gesichtspunkten nicht 
Rechnung triige, miiBto den Centralverband mit aller- 
ernstester Sorge erfiillcn.

* **
Am Abend fand zu Ehren H. A. Buecks im Hotel 

Adlon cin gliinzendes Festmahl statt. Nach dem Kaiser- 
hoch, das Landrat R o t g e r  ausbrachte, ergriff yor 
zahlreichen Exzcllenzen aus dem Reicha- und Staats- 
dienst, vor Hundertcn von leitenden Miinnern am indu- 
striellcn Webstuhl unserer Zeit, vor gleich vielcn ihrer 
theorctisch und praktisch gcschulten Berater Geheimrat 
E. K i r d o r f das Wort, um nochmals dem Ausdruck 
zu geben, was bereits dio Delegiertenversammlung be- 
herrschte: dcm Bedauern und dem Schmcra dariiber, 
daB der Mann, der fast yier Jahrzehnto lang die Seele 
der zentralen Vercinigung der Industrie gcwesen, dio 
Fcder und das Amt niederlege und aus der Geschafts- 
fiihrung — zum Gliick nicht auch aus dem Direktorium — 
auśscheide. Schwcr sei es, sagto er, dio Worto fiir den Dank 
zu finden, den man einem Bueck schulde. Doppelt schwcr, 
da neben dcm Verdicnst eino Bescheidenheit olinegleichen 
stehe. In  enormer, phśinomenaler Frische scheide ein 
Mann aus seinem Amt, der ais der berufensto und erfolg- 
reichste Yertreter der deutsehen Industrie angcsprochen 
werden miiBto. Sein Geist sei es gewesen, der allo Mit- 
arbeiter fortgerissen und beseelt habe in den zwei Haupt- 
perioden seines Wirkens: der Neuoriontierung der Handcls- 
politik und der Inaugurierung der Arbeiterversicherung 
zum Zwecke des sozialen Friedens. Im  objektivcn, sach- 
lichen BewuBtsein aber, daB er heute nicht nur fiir eine 
Person, sondern auch fiir eino Sache spreche, gab Ge
heimrat Kirdorf dann aber auch ungcscheut seinen Ge- 
danken Ausdruck iiber die heutige Lago der Industrie, 
wie sio seiner Meinung nach mancherlei MaBnahmen 
der Gesetzgebung hinnehmen miisse, die ihrer Gestaltung 
und Erhaltung kcincswegs forderlich seien; wio es fiir 
sie gelte, sich sowohl gegen den schwarzen wic gegen den 
roten Umaturz zu wahren. (Bewegung.) Mit Sorgo sehe, 
wer mitten im industriellen Leben stehe, schwcrer Zeit 
entgegen, dio zur Priifung der Gegenwart herausfordere, 
ob sie auch die Lasten der Zukunft werde tragen konnen. 
Gerade der heute scheidcndo Gcneralsekretiir habo cin 
Augo fiir diese Gestaltung der Dingo gehabt. Darum 
sein letzter Mahnruf an die Industrie: Seid einig! So 
sei es nur eine Ehrenpflicht der Yersammlung, wenn sio 
den Dank fiir das, was Bueck dem Centralverband ge
wesen sei, mit dem Wunsche vcrkniipfe, daB sein Lebens- 
abend so befriedigend verlaufen móge, wie seine ganze 
Arbeitszeit gewesen. (Lebhafter Beifall.)

Der Staatssekretiir des Innern Dr. D e l b r i i c k  
fiihrto hieran anknupfend aus, cs sei nicht so schwcr, 
sich ais Freund der Industrie zu bekennen; doch gebe 
es etwas Schwereres, namlich von der Industrie ais ehr- 
licher Freund anerkannt zu werden. (GroBe Heitcrkeit 
und Zustimmung.) Immerhin kann ich yersichern, so 
fuhr der Redner fort, daB wir uns alle, die heute hier weilen, 
selbst wenn es uns schwer geworden sein sollte, uns ais 
Freundo der Industrie zu bekennen, doch freuen diirfen, 
den Mut gehabt zu haben, weil wir dadurch dic Mog
lichkeit haben, an dem heutigen Fest teilzunehmen. "Wir 
feiern heute den scheidenden Generalsekretiir. Wir, die 
wir nicht zu den ganz echten Freunden der Industrie 
gehóren. (GroBc lleiterkeit.) Wir feiern ihn yiellcicht 
unter etwas anderen Gesichtspunkten. Das Leben der 
V61ker und der einzelnen ist ein Kampf. Diejenigcn,

dio berufen sind, den Staat zu regieren, oder daran mit- 
zuhelfen, sind in der sehr undankbarcn Lage, daB sie 
nicht frisch in den Kampf hineinspringen konnen, sondern 
daB sie die Aufgabe haben, dafiir zu sorgen, daB in dem 
Drang nach vorn, im Kampf der widerstreitenden Inter- 
essen der Schwache nicht zu Bod en fallt, daB nicht das 
noch lebensfiiliigo Alte unter die Rader kommt, daB 
daneben aber das frische bliihendc Leben zu seinem 
Recht gelangt. Das fiihrt dahin, daB man eigentlich 
nicmandes Freund ist, und so hat vielleicht niemand 
mehr ais wir ein Verstandnis fiir die Bedeutung dieses 
Kampfes und die Kiimpfcr, dio in ihm stehen. . Gerade 
diese Kiimpfcr aber bringen die letzten Erfolgo, und 
so freuen wir uns allo an einem Mann wie Bueck, einem 
von denen, dio mitgearbeitet haben wio wenigo an dcm 
Gliick und Gcdeihen des Vaterlandcs, weil sie Kiimpfcr 
gewesen sind, die uns vielleicht auch nicht immer bequem 
gewesen. (Heiterkeit.) Gerade diese Unbeąuemen aber 
schiitzen und lieben wir; denn wir wissen, daB das Vaterland 
ohne sio nicht cxistieren kann. Unter lebhafter Zustim
mung schloB der Minister seinen Trinkspruch mit dem 
Wunsch, daB cs der Industrie nicmals an Kampfern 
fehlen mogo wio H. A. Bueck.

Nunmehr ergriff B u e c k  selbst das Wort, um 
seinen iiberstromenden Dankgefiihlen Ausdruck zu geben. 
E r ta t es, indem er dio gewaltigen Zeitcn herauf- 
bescliwor, in denen er in die Arena der wirtschaftlichen 
Ncukonsolidierung des Deutsehen Reiches eingetreten, und 
er lieB an seinem Augo dio Manner yoriiberziehen, die im 
Centralvcrbandc an erster Stelle gestanden, einen Servaes, 
HaBlcr, Schwartzkopff, Jeneke, Yopelius. Schwcr werda 
es ihm, zu seheiden; doch gebe der heutige Tag ihm dio 
Gewiihr, daB der Centralverband im industriellen Leben 
Deutsehlands nicht mehr zu entbehren sci, und er seliloB 
mit seiner Mahnung vom Vormittag: Seid cinig! einig! 
einig! (Lebhafto Zustimmung.)

Generalsekretiir S t u m p f ,  Osnabriick, der es 
in gliicklichstem Humor ais einen Vorzug bezeichnetc, 
fiir Buecks „jungen Mann“ gehalten zu werden, auch 
wenn man, wic Redner, selbst. schon 71 Jahre ziihle, 
bedauerte zunachst das Fehlen des erkrankten Dr. Beumer, 
der an seiner Stelle viel besser gesproehen haben wurde. 
Auch cr riihmte ais engerer Kollege die vornehmo Saeh- 
liclikeit und den gehaltyollen Charakter Buecks, und 
er rief ihm unter dem stiirmischen Beifall der yersamm
lung zu: „W'as du uns bist, wissen wir alle. In  deinem 
Geist, lieber Bueck, werden wir weiter arbeiten!11 und 
schloB mit einem Hoch auf den Vorsitzendcn, Herm 
Landrat Rotger, und den Nachfolger Buecks, Herm 
Regicrungsrat Dr. Schweighoffer. Landrat R ó t g o r  be- 
dauertc nochmals, daB Dr. Beumer nicht anwesend sein 
konne, vcrlas die eingelaufenen Telegrammo der Herren 
Dr. Beumer und v. Vopelius und brachte der Familio 
Buecks ein auBerst beifiillig aufgenommenes Hoch. Geheim
rat S c h l u m b e r g e r  begriiBto Regicrung, Presse und 
Giiste. So bildeto daa Featmahl einen wurdigen Ab
schluB dieser bedeutsamen Delegicrtenversammlung des 
Centralverbandes Deutscher Industrieller.

E isen h iitte  O b e r s c h le s ie n .
(S c h lu B  y o u  S e i t e  2 1 3 5 .)

Koniglicher Bergrat A r n s (Gleiwitz): M. H. ! Unser 
Vorsitzender, Herr Kommerzienrat N i od t ,  hat Ihnen so
eben in langerer Vorlcsung dio Tcchnische Hochschule in 
Breslau und deren Einriehtungen beschrieben; er hat 
Ihnen auch initgetcilt, daB unser kaiserlieher Herr es 
iibernommen hat, iibermorgen nach Breslau zu kommen, 
um dic neue Hochschule einzuweihen und damit zu be- 
kunden, welch auBerordentliches Interesse cr der Tech
nischen Hochschule im besonderen, ais auch dcm gegen- 
wiirtigen Stando der technischen Wissenschaft im all
gemeinen entgegenbringt. Ich .hoffe, Ihren unbedingtcn 
Beifall zu finden, wenn ich Ihnen vorschlage, Seiner 
Majestiit hierfiir unseren Dank darzubringen und, da
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er ja  jetzt gerade in Oberschlesien weilt, folgendes Be- 
griiBungs- und Huldigungstelegramm an ihn abzusendcn: 

Soiner Majestat dera deutschen Kaiser,
SchloB Rauden. 

Eurer Kaiserlichen und Koniglichen Majestat, dem
erhabenen Sehirmherrn der deutschen Industrie und 
machtigen Forderer der technischen Wissenschaften, 
sprechen iiber vierhundert zur Hauptyersammlung 
in Gleiwitz anwesende Mitglieder des Vereins „Eisen- 
hiitte Oberschlesien" am Vorabend der Eroffnung
der Technischen Hochscliule zu Breslau ticfgefiihltcn 
Dank aus fiir diese neue Bildungsstatte und rufen
Eurer Majestat in groBter Ehrfurclit und unwandel-
barer Treue elirerbietiges, begeistertes „Gluck auf !“ zu.

V e r e i n  „ E i s e n h i i t t e  O b e r s c h l e s i e n * *  
Zweigyercin des Vereins deutscher Eisenhuttenleute.

Vorsitzender: Kommerzienrat Nicdt (Gleiwitz), 
Schriftfiihrer: Bergrat A rns  (Gleiwitz).

Vorsitzender Kommerzienrat N i c d t :  JI. H. ! Sie 
haben soeben den Antrag des Ilerrn Bergrat A r n s  
gehort, und ich bitte Sie, sich dazu zu iiuBcrn. (Einstimmiges 
„Bravo !“)

Ich nehme also an, daB Sie mit der Absendung dieses 
Iluldigungstelegrammes einverstanden sind, und bitte 
Herrn Bergrat Arns, das Weitere freundlichst zu ver- 
anlassen.*

„M. H .! Ich koninie nun gleich zum SchluB der ge- 
sehaftlichen Mitteilungen; vorhor mufl ich Ihnen aber 
doch noch eino alctuello Angelegenheit, die Sie alle intef- 
essieren wird, unterbreiten. Es handelt sich um die O a t  - 
d e u t s c h e  A u s s t e l l u n g ,  welcho im niiehsten 
Jahre vom 15. Mai ab in Ił o s e n stattfinden und die 
Entwicklung von Industrie, Gowerbe und Landwirt- 
schaft unserer ostlichen Proyinzen dartun soli.

Es ist viel und lange dariiber beraten worden, ob 
Posen dor geeignete Ort fiir eine solche Ausstellung sei, 
aber schlieBlich haben wir uns, nachdem Posen einmal 
auf Anrcgung seines tatkriiftigen Oberburgermeisters 
Dr. W i 1 m s und yieler anderer hcrvorragender Miimier 
in Stadt und Provinz die Zeit fiir gekommen erachtet 
hat, zu einer groBeren Ausstellung einzuladen, gesagt, 
daB wir uns nun nicht in kleinlichcn Erwagungen yer- 
lieren durfen, ob ein anderer Ort hierfiir yielleicht ge- 
eigneter sei. Wir glaubten, es freudig begriiBen zu miissen, 
daB im Osten des Reiches endlich einmal unseren Nach- 
barn und uns Gelcgenlicit geboten werden sollte, einander 
kennen zu lernen, denn, in. H., wir hier im Osten wissen 
tatsaehlieh noeh herzlieh wenig von einander.

Unser Oberschlesien ist, scitdcm Oesterrcich-Ungarn 
und RuBland durch hohe Zollschranken die Ausfuhr 
dahin unmoglich machtcn, darauf angewiesen, fiir diese 
yerlorenen Absatzgebiete neue zu gewinnen. Das ist bei 
der ungiinstigen geographischen Lage Oberschlesiens 
auBerst schwierig, zumal sich die Eisenbahnverwaltung 
unseren Eingaben auf FrachtermaBigungcn gegeniiber 
recht zuriickhaltend yerhalt. Ais nun die Posencr zur Aus
stellung einluden, da betrachteten wir dies ais eine gute 
Gelegenheit, einerseits dem Osten einmal zu zeigen, was 
wir leisten konnen, was er hier ebenso gut und billig 
erhalten kann wie anderswo, anderseits betrachteten 
wir es aber auch ais eine gute Gelegenheit zu einem weiteren 
Versuch, aus eigener Kraft der wirtschaftlichen Schwicrig- 
keiten Herr zu werden, ehe wir erneut die Hilfe der staat- 
lichen Behorden erbitten. Angesichts der betriiblichen 
Lago in unserem oberschlesischen Eisengewerbe gingen

* Tags darauf ging folgende Antwort ein:
Seine Majestat der Kaiser und Konig lassen dem 

dortigen Yerein „Eisenhiitte Oberschlesien" fiir die 
Kundgebung treuer Ergebenheit bestens danken.

Der Geheimc K abinettsrat: 
fon  Yalentini.

wir, m. H., anfanglich nur zogernd an dio Ausstellungs- 
frage lieran. Aber dann sagten wir uns, daB Oberschlesien 
keinesfalls zuriickbleiben diirfe. Wir yerhehlten uns nicht, 
daB mancher, der in Posen ausstellen wird, einen nach- 
weisbaren pekuniaren Erfolg nicht wird zu verzeichnen 
haben. Aber es war uns auch klar, daB eine Ausstellung 
nur Zweck hiitte, wenn sic ein eindrueksyolles und gotreues 
Bild yon der g e s a m t  o n oberschlesischen Industrie 
geben wiirde; dann, so schlos sen wir weiter, wird zweifellos 
auch dem Einzelnen indirekt einmal zugute kommen, 
was durch den Erfolg der Gesamthcit fiir Oberschlesien 
gewonnen wird. Nicht nur unsere naturgemaBo Sympathie 
fiir unsere engere Heimat, sondern auch kaufmannischc 
Weitsicht gebot, daB wir uns mit den iibrigen Proyinzcn 
des Ostens solidarisch erkliirten. Wir hatten dic Uebcr- 
zeugung, daB ein groBer Prozentsatz der bedeutenden 
Mengen, die jahrlich allein an Eisen und Eisenwaren 
aus anderen Reyieren nach den ostlichen Proyinzen 
eingefuhrt werden, in Zukunft unserer heimischen In
dustrie gesichert werden konne, wenn wir den zweifellos 
zahlreichen Besuehern der Posencr Ausstellung unsere 
Leistungsfahigkeit durch eine imposantc Vorfiihrung 
der Erzeugnisse unserer Industrie dartun.

Alle diese Erwagungen, m. H., haben donn auch 
dio Handelskammcr fiir den Regicrungsbozirk Oppeln 
bestimmt, dem Posener Ausstellungsprojekt ihro volle 
Unterstiitzung zu widmen. Sie wahlto fiir dio iiberaus 
umfangreiehen Arbeiten ein Komiteo, das seino Auf- 
gaben fiir diejenigen, w'elche mit ihr zusammengingen, 
zum groBten Teil bereits erfiillt hat. Nach yiclen um- 
fangreichen Yerhandlungen, nach VorIage zahlreicher 
Pliine und Modelle seitens des Professors P  o o 1 z i g , 
des Direktors der Breslauer Kunstgewerbcschule, wurde 
schlieBlich das in all den hier zum Aushang gebrachten 
Zeichnungen dargcstellto Projekt angenommen. Aus 
der Mitte einer Halle yon etwa 60 m im Durchmesser 
erhebt sich, wie Sio sehen, ein iiber 50 m hoher turrn- 
artiger Bau in wuchtiger und doch gcfulliger Eisen- 
konstruktion. Der obere Teil, der spiiter das Bassin fiir 
4000 cbm Wasser bergen wird, dient wahrend der Aus- 
stellungszeit ais Restaurant, zu dem eine beąueme Treppo 
und ein elektrischor Aufzug hinauffiihren. Dio Wandę 
des Restaurants werden von ersten Kiinstlern mit 
Gemiilden obersclilesiseher Werke und landschaftlieher 
Motiye, beispielsweiso mit einer Ansicht der Dreikaiser- 
ecke, geschmiickt. Yom Restaurant selbst bietet sich 
eine wrunderbare Aussicht auf die gesamte Ausstellung 
sowie auf die Stadt Posen mit ihren zum Teil neuerstande- 
nen, sieh um dio neue Kaiserpfalz gruppierenden, priich- 
tigen Bauwerkcn und auf Posens Umgebung. Die Hallen 
sind so eingeteilt, daB die schwcreren Ausstellungs- 
objekte in den unteren Raumen, die leiehteren in der 
ersten Etage, zu der eine beąueme, yornehm gehaltene, 
2y2 m breite Treppe hinauffiihrt, Aufstellung finden. 
Der Hallenturmbau selbst liegt direkt am Bahnhofs- 
a u s gange und am Ausstellungs e i n gange, also an 
der giinstigsten Stelle, auf einem der hochsten Punkto 
Posens. Dio Amneldungen der Aussteller sind, besonders 
seitens der schwcren Eisenindustrie, auBerordentlich 
zahlreich eingegangen, so daB auch yielo Firmen nur 
einen Teil der beanspruchten Flacho erhalten konnten — 
sicher wohl der beste Beweis fiir das groBe Interesse, 
welches das Projekt iiberall fand. Unser Turmbau wird 
nach Beendigung der Ausstellung yon der Stadt Posen 
iibernommen und ais Wasserturm dem Betriebe iiber- 
geben. Einerseits wird also der wuchtigo Bau ein dauerndes 
Walirzeichen der oberschlesischen Industrie bilden, 
anderseits hatten wir durch diese Kombination die finan- 
zielle Seite der Ausstellungsfrage mit einem Sclilage 
gelost. Jl. H .! Das war durchaus nicht einfach. Geld 
geben die meisten nicht allzu gern her, und so kam uns 
das Anerbieten Posens sehr zustatten. Um die finanziello 
Seite yollstandig zu sichern, wurde dann die Errichtung 
eines Garantiefonds beschlossen, zu dem die Oberseble- 
sische Eisen-Industrie A. G., die Bismarckhiitte, dio
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Donnersmarckhutte, Gieschcs Erben und die Friedens- 
hiitte je 20 000 M  zeichnctcn. Es stiftcten auBerdem 
Betrage:

die Kattowitzer Aktiengesellschaft,
„ Hohenlohewerkc,
„ Griiflich Schaffgotschsche Vcrwaltung,
„ Aktiengesellschaft Deutscher Eisenhandel,
„ Eisenhandelsgesellscliaft, Berlin,
„ Firma Rawack & Griinfeld, Beuthen, 

Kommerzicnrat Griinfeld personlich, 
die Firma Caesar Wolllieim, Breslau,
„ Firma Emanuel Fricdlaender & Co., Berlin,

Grat Ballestrem,
die Firma Siemens-Schuekertwerke A. G., Berlin,
„ Oberschlesischen Elektrizitiitswerke,
„ Rybniker Steinkohlengewcrkschaft, Rybnik,
„ Eisenhiitte Silesia,
„ Nationalbank fiir Deutschland, Berlin,
„ Deutsche Bank, Berlin,
„ Drcsdener Bank, Drcsden,
„ Berliner Handelsgcsellsehaft,
„ Breslauer Diskontobank, Breslau, 

der Schlesische Bankverein, Breslau, 
die Oberschlesisehe Chamottefabrik, Glciwitz,
„ Oberschles. Kokswerkc u. chcm. Fabriken, Berlin, 

in Hohe von 110 000 J l,  und auch der deutseho Stahl- 
werks -Verband bewilligte 33 300 J l .

Der Ausstellungsbau wurde der selbst ausstellendcn 
Donnersmarckhiitto in Zabrze zur Ausfuhrung iibertragen, 
wclche hierfiir in Ansehung des Zweekes besonders giin- 
stige Bedingungen angeboten hatte.

M. H. ! Ich hoffc, daB Ihnen allen das hier vorgeftihrto 
Projekt gefiillt, und bitte Sie, m. H., die Sie vornehmlich 
dazu berufen sind, die Interessen unserer Industrie zu 
fordem, soweit dies nicht schon der Fali, dieser Aus
stellung Ih r Tolles, w'armcs Interesse zu sclienken. Be
denken Sie dabei, daB schlicBlich dio iiberragendo Be
deutung auch dieser Ausstellung dic ihr zugrunde liegende 
K u 11 u r i d e o ist, welche wir im Ostcn besonders 
aufs Panicr schreiben miissen. Lassen Sie, nachdem 
nun einmal dic Ausstellung beschlosscn ist — und hier 
wende ich mich besonders an diejenigen, welcho yielleicht 
noch abseits stehen — lassen Sie uns alle Kriifte zu- 
sammenfassen, dann werden wir eine Fiille von Sehens- 
wertem bieten konnen, einen Reichtum an Erscheinungen, 
dio eine richtige Yorstellung von dem Kulturstrebcn 
unseres oberschlesischen Industriercviers geben werden. 
So aufgefaBt, wird die Ausstellung ilu: Ziel erreichen, ein 
K  u 11 u r w a h r z o i o h o n zu sein; sie wird nicht 
nur zeigen, was wir gegenwiirtig leisten, sie wird auch durch 
das Zusammenstromen der Kriifte den Mut stiirken, 
zu immer neuen Problemen wagemutig und hoffnungs- 
frolt Torzuschreiten ! Betatigen Sie Ihr Interesse auch 
durch recht zahlreichen Besuch der Ausstellung, zu dem 
ich Sie ais Mitglied des Posener Ausstellungsvorstandes 
sowie des hiesigen Komitccs auch an dieser Stello herz- 
lichst cingeladen haben móchtc.“  (Allseitiges, lebhaftes 
B ravo!)

Geh. Regiorungsrat Professor R u d o l o f f  (Berlin): 
„M. H. ! Entschuldigcn Sie, wenn ich ais Ihr Gast hier

das Wort zu dem hochinteressanten Yortrage Ihres Herrn 
Vorsitzenden, Kommerzicnrat N i e d t , ergroife. Ver- 
anlassung liierzu bildet der Umstand, daB in dem Bcrichto 
auch der Verwendung der h a r t e n  K e s s c l b l o c h e  
Erwiihnung getan ist. Dafl dieser Umstand fiir Sio von 
Bedeutung ist, glaubo ich daraus entnehmen zu konnen, 
daB Sie sich mit dieser Frage hier schon wiederholt be
schiiftigten. Es ist aber in dem Berichto ganz besonders 
hervorgehoben worden, daB die Aussichten, dio Auspizien, 
fiir dio Verwendung der harten Kessclblecho fiir Łand- 
dampfkessel keine gunstigen seien. Sie haben auch gehort, 
daB dieso Frage zurzeit noch nicht entschieden ist. Ich 
weiB nicht, in welcher Richtung Sie f ii r oder g e g e n  
die Verwcndung interessiert sind, aber ich bin tiberzeugt, 
mogen Sie dafiir oder dagegen stimmen, daB Sie auf 
alle Falle dies in dem BewuBtsein tun werden, der offent
lichen Sicherheit Rechnung zu tragen, gestiitzt auf Ilire 
eigenen, praktischen Erfahrungen. Und ich komme da 
mit einer Bitte an Sie. Die Sache liegt momentan so: 
Das K o n i g l i c h e  M a t e r i a ł  p r i i f u n g s a m t  
z u G r o B - L i e h t e r f e l d e ,  dem ich anzugehoren 
die Ehrc habe, ist beauftragt worden, die Erfahrungen, 
dic man in dieser Hinsicht gemacht hat, zu sammeln, 
zu sichten und zu untersuchen, und auf Grund der ge- 
machten Mitteilungen dahin zu kommon, der Wahrheit 
die Ehre zu geben und festzustellen, ob dio Erfahrungen 
dafiir oder dagegen spreehen. Ich weiB nicht, ob Ihnen der 
von meinem Bevollmiichtigten aufgestellte F r a g c b o g e n  
in dieser Angelegenheit bereits zugegangen ist. Sollte 
dies noch nicht der Fali sein, so diirfen Sie iiberzcugt 
sein, daB das noch rechtzoitig geschehen wird, indem Sie 
gebeten werden, dio Erfahrungen uns mitzuteilen, welche 
Sie, gestiitzt auf dio Beobachtungen im Betriebe und 
vor allem durch Yorlage von Materialproben, gesammelt 
haben. Ich wiederhole also hier meine Bitte: senden 
Sio das Materiał an das Amt ein, w'ir werden es priifen 
und Ihre Bestrebungen zur Klarung des Sachverhalts 
unterstiitzen.“ (B ravo!)

Es folgten nun die auf der Tagesordnung vorgesehenen 
Vortriige von Bergwerksdirektor B u s c h  (Friedens- 
hiitto) iiber „Weitero Beitriige zu don Erfahrungen beim 
Spiilversatz in neuester Zeit“, von Professor O . S i m m e r s -  
b a c h  (Breslau) iiber „Roheisenmischer und ihre An
wendung im Eisenhiittenbetrieb“ un 1 von Iliittendirektor 
A. v o n G u m b o r z (Bismarckhiitte) iiber „Ein Aus- 
flug in den Industriebezirk Pittsburgs". Die Yortrage 
werden nebst den ansehlieBenden Erorterungon dem- 
niiehst in dieser Zeitschrift veróffentlicht werden.

Vor SchluB der Sitzung gab der Vorsitzende noch 
von einer Depesche des Hauptvereins Kenntnis. Sie lauteto: 

„Lebhaftest bedauernd, daB wir heuto an der- Yer
sammlung der Eisenhiitte Obersclilesien an person- 
licher Teilnahmo yerhindert sind, bitten wir Sie, der Yer
sammlung unsere herzlichsten GriiBe und den Wunsch 
eines gedeihliehcn und frohlichen Verlaufes auszu- 
sprochen. Mit Gliickauf der Hauptverein. Springorum, 
Schrodtcr."

An die geschiiftliche Sitzung schloB sich eino ge- 
meinsamo Mittagstafel an, welche auBerordentlich an- 
geregt verlief.

Umschau.
B erieht iiber die T iitigk eit des K gl. M aferialpriifungs- 

am tes  im  B etriebsjahre 1909.

(SchluB T o n  Seite 2139,)

Die Abteilung fiir M c t a l l o g r a p h i e  orledigte 
101 Antriige; auBerdem setzte sie die im Gang befindlichen 
Untersuchungen iiber den EinfluB verschiedener Umstande 
auf den A n g r i f f  d e s  E i s e n s  d u r c h  W a s s e r  u n d  
S a l  z l o s u  n g e n *  fort. Eino oft angeschnittene Frage ist

Ygl. „ S ta h l u n d  E isen "  1908, 28. O kt., S. 1504.

dio, welcho Eisensorten, FluBeisen, SehweiBeisen oder GuB
eisen, am schnellsten durch Rost zerstort werden. Dio Frage 
ist, soweit ruhendes Wasser in Betracht kommt, von unter- 
geordneter Bedeutung. Durch Dauerversuche (19 Monate 
Versuchsdauer) konnte festgestellt werden, daB der Rost- 
angriff sowohl von SehweiBeisen ais auch von GuBeisen 
zeitweise groBer, zeitweise kleiner ist ais der von FluB
cisen. Die Gewichtsabnahmen von SehweiBeisen und 
GuBeisen schwanken um dio Gewiehtsabnahmo des FluB- 
eisens herum. Man findet sonach eine andere Reihenfolge 
der drei Eisensorten beziiglieh der Stiirke des Rostan-
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griffes, je nachdem, wann der Yersuch abgebrochcn wird. 
Die Unterscliiedc liegen innerhalb der Grenze 10% . 
Die Vcrhaltnisse konnen sich allerdings wesentlich anders 
gestalten, wenn das Wasser, dem dic Eisenarten ausgesetzt 
sind, sich in Bewegung befindet. Alsdann war der Angriff 
des yerwendeten GuBeisens im allgemeinen wesentlich 
starker ais derjenige der yerwendeten schmiedbaren Eisen- 
sorten. Der hierdureh bedingte scheinbare Vorzug des 
yerwendeten FluBeisens gegenUber dem yerwendeten GuB
eisen wird aber dadurch zum Teil wieder wcttgemacht, 
daB der Angriff des FluBeisens in bewegtcin Wasser sehr 
ungleichmaBig vor sich geht, so daB sieli Stellen geringen 
Angriffs neben Stellen mit sehr starken Anfressungcn 
finden. Bei dem yerwendeten GuBeisen war der Angriff 
in der Regel wesentlich glcickmiiBiger. Dic in der Literatur 
noch yielfacli yertretene Anschauung, daB der Siiureangriff 
einen MaBstab fiir die Starkę des Rostangriffs darstellt, 
wurde yom Amt schon seit Jahren bekampft. Fiir die drei 
untersuchten Eisensorten FluBeisen, SchweiBeisen, GuB
eisen ergaben sich bei Verwendung yon 1 prozentiger 
Schwefelsiiuro folgende Gewichtsabnahmen FluBeisen: 
SchweiBeisen : GuBeisen = 1 : 2 :  100 und bei Verwendung 
yon Wasser, das stiindig mit Kohlensiiure gesattigt 
erhalten wurde, FluBeisen : SchweiBeisen : GuBeisen = = 
1 : 1,31 : 4,3.

Rostycrsuche mit Losungen zweier Salze in Wasser 
ergaben einige bemerkenswerte Tatsaehcn. Die Schutz- 
wirkung des Natriumkarbonates wurde dureh Zusatz yon 
Kochsalz aufgelioben, desglcichen die Schutzwirkung des 
Kaliumdichromates. Ammoniumchlorid hat auf Natrium- 
karbonat ahnliche Einwirkung wie Natriumchlorid, doch 
ist hier die Wirkung sehwiicher ais beim Natriumchlorid. 
Zusatz von Natriuinsulfat iibt keine wesentliche Wirkung 
aus. — Rostycrsucho bei hoheren Wiirmegraden ergaben 
in allen Fallen erhebliehe Verstiirkung des Rostangriffs. 
Die Steigerung des Angriffs geht bis zu einer bestimmten, 
bei etwa 00 bis 80 0 C liegenden Temperatur, alsdann 
nimmt das Angriffsyermógcn wieder ab.

Auch im yergangenen Berichtsjahr wurde dio Abtei- 
lung in zahlrcichen Fallen in Anspruch genommen zur Auf- 
kliirung der yerschiedenartigsten l lo s te r s c h e in u n g e n  
an Rohrleitungen, Siederohren, Flammrohren, Warmwasser- 
heizanlagen usw. In einem Falle handel te  es sich um guB- 
eiserne J.eitungsrohre, dio nach 40- bezw. 25jiihrigem Bc- 
triebe yorwiegend auf der auBeren lłohrwandung starkę 
Zcrsetzungserscheinungen aufwiesen. Der Boden, in dem 
die Rohre lagen, enthielt reichliche Mengen yon Schwefel- 
cisen; die dureh Zersetzung des Schwefeleisens bei Gegen- 
wart von Luft und Feuehtigkeit freiwerdende Schwefel
saure kann das Eisen der Rohre uberall dort angreifen, wo 
der Schutzanstrich Yerletzungen aufweist. Yermutlieh 
riihrten dio Zersetzungcn hieryon her, zumal auch im zer- 
setzten Materiał Sulfat-Schwefcl naehgewiesen werden 
konnte. — Ycrschiedeno Flamm- und Siederohre zeigten 
bereits nach kurzer Betriebszeit starken ortlichen Rost- 
angriff. Dic Kessel waren laut Angabe der Antragsteller 
teils mit sehr reinem Wasser (Kondenswasser), teils mit 
weichgemachtem Wasser (dureh Kalk und Soda) gespeist 
worden. Von wesentlichem EinfluB auf den Rostangriff 
kann neben anderen Ursachen auch dio Art des zur Speisung 
yerwendeten Wassers sein. Is t das zur Speisung yerwendete 
Wasser sehr rein, so kami schon hierdureh ein starker An
griff bewirkt werden, da destilliertes Wasser yon allen fiir 
Kesselspeisung in Betracht kommenden Wassern und Salz- 
lósungen das groBte Losungsyermogen fiir Luft (Sauer
stoff) hat. Man yerlaBt sich auch yielfach darauf, daB 
Sodazusatz zu Wasser den Angriff des Eisens yerhindert; 
tatsachlich kann aber ein Zusatz yon Soda unter be
stimmten Umstiinden diese Wirkung ausiiben. Unter an
deren Umstiinden kann aber auch dic gegenteilige Wirkung 
erzielt werden. Nach Yersuchen des Amtes setzt diese 
Schutzwirkung der Sodalósung bei Zimmerwiirme erst bei 
mindestens 10 g Natriumkarbonat im Liter ein. Bei 
hoheren Wiirmegraden riickt der zur Schutzwirkung cr- 
forderliche Mindestzusatz herunter, z. B. bis auf 1 g

Natriumkarbonat im Liter bei 95 0 C. Sind die Soda- 
gehaltc geringer ais diese Grenzwcrte, so rostet das Eisen. 
Ganz besonders gefiihrlich ist bei Zimmerwiirme ein Ge
halt von etwa 1 g Natriumkarbonat, bei etwa 95 0 G ein 
Gehalt von ungefilhr 0,005 g Natriumkarbonat im Liter 
(kritischer Gehalt). Dio Losungen mit den kritischen Ge- 
halten greifen sehr stark ortlich an; der Angriff ycrteilt 
sieh sehr ungleichmaBig iiber die Flachę des Eisens. 
Wahrend einzelne Stellen sehr stark rosten, rosten andero 
wieder gar nicht. Fiir dio Technik ist eine solche Art des 
Angriffs besonders gefiihrlich, weil das Eisen an bestimmten 
Stellen durchgefressen wird, wahrend es an benachbartcn 
Stellen gut erhalten bleibt. Die Lebensdauer der Eisen- 
teilo ist somit unberechenbar.

Um Eisenteile, die den Witterungseinfliissen ausge
setzt sind, vor der Zerstorung dureh Rost zu schiitzcn, 
werden sie meistens mit Schutzschichten yersehen. Die 
Schutzschicht ist jedoch nur dann wirksam, wenn sio 
yollkommen dicht und unyerletzt ist. Der Rost hat 
die Eigentiimlichkeit, daB er yon einer Seite aus, wo er 
Gclegenheit zur Entstehung hatte, zwischen Eisen und 
Schutzschicht auf ziemlieh weite Wegstrecken fortkriechen 
und in groBerer Entfernung yon der Ausgangsstelle dio 
Schutzschicht abheben kann. Ein J  -Trager aus Eisen 
war z. B. mit einem Mennigeanstrich yersehen; nur die 
Kopfflache des Triigers, die den Witterungseinfliissen 
ausgesetzt war, blieb frei vom Anstrich. Es lieB sieh fest- 
stellen, daB yon der angerosteten Kopfflache der Rost 
auf ziemlieh weite WTegstrecken unter dem Anstrich 
weitergekrochen war und schlieBlich zum Abblattern 
des Anstriches fiihrte. — In  einem anderen Falle sollte 
festgestellt werden, ob Stahlplattchcn dureh galvanisehe 
Vernickelung yor dem Verrosten gescliutzt werden. Dio 
Pliittehen wurden in destilliertes Wasser eingehiingt. 
In allen Fallen platzte wahrend des Versuches die Nickel- 
schicht am Loch und in der Niihe der eingestempelten 
Nummcrn ab. Das dadurch freigelegto Eisen wurde 
an diesen Stellen stark unter Rostbildung angegriffen. 
Da sich Nickel dem Eisen gegeniiber iu der Spannungs- 
reihe edler yerhiilt, so war infolge der Entstehung einer 
galyanisehen Kettc der Rostangriff des Eisens besonders 
stark. Auch Zinniiberziige (Zinn stellt ebenfalls iti der 
Spannungsreihe auf der edleren Seite) schiitzen Eisen 
nur, solango sie yollkommen unyerletzt sind. Selbst 
klcine, mit unbewaffnetem Auge nicht sichtbare Fehl- 
stellen in der Verzinnung bewirken sofort starken Rost
angriff des freigelegten Eisens. Die Abteilung hat ein ein- 
faches Verfahren ausgebildet, um in kurzer Zeit Zinn- 
iiberziigo auf ihren Rostschutz zu untersuchen. Zink 
steht in der Spannungsreihe dcm Eisen gegeniiber auf 
der unedleren Seite, schiitzt also bis zu einem gewissen 
Grade das Eisen vor dem Rostangriff. Dabei wird es 
aber selbst in Beriihrung mit Eisen und Wasser um so 
starker angegriffen. Von EinfluB auf die Schutzwirkung 
scheint neben der Dicke auch noch die Art der Herstellung 
des Zinkiiberzuges zu sein. Feuervcrzinkte und elektro- 
lytisch yerzinktc Rohrabschnitte wurden unter denselbcn 
Versuchsbcdingungen der Einwirkung von destilliertem 
Wasser ausgesetzt. Nach 148 tagigem Ycrweilen im 
Wasser waren die auf elektrolytisehem Wege yerzinkten 
Rohre stark angerostet, wahrend die feuerverzinkten 
Rohro noch keinen Rostangriff aufwiesen. Beschleunigt 
kann die Zerstorung der Schutzschicht werden, wenn 
zuder losenden Wirkung des Wassers noch die mechanische 
Abnutzung z. B. infolge Reibung u. dgl. kommt. Fiir 
30 %igen Niekelstahldraht ergab sieh die bemerkens
werte Tatsache, daB er in destilliertem Wasser und im 
Leitungswasser des Amtes fast gar nicht rostetc. Die 
Gewichtsyeranderung naeh 22 tagigem Verweilen in den 
beiden Wassersorten wrar =  0. In 3 %  iger Kochsalz- 
losung rosteto der Nickeldraht kraftig, jedoch immer 
noch erheblieh sehwiicher ais Eisendraht. Setzt man 
die Gewichtsabnahme des Niekeldrahtes =  100, so betrug 
sie fiir Eisendraht unter sonst gleichen Yersuehsbedin- 
gungen 370

n i
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Von den zahlrcichen Untersuchungen zur Aufkliirung 
der Ursache von M a t  e r i a 1 b r ii c h e n seien folgende ange- 
fiih rt: Aus hochgekohltem Stahl hcrgestcllte Konstruktions- 
teile sollten zwecks groBerer Widerstandsfahigkeifc gegen 
stoBweiso Beanspruchung nicht in Wasser, sondern in 
geschmolzenem Blei gehartet werden; trotzdem traten 
haufig bruche der Teile ein. Dic Schuld wurdo schlieBlieh, 
da man keinen Ausweg fand, auf das Materiał geschoben. 
Die im Amt ausgefiihrte metallographisehc Untersuchung 
zeigte jedoch, daB dio Teilo trotz der Vorschrift nicht 
in Blei gehartet waren, sondern in einem erheblich kriiftiger 
wirkenden Abschreckmittel. — Zwei Automobilkurbel- 
wellcn, von denen sich dio Welle A  im Betrieb schlecht, 
dic Wello B  gut yerhalten hatte, wurden einer yergleiehen- 
den metallographischen Untersuchung untorworfen. Die 
Welle A  zeigte in den auBeren Kurbelzapfen feinkristalli- 
nisches Gefiige, das unyermittelt in grobkristallinisches 
Gefiige iiberging. An den Uebergangsstellen von groBerem 
zu kleinerem Durchmesser der Welle lagen langgestreckte 
oxydische Einschliisso angereichert. Auch zeigte dio 
Wello A  an den yerschiedenen Stelien verschicdene Kugel- 
druekharte. Dio grobkristalliniscben Teile waren etwas 
hiirter ais die feinkristallinischen, und die durehschnitt- 
liche Hiirte der Welle A  war etwas gróBer ais die der 
Welle B. In  Wello B  war das Gefiige gleichmaBig; An- 
reicherung voti oxydischen Einsehliissen war nicht yor
handen. — Zwei an den Lauffliichen stark ahgenutzte 
Eadreifon lieBen keinen, dem Materiał ais solchem an- 
haftendenFehler erkennen (Seigerungen, grobereSchlacken- 
einsehliisso, unganze Stelien). Das Materiał geniigto den 
Lieferungsbcdingungen der Konigl. PreuBischen Staats
bahn. Auf Grund der Gefiigeuntersuchung konnte fest
gestellt werden, daB die Abnutzungen und Abbliitterungen 
auf der Laufflacho dio Eolge starker ortlicher Kaltbear- 
beitung (d. i. bleibende Formycranderung bei gewohn- 
lichen Wiirmegraden) sind. Sio konnen durch Schlagen, 
Bremsen u. dgl. im Betriebe hervorgerufen werden. — 
In einom Falle war die Erage zu entseheiden, ob eiserne 
Ringo gegossen oder gewalzt waren. Das Materiał cnthielt 
kleine Sehlackeneinschliisse. Beim Auswalzen oder Aus- 
schinieden werden die Schlaekeneinschiiisse in der Strcek- 
richtung mitgestreckt. Dio rundę Eorm dieser Schlaeken- 
einschliisse deutete darauf hin, daB dio Ringo naeh dem 
GuB keinen Walz- oder SehmiedeprozeB durchgemaeht 
haben.

Hochprozentigcr Nickelstahl neigt unter gewissen 
Umstanden dazu, briichig zu werden und aufzurcifien. 
Die Erago iiber die Entstehung der Risse ist noch nicht 
voUig geklart. In  ałłen bisher untersuehten Fallen konnte 
jedoch festgestellt werden, daB die Risse yorwiegend 
an Stelien lagen, dio eino bleibende Formanderung bei 
gewohnliclien Wiirmegraden (Kałtbearbeitung) durch- 
gemaeht hatten. Hieraus kann geschlossen werden, 
daB das Auftreten von Rissen mit dem Grade der Kalt- 
bearbeitung des Materials in Zusammenhang steht. Die 
Untersuchungen hieriiber werden noch fortgefiihrt. — 
In  einem Falle zeigte eine vom Antragsteller geschliffeno 
und geiitzte Flachę von hoehprozentigem Kickelatahl 
m Zustand der Einlieferung ins Amt auf rlcr Schliffflache 

zahlreiche dunkle Vertiefungen und Loehcr; es wurde 
angenommen, daB das Materiał porig sei. Dio Unter
suchung ergab jedoch, daB das Materiał V011ig porenfroi 
war, und daB die Verticfungen und Łocher auf der Schliff
flache lediglieh durch unsachgemaBes Aetzen kiinstlich 
heryorgebracht waren.

Mehrfach wurden Erstarrungspunktbestimmungen 
auf Antrag ausgefiihrt. Bei einom grauen GuBeisen wurde 
der Bcginn des Schmelzens zu 1140 °C und der Beginn 
der Erstarrung zu 1115 °C  festgestellt.

In der Abteilung fiir a l l g e m e i n e  C h e m i e ,  
welche im Berichtsjahre 541 Antrage mit 879 Unter
suchungen erledigte, haben die im folgenden angefiihrten 
allgemcinere Bedeutung. In bestimmter Weise behandelte 
GuBeisenspiine waren auf Rostbildung zu untersuchen. 
Zur Bestimmung des Rostgehaltes wurden die getrockneten

Spane im Wasserstoffstrom gegliiht und das entstandeno 
Wasser gewogon. Es zeigte sich, daB bei GuBeisensplinen, 
die lediglieh mit destillierteni Wasser in Beriihrung ge
lassen wurden, starkę Rostbildung cintrat, im Gcgensatz 
zu Spiinen, die unter sonst gleichen Bedingungen mit 
geringen Zusiitzen bestimmter Stoffe in Beriihrung ge- 
standen hatten. — Eine Probe F e r r o p h o s p h o r  war auf  
ihren Gehalt an Kohlenstoff und Phosphor zu unter
suchen. Fiir diese Bestimmungen konnten dio iibiichen 
Yerfahren nicht angowandt werden, da die Probe von 
Lósungsmitteln kaum angegriffen wurde, beim Verbrcnncn 
im Sauerstoffstrom aber schmolz. Zur Bestimmung 
des Kohlenstoffgehałtes erwies sich das Gliiheń der ge- 
pulyerten Probe im Gemisch m it 1 Teil Mangandioxyd 
und 3 Teilen Aluminiumoxyd ais geeignet; naeh dem 
Gliihen yerblieb eino lockero Masse, die kein unzersetztes 
Metali mehr cnthielt. Die Bestimmung des Phosphor- 
gehaltes gelang am besten durcii AufschlieBen m it der 
sechsfachen Menge Eschkamischung im Platintiegel, 
Losen des Riickstandes in Salzsiiure und Fallen der 
Phosphorsiiure mit Molybdiinlosung in der iibiichen Weise.

Einen breiten Raum unter den Antriigen nahmen die 
U n t e r s u c h u n g e n  von  H e i z ma t o r i a l i e n ,  besonders 
yon Kohlen, ein. Man kann dies, wio das Amt besonders 
betont, ais erfrculiches Zeiehcn dafiir betrachton, daB 
in immer weiteren Kreisen der Industrie dio Bedeutung 
des Heizwertes von Brennstoffen richtig eingeschiitzt 
wird. Gegeniiber der in jiingster Zeit mehrfach aufgestell- 
ten Behauptung, daB der Heizwert nieht ais Wertmesser 
fiir Kohlen dienen konne, da erstens dio Entnahmo einer 
wirklichen Durchschnittsprobo nicht durehfiihrbar sei, 
zweitens fiir dio Yerwendbarkeit von Kohlen auBer dem 
Heizwert auch noch eino Reihe anderer Eigensehaften 
in Frage komme, fiihrt der Bericht folgendes an: Die Probe- 
nahme ist naturgemiifi yon gróCtcr Bedeutung und muB 
selbstyerstiindlich in sachgemiiBer 'Weise crfolgen. Dann 
aber liegt kein Grund vor, anzuzweifeln, daB die zu unter - 
suchcnde Kohle dem Durchschnitto der Lieferung ent- 
spricht. Aus dera gleichen Grunde konnte ja sonst uber
haupt bei groBcn Lieferungen keine Priifung erfolgen, 
und doch wiirdo es niemandem einfallen, beispielsweise 
beim Kauf yon Erzen, Roheisen oder dergl. auf dio Unter
suchung der Durchschnittsprobo zu yerziehten. Es ist 
richtig, daB nicht der Heizwert allein ais MaBstab fiir 
die Beurteilung der Verwendbarkeit von Heizmaterialien 
in Betraeht kommen kann. Vorausgesetzt werden muB, 
daB auf wissenschaftlicher Grundlage durchgefiihrte 
Daueryersuche die Brauchbarkeit bestimmter Kohlen- 
sorten fiir den besonderen Yerwendungszweck und die 
besoudero Art der Feuerung ergeben haben. Is t diese 
Brauchbarkeit aber einmal festgestellt, so hangt der 
Wert der Kohlen von ihrem Heizwert ab. Ohne Kenntnis 
des Heizwertes entbehren praktisch durchgefiihrte Dauer- 
versuche der wissenschaftlichen Grundlage, da infolge 
yon Mangeln der Heizanlage und der Bedienung der 
Heizung das Ergebnis zu falscher Beurteilung des Wertes 
der Kohle fiihren kann. Umgekehrt lassen sich aus dem 
Betriebsyersuche mit Kohlen von geeigneter Beschaffen- 
heit und yon bekanntem Heizwert Rucksohliisse auf 
den Wert der Heizanlage selbst ziehen. In  weiten Kreisen 
hat sieh denn auch die kalorimetrischo Priifung einge- 
biirgert; besonders sind in der Schweiz, wo dio Eisen
bahnen diesen Weg eingeschlagen haben, und in Amerika 
bisher sehr zufriedenstellende Ergebnisso mit der laufenden 
kalorimetrischen Kontrolle der Kohlen erzielt worden. 
Es erscheine durchaus wiinschenswert, daB auch in Deutsch
land die Behorden mehr und mehr die Heizwertbestim- 
mungen beim Einkauf von Kohlen beriicksichtigen.

Von besonderen Untersuchungen auf dem Gebiete 
der Brennmaterialien sei die Priifung yon Braunkohlen- 
briketts auf Selbstentziindlichkcit beim Lagern heryor- 
gehoben. Fiir dio Versuche wurden zwei heizbare Hauser 
errichtet, in denen je etwa 20 t  der Briketts gestapelt 
werden konnten. An Thermometern, welche an yer
schiedenen Stelien in die Stapel eingelassen wurden,
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konnten otwaigo Tcmperaturiinderungen wahrend des 
Lagerns festgestellt werden. Untersucht wurde der Ein
fluB der Art der Lagerung (Stapel mit Luftschachtcn, 
diehter Stapel ohne Luftsehiichte, geschiitteter llaufcn), 
ferner der Hohe des Haufens, der Temperatur im Innern 
der Hauser und der Feuchtigkeit. Yergleichsversuche 
wurden gleichzeitig mit einem im Freien befindliehen und 
den Witterungseinflussen ausgesetzten Stapel durchgefuhrt, 
Ueber die Ergebnisse der Versuche, die in niichster Zeit ihren 
AbsehluB erreiehen werden, wird spater berichtet werden.

Von wissensehaftliohen Arbeiten der chemischen Ab
teilung im letzten Berichtsjahr seien dio folgenden erwahnt: 
Die bereits in den letzten Jahresberichten erwahnten 
Untersuehungen iiber die Ana l yse  vo n  Chr omwol f -  
r a m s t a h l  sind abgeschlossen worden. Eino yorlaufige 
Mitteilung von F. W. Hinriehsen und Th. Dieckmann 
ist in dieser Zeitsehrift* bereits erschienen; dio ausfiihr- 
liche Abliandlung wird demniichst in den Mitteilungen 
des Amtes veroffentlicht werden. Es handelte sich hierbei 
vor allem um die Bestimmung des Phosphors bei Gegen- 
wart von Wolfram. Dio kritiselio Dureharbeitung und 
Nachpriifung der in der Literatur beschriebenen yer
fahren zur Trennung von Phosphor und Wolfram ergaben, 
daB keino der vorgeschlagenen Arbeitswoison fiir die 
Ermittlung des Pliosphorgchaltes von Wolframstahl 
ohne weiters yerwendbar war; dagegen IieB sich die 
Analyse in folgendcr Weise durchfiihren. Der mit Natrium- 
superoxyd nach dcm Yerfahren yon Hinrichsen und 
Wolter** aufgeschlosseno Wolframstahl wird mit Wasser 
ausgelaugt, und aus der alkalischcn Losung, welche die 
gesamte Wolfram- und Phosphorsaure enthiilt, werden 
die beiden genannten Siiurcn nach dcm Neutralisieren 
mit Merkuronitrat gefiillt. Der Niederschlag wird gegliiht 
und der Gliihruckstand mit Alkalikarbonat aufgeschlossen. 
Dio Sehmelze uird in Wasser gelost, ammoniakaliseh 
gcmaeht und mit Magnesiamischung in der Hitzo nach 
Jiirgenscn yersetzt. Bei dieser Arbeitsweise stórt die Gegen- 
wart von Wolframsiiuro nicht. SchlieBlich kann man 
noch das gefallte Magnesium-Ammoniumphosphat in 
Salpetersaure losen und dio Phosphorsiiure mit Molybdat- 
losung nach Finkcncr abscheiden. — Ueber dio Ergebnisse 
von Untersuehungen der M a n g a n t i t r a t i o n s y e r 
f a h r e n  ist in einer yorlaufigen Mitteilung yon E. DciBf be
richtet worden. Dcrselbe machtó auch iiber die Bildung 
und Eigenschaften des in erwiihnter Arbeit eine Rollc 
spiclenden kolloidalen Mangandioxyds in der „Kolloid- 
zeitschrift“ f t  beachtenswerto Mitteilungen. Die Bildung 
des kolloidalen Mangandiox\rds findet im allgemeinen 
bei der Reduktion von Permanganatlosung mit ver- 
sehiedencn Mitteln leicht statt, und man erhalt bestiindigc 
Losungen des Kolloids, wenn die Anwesenheit fiillcnd 
wirkender Elektrolyto yermieden wird. Dio leiehto Fall- 
barkeit des Hydrosols durch Elektrolyto ist wohl der 
Hauptgrund, weshalb die Bildung des Kolloids den meisten 
Forschern, die sich bisher mit der Reduktion von Per- 
manganat befaBten, nicht besonders aufgefallcn ist. 
Ais gut geeignet zur Herstellung kolloidaler Losungen 
des Mangandioxyds erwies sich dio Reduktion yon Per
manganatlosung mit einer Losung von arseniger Siiuro 
in Wasser unter Zusatz yon ganz wenig Natriumhydroxyd. 
Aus Manganosalz durch Oxydationsvorgange kann nur 
boi Anwesenheit geoigneter, ais Schutzkolloide wirkender 
Stoffo kolloidales Mangandiosyd erhalten werden. Sind 
Schutzkolloide nicht zugegen, so wird durch das anwesendo 
Manganoxydulsalz, welehes wie andere Salze zweiwertiger 
Metille stark fiillend auf das Kolloid einwirkt, sofort 
das Hydrogel gefallt. Ais Schutzkolloid wirken organische 
Stoffe (Gclatine, EiweiB, Dextrin u. a.), sowie unter 
Umstiinden anorganische Hydrosole, wio die des Eisen- 
hydroxyd oler  der Tonerde. — Fiir die Untersuchung

* 1909, 18. Aug., S. 1276.
** „Stahl und Eisen" 1907, 2. Okt., S. 1418.

t  Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 29. Juni, S. 1129.
t t  1910, 5. Febr., S. 69.

von Bronzen, Messing und ahnlichen Logierungen wurdo 
von Schurmann und Arnold* ein nouos Verfahren aus- 
goarbeitet.

In der Abteilung fiir O e l p r u f u n g  wurden 
1050 Proben zu 650 Antragen untersucht. Mehrfach 
sind im Berichtsjahre D am  pf t u r b i n ę  nii le untersucht 
worden; teils lagen ungebrauehte, teils bereits gebrauchte 
Ocle vor. In einigen Fallen sollte durch die Untersuchung 
crmittelt werden, welche Veranderungen das gebrauchto 
Oel gegeniiber dcm ungebrauchten im Betriebe erfahren 
habe. In jedem Falle war im gebrauchtcn Oel eino Zu- 
nahmo des Siiuregehaltes bemerkbar; ferner enthiclt 
das gebrauchte Oel in der Mehrzahl der Falle merklichen 
Bodensatz, der, abgesehen yon Wasser und Oel, im wesent- 
lichen aus Eisonseifen bestand. Einige Turbinenolo hatten 
insofern zu Bctriebsstorungen AnlaB gegeben, ais sich 
die mit dem Oel in Beriihrung gekommenen Teilo der 
Maschine mit einer gummiartigen Haut iiberzogen, dio 
z. B. die freie Bewegung der Yentile hemrate. Auf den 
Oelsieben und in don Oelbehiiltern hatten sieh gummi- 
artige Ruckstiinde gebildet; durch die Untersuchung 
sollte die Zusammensetzung der Ruckstiinde festgestellt 
und die Ursache der beobachteten MiBstande aufgekliirt 
werden. Die Ruckstiinde erwiosen sieh ais ein Gomisch 
yon Oel, Eisen- und Kupferseifen, Sehinutzteilen und 
Metallflittern. Die aus den Seifen abgeschiedenen Siiuren 
zeigten das Verhalten von Erdolsauron, wio sie durch 
Oxydation von Sehmierblkohlenwasserstoffcn entstehen. 
Eisonseifen, wie dic in den Ruekstanden enthaltenen, 
bildeten sich auch bei im Amt ausgefiihrten Laboratoriums- 
yersuchen, bei welchen das Turbinenol (reines Mineral- 
inaschincnol) mit Eisenoxyd liingero Zeit auf 60 bis 70 o C 
(Betriebstemperatur) erhitzt wurde. Iliernach war an- 
zunehmen, daB beim Gebrauch des Turbinenols eino 
Bildung harzartiger Oxydationsprodukte von Siiurc- 
charakter erfolgt, welche rostige Teile der Maschine unter 
Bildung yon Eisenscifen angreifen und im weiteren Yer- 
lauf die beobachteten Bctriebsstorungen bedingen. — 
In einem anderen Falle war auf Grund der Untersuchung 
eines in den Mischyentilen einer Koksofengasmaschine 
yorgefundenen weichpechartigen Ruckstandes und nach 
dor Priifung der yerwendeten Schmierole zu entscheiden, 
ob der Riickstand aus dem Koksofengaso oder aus dem 
Schmierol entstanden sei. Da der Riickstand zu etwa -[i 
aus organischcn, steinkohlenteerartigen, zu etwa ’/a 
aus anorganischen Stoffcn bestand, also nur solche Be- 
standteile enthiclt, welche den angeblich yerwendeten 
Mineralolen fehlten, war anzunehmen, daB der Riickstand 
aus dem Koksofengas entstanden sci. Solche Gase konnen 
tcerige Stoffe in Nebelform enthalten, wenn sie nicht 
geniigend gereinigt sind. — Ferner war noch ein im Zylindcr 
einer GroBgasmaschine gefundener schwarzbrauner, barter 
Riickstand auf Zusammensetzung, und das zur Schmierung 
der Maschine yerwendeto Oel daraufhin zu priifen, ob 
cs irgendwclche Eigenschaften aufwies, die zur Bildung 
des Ruckstandes AnlaB gegeben haben konnten. Der 
Riickstand bestand zu etwa s/4 aus kohligen, organischen, 
zu etwa 34 aus anorganischen Stoffcn und sehr diekfliissi- 
gem Schmierol. In  dem eingesandten Schmierol waren 
keine Verunreinigungen nachweisbar. Hinsichtlich der 
Yerharzungsfahigkeit yerhielt es sich nicht ungiinstigcr 
ais zwei zum Verglcich herangezogene, nach Angabo 
der Einsender gut bewahrte Gasmotorenole; demnach 
waren mit den bekannten Yerfahren in dem Oel keine 
Eigenschaften naehzuweisen, welche nach den derzeitigen 
Anschauungen Riiekstandsbildungen besonders begiin- 
stigen konnten. — In DainpfleitungsrShren yorgefun- 
dene Ansiitze waren daraufhin zu priifen, ob sio von Oel 
herriihren. Die AiLsatze gaben an Benzol keine oligen 
Anteilo ab; auch war beim Erhitzen keine Yerkohlung, 
wie sie bei Vorhandensein von organischen Stoffen hiitte 
eintreten miissen, zu bemerken.

* „Mitteilungen aus dcm Kgl. Materialpriifungsamt“
1909, 7/8. Heft, S. 470.
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Ueber dio im letzten Botriebsjahre ausgefiihrten 
wissensehaftliehen Arbeiten der Abteilung ist folgendes 
7.u berichten: Es ist scit liingerem bekannt, daB die
S ehmi or f i i h i gke i t  von  Mi n e r a l d a m p f z y l i n d e r -  
o l en durch Zusatz von geringen Mengen, z. B. 5 %, ver- 
seifbarem Fett betrachtlieh erhoht wird, ohne daB bisher 
eine ausreichende Erkliirung gegeben ware. Me anderweitig 
ausgesprochene Annalune, dureh den Fettzusatz wiirde 
die Yerdampfbarkeit der Mineralolo yermindert, hat 
sich nach im Amt ausgefiihrten Untersuchungen ais irrig 
erwiesen; dagegen erschien cs nicht ausgeschlossen, daB 
bei Yerwendung fetthaltiger Mineralzylinderole eino 
Bildung von Eiscnseife (durch Einwirkung aus dem Fett 
sich abspaltender Fettsauren auf das Metali) erfolge 
und durch dieso cin besseres Anhaften des Oeles an den 
zu schmierenden Flachen bedingt wiirde. Zur Kliirung 
dieser Frago haben D. Hołdo und J. Marcusson zunachst 
ein aus dem Betriebe wiedergewonnenes fetthaltiges 
Zylinderól im Vergleich zu dcm urspriinglichen Oel auf 
Gegenwart von freier Siiuro und Eisenseifo gepriift. 
Einerseits konnte eine Neubildung freier Siiuro fest
gestellt, anderseits Eiscnseife in botrachtlichen Mengen 
naehgewiesen werden; auBerdem war das wiedorgewonneno 
Ocl wesentlich ziihfliissiger, ais das urspriinglich verwcn- 
dete. Dio Untersuchung wird wcitergefiihrt. F. Schwarz 
und H. Schliitcr haben ferner die Gesichtspunkto fest- 
gclegt, welcho fiir die sachgemiifle Auswahl von Schmier- 
olcn fiir Explosionsmotoren maBgebend sind.

Dio wichtige B e s t i m m u n g  d e r  K a l k s o i f o i n  kon- 
sistenten Fetten, Wagenfetten u. dgl. liiBtsich nach J. Mar- 
cusson in yielen Fallen in einfacher und geniigend zu- 
vcrliissiger Weise durch nacheinander folgendes Aus- 
ziehen des Fettes mit Azeton- und Benzol-Alkohol im 
Extraktionsapparat ausfuhren. Azeton lost Wasser 
und Oel horaus, durch Benzol-Alkohol wird dann die 
Kalkseifo von den unloslichen anorganischcn Bcstand- 
teilen des Fettes getrennt. Auf dem angegebenen Wegc 
kann die bisher ziemlich zeitruubendo Priifung der Ge- 
samtzusammensetzung konsistenter Fette unter Umstiin- 
don vereinfaeht werden.

A us den Jahresb erichten  der K gl. PreuB ischen R egicru n gs- 
und G ew erberate fiir 1909.

(S c h lu B  v o n  S e i t e  2 097 .)

Zur Frage der B e s c h a f t i g u n g  j u g e n d -  
1 i c h e r A r b e i t e r  in Walzwerken und der damit 
zusammenhangenden Frage der Einfuhrung d r e i -  
s c h i c h t  i g e n * Betriebes finden sich folgende Beitrage:

„Dio fiir die Beschaftigung junger Leute miinnlichen 
Gcschlechtes in Walz- und Hammcrwerken im Ab- 
schnitt II  der Bekanntmachungen vom 27. Mai 1902 
und 0. Juli 1906 (Reichs-Gesetzbl. S. 170 und 853) nach- 
gelassenen Ausnahmen wurden in dem fiir den Bezirk 
allein in Betracht kommenden Peincr Walz werk nicht 
benutzt. (Reg.-Bez. H i l d e s h e i m . )  Das Werk hat 
scit 1902 von der Beschaftigung junger Leute im Walz- 
werksbetriebe wegen der Schwierigkeiten, die mit einer 
zuverltissigen Fiihrung der vorgeschriebenen Tabellon 
iiber die Pausen verbundon waren, und wegon der geringen 
Bewertung der Tatigkeit der jungen Leute abgesehen. 
Hierdurch entstand weder in der Ausbildung der Walz- 
werksarbeiter noch in dem Bediirfnis an Nachwuchs ein 
Nachteil, wozu die SeBhaftigkeit der Arbeiter und deren 
W'unsch, ihre Sohne dem Walzwerke wieder zuzufiihren, 
erheblich beitrugen. Aus den vorliegenden Meldungen 
dieser Sohne pflegt die Werksverwaltung die ihr geeignet 
erscheinenden Arbeiter iiber 10 Jahre fiir den Walzwerks- 
betrieb auszuwiihlen. Yon der ersten Tatigkeit ais Streck- 
jungen riicken die Walzwerksarbeiter je nach ihrer Be- 
fiihigung allmiihlich in frei werdende besser bezahlto nnd 
yerantwortungsTollero Stellen an den Oefen und Walzen-

* Ygl. hierzu auoh die Jahresberichte far 1908 (siehe
„ S tah l und Eisen" 1909, 4. Aug., S. 1210).

straBon auf. Die Zahl der so vorgebildeten Arbeiter be- 
triigt etwa 80 % der im eigontlichen Walzwerksbctriebc 
beschiiftigten Arbeiter. Der Rest besteht aus Hand- 
langern. In beschranktem Umfange werdon jungo 
Leute ais Lehrlinge in den mechanischen WerksUitten 
und ais Laufjungen in den Laboratorien und Geschiifts- 
riiumen beschaftigt. Es erscheint bemerkonswert, daB 
ein vor 1902 unternommoner Vcrsucli, fiir dio Beschiifti- 
gung junger Leute im Walzwerksbetriebe den d r e i - 
s c h i c h t i g c n  B o t  r i o b einzufiihron, fehlgesehlagen 
ist, weil sich die jungen Leute, weleho dio Schicht um 
10 Uhr abends zu beginnen hatten, in der Stadt umhcr- 
trieben und unpunktlieh zur Arbeit kamen. Dio Eltern 
klagten auch iiber groBere Kosten und Unzutriiglich- 
keiten, die ihnen aus der Vorpflegung der jungen Leute 
auBerhalb der fiir dio Mahlzciten der Familie iiblichen Zeit 
crwiichsen."

„Die im Walzwerk beschiiftigten Arbeiter machen 
keino Lehrzcit dureh. (Reg.-Bez. M ii n s t o r.) Sie wer
den, nachdem sie eino Zeitlang im Werko tiitig goweson 
sind, jo nach Tiichtigkeit und Geschick yerwendet. Wenn 
dio Naehtbesehiiftigung der Jugendliehen nicht erlaubt 
wiirde, konnten dieso ais Boten, Kehrer usw. wahrend 
der Tagesschicht Yerwendung finden. Dio Jugendliehen 
in drei Sehiehten zu besohiiftigen, wahrend dio anderen 
zwei Sehiehten arbeiten, ware dagegen schwcr durch- 
fiihrbar. Wollte man jedoch den dreischielitigen Betrieb 
allgomein einfiihrcn, so wiirden dio deutsehen Werko nach 
Ansicht der Werkslcitung nicht mehr im Wottbewerb 
bleiben konnen."

„Dio Einfiihrung des dreischichtigen Betriebes fiir 
dio jugendliehen Arbeiter wiirde sich nur gleichzeitig 
mit derEinrichtung eines solchen auch fiir die erwaehsenen 
Glashiittenarbeiter ermoglichen lassen, da dio Ordnung 
und der regclmiiBigo Fortgang des Betriebes beim Wechsel 
der jugendliehen Arbeiter inmittcn der Schicht der er- 
wachsenon leiden und sich daraus allcrlci Unzutraglich- 
keiten auch fiir dieso, dio auf dio stiindigo Hilfclcistung 
der jungen Burschen angewiesen sind, ergeben wiirden. 
(Reg.-Bez. JI i n d e n.) Besonders nachteilig wiirde es 
fiir die Ausbildung der Glasbliiscrlehrlinge* sein, wenn 
sie nicht stets bei einem und demsclbcn Glasblaser (Meistcr) 
arbeiteten, sondern bei zweien in jeder ihror Sehiehten; 
sie wurden es bei ihrer Arbeit wahrscheinlich keinem der 
Mcister mehr recht machen konnen, da jeder yon diesen 
besondere kleine Eigenheiten und Angewohnheiten beim 
Arbeiten hat, nach denen sich der Lehrling richten muB. 
Die Meistcr wiirden nicht mehr das bisherige Interesse 
an dor guten Ausbildung der Lehrlinge nehmen, da dcm 
einzelnen nicht mehr allein der Yorteil aus der Arbeit 
seines Lehrlinges zufallen wiirde; wahrscheinlich wiirden 
sie sich unter diesen Umstanden weigern, iiberhaupt noch 
Lehrlinge anzulernen. Ferner wiirde die Anzahl der Ein- 
bringer, welche den iiberwiegenden Teil der jugendliehen 
Arbeiter ausmaehon, bei Einfuhrung des dreischichtigen 
Betriebes um die Halfte yermehrt werden miissen, was, 
abgesehen dayon, daB zu Zeiten flotten Geschaftsganges 
die Heranziehung der erforderlichen Arbeitskriifte schwierig 
sein wiirde, entweder eino erhebliche Belastung des Lohn- 
kontos der Hiitten oder eine geringere Bozahlung der Ein- 
trSger zur Folgo haben wiirde. Neben diesen allgomeinen 
Gesichtspunkten kommen fiir die einzelnen Hiitten jo nach 
ihrer Einrichtung, Arbeitsweiso usw. noch besondere Um- 
stiindo in Betracht, die es ihnen erschwcren, wenn nicht 
unmoglieh machen, eine derartige Schichteneinteilung 
vorzunehmen.“

„Um die jetzt zugelassenen zwólfstiindigen Nacht- 
sehichten der jugendliehen Arbeiter zu yerkurzeń, liegt 
dio Erwagung der Frago nahe, ob fiir die Jugendliehen der 
dreischichtige Betrieb bei Beibehaltung des zweischichtigen 
Betriebes fiir Erwachseno eingefiihrt werden konnte. 
(Reg.-Bez. A r n s b e r g . )  Technisehe Schwierigkeiten 
wurden dieser Einfuhrung yon achtstundigen Sehiehten

* Dienachstehenden Ausfiłhrungcn treften filr Hiitten- 
werke in gewissem Grade auch zu. Dic Red.
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wohl nicht entgegenstehen. Aber es wird geltend gemacht, 
daB ein dreischichtiger Betrieb dio Zahl der erfordorlichen 
jugendlichen Arbeiter erheblich yermehre und dieso vcr- 
mehrto Zahl nicht zur Verfiigung steho; boi vorsehicdoncn 
Werken wiirde dann dio Erschwerung hinzutreten, dali 
dio jungen Leute naeh Vollendung ihrer Ausbildung nicht 
alle beschaftigt werden konnten. Auch darin liegt ein Be
denken, daB dor Wechsel der jugendlichen Arbeiter inner- 
lialb einer Arbeitsschicht der erwaehscnen Arbeiter das 
richtigo Zusanimenarbeiten aller Arbeiter storen muB und 
damit dio Sicherheit des Betriebes gefahrdet wird. Dio 
Einfiihrung achtstiindiger Schiehten fiir jugendlioho Ar- 
beiter wiirde siclierlicli auf ziemlich groBen Widerstand 
der zweischichtig arboitonden erwachsenen Arbeiter 
BtoCen.“

„Dreisehichtige Betriebe fiir samtlicho Arbeiter eines 
Werkes finden sich bereits in einigen Feinblechwalzwerkon, 
die mit Walzen ohne Wasserkuhlung arbeiten. Der drei- 
sehichtigo Betrieb wird bei diesen Walzen zur Notwcndig- 
keit, weil dio Arbeiter unter den Diinsten des Schmicr- 
materials leiden, mit welchem dio warmen Walzen ge- 
schmiert werden, und eine liingere ais aehtstiindigo Schicht 
dio Arbeiter iibermaflig anstrengen wiirde. Versuche, 
auch in anderen Betrieben den dreischiehtigen Betrieb 
einzufuhron, sind zwar schon gemacht worden (vgl. 
Jaliresberichto fiir 1908, S. 335), aber zu einer dauernden 
Einriehtung ist cs nicht gekommen. Fiir groBere Werko 
wiirde dio Einfiihrung des dreischiehtigen Betriebes fiir 
alle Arbeiter eine bctriichtlicho Vermehrung der Gc- 
steliungskosten bedingen, und dio Arbeiter wurden orheb- 
liche Lohnausfiillc erleiden, wenn die Einheitssiitzo der 
Lohno nicht wesentlich erhóht wiirdcn."

„Dio Einfiihrung des dreischiehtigen Betriebes fiir 
dio jugendlichen Arbeiter allein wiirdo die groBten 
Schwierigkeiten machen, weil dic damit verbundeno Ver- 
schiedenheit im Schichtwechscl ein Zusanimenarbeiten 
der Erwachsenen und der Jugendlichen fast unmoglick 
machen wiirde. (Reg.-Bez. W'i o sb  a den . )  Besonders 
wiirdo auch eino einheitliche Regelung der Pausen kaum 
angiingig sein. Endlich wird gegen dio Einfiihrung des 
dreischiehtigen Betriebes fiir die jugendlichen Arbeiter 
angefiihrt, daB dadurch eino Erhohung der Selbstkosten 
bewirkt werden wiirde, die allerdings boi der yerhiiltnis- 
miiBig geringen Zahl der jugendlichen Arbeiter kaum 
erheblich sein kann. Dio besto Losung wiirdo selbstyer- 
standlich dio Einfiihrung des dreischiehtigen Betriebes 
fiir alle Arbeiter sein. Ihr stehen ausschlieBlieh wirt
schaftliche Bedenken gegeniiber. Diese spielen allerdings 
augenblicklicli bei den Puddel- und Walzwerken, welcho 
schwer mit dem Wettbewerb der „gemischten" GroB- 
betriebo zu kampfen haben und sich nur durch dio Her
stellung von Qualitatssch\veiBoisen behaupten konnen, 
eino aussclilaggebende Rolle. Die allgemeinc Einfiihrung 
des dreischiehtigen Betriebes wiirdo daher nur dann in 
Frage kommen konnen, wenn sie auch in den iibrigen, mit 
regelmaBiger Tag- und Nachtschicht arbeitenden Zweigen 
der Eisen- und Stahlindustrie erfolgte."

„Der Einfiihrung von achtstiindigen Schichten fiir 
die Tiirzioher, ICehr- und Wippjungen und Hammer- 
fiihrer stehen eigentliche technische Schwierigkeiten wohl 
nicht entgegen, da dieso piinktlich alle aeht Stunden 
wechseln konnen, sobald nur das eine Stiick fertig ge
walzt oder gcschmiedet ist. (Reg.-Bez. C o b 1 o n z.) Dio 
Schwierigkeiten liegen mehr in der Art der Entlohnung, 
wenn Akkordsiitze gezahlfc werden, sowie in der Lohnfrago 
selbst, die alsdann wahrscheinlieh einerseits eine Vor- 
minderung des Yerdienstcs fiir die jungen Leute, ander
seits eine erhohte Ausgabe fiir dic Werke bedingen wiirde. 
Die iilteren Arbeiter legen groBen Wert darauf, daB ihre 
Jungen sobald ais moglich im Walzwerk Beschaftigung 
finden und mit der Zeit fur die gut bezahltcn Posten an- 
gelernt werden; sio wurden mit dem AusschluB der 
jugendlichen Arbeiter aus dem Walzwerksbetrieb nicht 
einverstanden sein."

„Da bei den anderen Beschiiftigungsarten die Tiitig- 
keit der Jugendlichen Hand in Hand mit der der Er

wachsenen gehen muB, wurde die Einfiihrung des~drei- 
sehichtigen Betriebes allein fiir dio Jugendlichen auf 
groBo Schwierigkeiten stofien und Storungen fiir dio in 
anderer Schichteinteilung arbeitenden Erwachsenen zur 
Folgo haben. Dio allgemeinc Einfiihrung des dreischich- 
tigen Betriebes aber lediglich aus Riicksicht auf die geringo 
Anzahl der zur Nachtarbeik herangezogenen Jugendlichen 
erscheint unausfiihrbar.“ (Reg.-Bez. D u s s e l d o r f . )

Aus dcm Rcg.-Bcz. A r n s b e r g  wird iiber ein 
gegen den Leiter eines Martinstahlwerkes eingeleitctes 
Straf yerfahren wegen V e r 1 e t z u n g d e r  S o n i i -  
t a g s r u h e  berichtct. Wir konnen es uns yersagen, 
auf dieso Angelegenheit hier einzugehen, da dio materielle 
Seite dieser Sache in dieser Zeitschrift* schon ausfiihrlich 
behandelt worden ist. Im iibrigen ist durch den auf Grund 
einer Eingabc** des Vereins deutscher Eisenhuttenleuto 
und des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustricllcr 
kurzlich herausgekommenen Ministenal-ErlaB f  die Frage 
der Sonntagsruhe in Mar* inwerken zweckentspreohend 
geklart und geregelt worden.

Bemerkenswert sind yielleichfc auch folgende .Mit 
teilungen:

„Gerichtlich bestraft wurdo u. a. (Landespolizei- 
bezirk B e r l i n )  ein Fabrikbcsitzer, der dcm Fabrik- 
wachter und dem Portier nicht die in § 105 c Abs. 3, 4 
der GO. y o r g c s c h r i c b e n e n  R u h e z c i t e n  ge- 
wiihrt hatte. Damit ist anerkannt worden, daB auch 
diese Gattungen von Angestellten zu den gewerblichen 
Arbeitern im Sinno von Tit. VII der GO. gehoren. Das 
betreffende Urteil des Kammergerichtes ist im Go- 
werbearehiy Band 9, S. 294, abgedruckt."

„Die Sonntagsarbeit hat im Berichtsjahre infolgo 
schwaclien Gcschiiftsgangcs abgcnommcn. Dic dics- 
beziiglichen Bestimmungen wurden im allgemeinen bc- 
achtet. Nur der Leiter eines gróBeren Betriebes muBte, 
weil er den A u s  h a n g  ii b e r  d i o  z u l a s s i g e  S o n n -  
t a g s a r b o i t  wiederholt nicht ausgehiingt hatte, in eino 
Geldstrafe genommen werden." (Reg.-Bez. Os n a b r i i c k  
und Au r  ich.)

„Den groBten Anteil an den S o n n t a g s a r b e i t c n  
hatten, wie bisher, dio Werke der GroBeisen- und Stahl
industrie (Reg.-Bez. A r n s b e r g ) .  Die Mehrzahl der 
Ausnahmebewilligungen auf Grund § 105 f. der Gewerbe- 
ordnung ist fiir ein groBes Iliittenwerk erforderlich ge- 
worden, welches dureh den Umbau seines Thomaswerkes 
groBo Ausfiille in der Stahlerzeugung gehabt und ohno 
Zulassung von Sonntagsarbeit unverhaltnismaBigen 
Schadcn durch Vertragsstrafen zu befiirchten hatte. Dio 
Ausnahmen fur dieses Werk sind siimtlich nur fiir dio 
Sonntag-Nachtsehieht zugelassen worden. Dio iibrigen 
in Betracht kommenden Werko haben ihre Antrage in 
der Hauptsache damit begriindet, daB infolgo von un- 
yorhergesehenen Betricbsstorungen erheblieho Ausfiillo 
auszugleichen seien, in einigen Fallen auch mit der Not- 
wendigkeit, einen SchiffsanschluB zu erreiehen. Ein 
groBes Hiittenwerk hatte unter Hoehwasscr erheblich 
gelitteu und erhielt deshalb Ausnahmen bewilligt.“

„Bemerkenswert ist eine Forderung des Gewerbc- 
ins])ektors (Reg.-Bez. A r n s b e r g ) ,  daB zwisehen den 
iiuBerstcn Teilen der auf don S e h m a l s p u r g l e i s e n  
y o r k o h r e n d o n  F a h r z o u g e  und allen Mauern, 
Siiulen und son3tigen feststehenden Gcgcnstanden ein 
Zwisehenraum von 0,5 m gelassen oder hergestellt werden 
soli, um schwere Unfiille zu yerhiiten. Das Werk bestritt 
zunachst auf Grund des Kleinbahngcsetzes yom 2S. Juli 
1892 dio Zustśindigkeifc des Gewerbeinspektors fiir eino 
solche Forderung, gab aber spiiter zu, daB die Aufsicht des 
Gewerbeinspektors nach § 120 a der Gewerboordnung 
begriindet ist."

Im iibrigen muB wegen Einzelheiten der in diesen 
Jahresberichten behandelten Gegenstande auf die Quelle 
selbst yerwiesen werden.

* „Stahl und Eisen" 1909, 8. D ez., S. 1940 ff.
** „Stah l und Eisen" 1910, 4. Mai, S. 743 ff.

t  „Stahl und Eisen" 1910, 21. Sept., S. 1657.
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Wirtsehaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. — Ueber das o n g i  i s c h  o 

Roheisengeschaft wird uns unterm 17. d. M. aus Middles- 
brough wie folgt berichtet: Nach vierzehn Wochen Still- 
stand haben dio Schiffswerften cndlich wieder die Arbeit, 
und zwar in emsigster Weise, aufgenommen. Die Walz- 
werke sind mit Auftriigen und Spezifikationen auf lango 
Zeit hinaus re;clilieh versorgt. Auch auf die GieBereien 
wirkt diese Tiitigkeit belebeiul. Die Roheisenpreise sind 
trotz der sonst so stillen Jahreszeit taglich langsam ge- 
stiegcn. Die Nachfrage, besonders fiir Abschlusse auf 
lango Zeit hinaus, wiichst. Dio Hiimatithochofenwerko 
klagen noch iiber die hohen Erzpreise, dio verlustbringend 
wirken. Eiir sofortige Lieferung wird GieBercieisen G. JI. B. 
Nr. 3 zu sh 50/— f. d. ton gehandelt; Nr. 1 ist so knapp, 
daB bis zu sh 55/— fiir kleine Posten bezahlt wurden. 
H amatit in gleichen Mengen Nr. 1,2 und 3 kostet sh 63/6 d 
bis sh 04/—, netto Kasse ab Werk. Fiir Januar/Marz 
werden sh 51/— bezw. sh G4/6 d gefordert. Hiesige Warrants 
Nr. 3 schlieBen zu sh 50/% d bis sh 50/1 d netto Kasse. 
In Connals hiesigen Lagern befinden sich jetzt 514 162 tons, 
darunter 464 154 tons G. Jl. G. Nr. 3.

V o r e i n i g t e  S t a a t e n .  Nach dem „Iron Age“ * 
betrug dio R o h e i s e n e r z e u g u n g  der Koks- und 
Anthrazithochofen der Vereinigten Staaten im N o- 
v e m b e r  d. J. 1940 336 t  gegen 2126 611 t  im yorher- 
gegangenen Jlonat. Dio tiigliche Erzeugung belief sieli 
im Noyember auf 64 678 t  gegen 68 600 t  im Oktober. Auf 
dic niiheren Einzelheiten werden wir noch zurttekkommen.

Versand des Stahlw erks-V crbandes. — Der Yersand 
des Stahl werks-Verba ndes an P r o  d u k t e n  A betrug 
im N o v e m b e r  d. J. 420 306 t  (Rohstahlgewieht); 
er war damit 39 143 t  niedriger ais der Y e rsa n d  im Ok
tober (459 449 t), dagegen 29 951 t  hoher ais der Yer
sand im Noyember 1909 (390 355 t). Im einzelnen wurden 
yersandt: an Halbzeug 142 049 t  gegen 131 712 t im Ok
tober d. J. und 130 480 t  im Novembcr 1909; an Form
eisen 115 807 t  gegen 145 759 t im Oktober d. J . und 
100 610 t im November 1909; an Eiscnbahnmaterial 
162 450 t gegen 181 978 t  im Oktober d . J. und 153 265 t  
im Noyember 1909. Der diesjahrige Noycmberyersand 
war also in Halbzeug 10 337 t  hoher, dagegen in Form
eisen 29 952 t  und in Eisenbahnmatcrial 19 528 t  niedriger 
ais der Yersand im Yormonate. Yerglichen mit dem No- 
vember 1909 wurden im Berichtsmonatc an Halbzeug 
11 569 t, an Formeisen 9197 t  und an Eiscnbahnmaterial 
9185 t  mehr yersandt. — In den letzten 13 Jlonaten 
gcstaltete sich der Yersand folgendermaBen:

1909
l l a l b -
■ z c a g

t
. . 130 480

F o r m 
e i s e n

E i s e n b a h u -
m a t e r i a l

G c s a m t-  
p r o d u k t e  A

Noyember , 106 G10 153 265 390 355
Dezember ,. . 152 673 100 852 156 315 409 840

1910 
Januar. . , . 133 609 110 427 134 290 37S 326
Februar . . . 136 996 144 167 115 683 396 846
Jliirz . . . . 168 014 248 603 181 165 598 383
April . . . . 125 637 172 353 117 459 415 449
Mai . . . . . 107 197 145 504 134 893 387 594
Juni . . . . 113 124 163 888 171 119 448 131
Juli . . . . 102 067 148 37S 143 354 393 799
August. . . . 115 162 149 700 181 727 416 589
September . . 134 340 154 608 160 134 449 082
Oktober . . . 131712 145 759 181 978 459 449
Noyember .. . 142 049 115 807 162 450 420 306

R h ein isch-W estfa lisches K ohlen -Synd ikat zu  Essen
a. d. R uhr. — In der am 17. d. JI. abgehaltenen B e i r a t  s- 
s i t  z u n g wurden nur Mitteilungen interner Art gc- 
macht. — Die sich daran anschlieBende Z e c h e n -  
b o s i t z e r v o r s a m m l u n g  beschloB einstimmig dio 
A u f n a h m e  der G e w e r k s e h a f t  J o h a n n e s ,  
s e g o n in das Kohlen-Syndikat und ermiichtigte den Vor-

* 1910, S. Dez., S. 1292/3.

stand zum AbschluB des Aufnahmevertrages. Die Ge- 
werkschaft Johanncssegen erhalt eine Beteiligung von 
150 000 t  und darin eingeschlossen 80 000 t  Briketts. 
Sodann wurden die Beteiligungsanteile fiir Januar 1911 
fiir Kohlen auf 87% (bisher 85) %, fiir Koks auf 72%% 
(wie bisher) und fiir Briketts auf 75%  (wio bisher) fest
gesetzt. Ferner wurden einige inzwischen in den Be- 
teiligungsanteilen fiir Koks und Briketts eingetretene 
Aendcrungcn bekannt gegeben. Die Yersand- und Ab- 
satzergebnisse im November d. J., yerglichen mit dem 
Vormonat und dem Noyember 1909, gcstalteten sich 
nach dem Berichto des Yorstandes wie folgt:

a) Kohlen.
G e s a m t f o r d e r u n g ................................
G e i*nm t a b s a t z .......................................
Beteiligung............................
I l e c l in u n g s m ł lB lg e r  A b s a tz  . . 
D a s s e lb e  In  %  d e r  B e t e i l i g u n g  .
Z a h l  d o r  A r b e l t s t a g e ..........................
A r b e l ts t i i g l .  F o r d e r u n g  . . .  .

„ G e s n m ta b s a t z  . . .
„ r e e b n u n g s m .  A b s a tz

b )  K o k s .

G e s n m t v c r s a n d ........................................
A r b e l t s t l i g l l e h e r  Y e r s a n d  . . .

c )  B r i k e t t s .

G e s a m t v e r « a n d ........................................
A r b e l t s t i i g l ic h e r  Y e r s a n d  . .  .

N o v e m b e r

1910

l!
) - 
i -

I - 2

7114
7 173
6 290
6 807

92 ,24
24»/s

2 94896
2 9 7 3 2 0
2 40708

1447709
4 8257

2 8 8 8 2 9
11972

O k t.

1910

7182
7149
6777
5S03

8 5 ,6 3
26

2 76235
2 74953
2 23187

1428241
46072

2 9 3 6 7 3
11295

N o t .

1909

6823
6813
62 8 0
5492

87 ,46
241/8

2 82799
2 82394
2 2 7 6 5 3

1283444
42781

2 58*06
10728

Wio der Yorstand zu diesen Ziffern ausfiihrte, voll- 
zog sich in den Absatzyerhiiltnissen im Jlonat Noyember 
d. J. eine wesentliche Bcsserung. Der rechnungsmaBigo 
Absatz stieg arbeitstaglich um 17 621 t  oder 7,9 % und 
uberschritt damit das bisherige hochste Jlonatsergebnis 
yon 240 308 t  im Dezember 1907. In der Gcsamtmenge des 
reclinungsmaBigen Absatzes ergab sich gegen den Oktober 
d. J., obgleieh dieser Jlonat l ;/8 Arbeitstago mehr hatte, 
noch eine Zunahme von 4224 t. Das giinstigero Ergebnis 
ist zum iiberwiegenden Teile auf den flotteren Yerlauf 
des Kolilcnabsatzes zuruckzufiihren. Der Kohlcnabsatz 
fiir Rechnung des Syndikates stellte sich im arbcits- 
tiiglichcn Durchschnitt auf 168 332 t  und weist gegen 
den Yormonat eine Steigerung yon 11009 t  oder 7 %  
auf. Auch hier liegt eine seit dem Bestehen des Syndikates 
noch nicht crreichtc Hóchstleistung vor. In Koks wiirde 
die geringe Abschwachung, die der Oktoberabsatz durch 
stiirkerc Bcziige im September infolgo der am 1. Oktober 
d. J. in Kraft getretenen Erhohung der Kokspreiso er- 
litten hatte, wieder ausgeglichen. Der arbeitstagliehe 
Koksabsatz fiir Rechnung dos S3,ndikates betrug im 
Berichtsmonate 30 819 t, was gegen don Vormonat eino 
Erhohung von arbeitstaglich 1547 t  oder 5,28 %  und 
gegen den durchschnittliehen Versand in den Jlonaten 
Januar bis Noyember eine Erhohung von 1503 t  oder 
5,13 %  ergibt. Dor auf dio Beteiligungsanteile der Jlit- 
glieder in Anrcchnung Jcommende Absatz bcliiuft sich 
auf 78,70 (im Oktober 74,95) %, wovon 1,06 (1,18) % 
auf Koksgrus entfallen. Der Brikettabsatz fiir Rechnung 
des Syndikates von arbeitstaglich 11555 t  iiberholto 
das yormonatige Ergebnis um 593 t  oder 5,41 %. Auf 
dio Beteiligungsanteile wurden 80,03 % gegen 76,53 % 
im Vormonato abgesetzt. InderFórderleistung wurden eben
falls alle bisherigen Jlonatsergobnisso iiberfliigelt. Da sich 
der Gesaintabsatz cinschlieBlich des Selbstyerbrauehes auf 
arbeitstaglich 297 320 t belief, ist eine entsprechende Ver- 
minderung der Zechenbestando eingetroten. Die Ab- 
wicklung des Eisenbahn-Ycrsandgeschaftes wurde durch 
Wagenmangel beeintriichtigt, der gróBcro Vorsand- 
ausfiille heryorrief und yerschiedentlich zu Klagen der 
Empfanger .iiber unregelmaBiges ^oder yerspatetes Ein- 
treffen dcr^Sendungen Yeranlassung gab. Ueber dio
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Gestaltung des Umsehlagycrkehrs in den Rhein-Ruhr- 
hiifcn geben dio nachfolgenden Zahien AufschluB. Es
betrug: a) die Bahn- b) dic SchiflTs-

zafuhr nach abfubrv.den 
den Duisburg- genannten u.

Buhrorter denZechcn- 
Iliifen hafen

t t
1910 N oyem ber................. 890 799 1 215 733

„ Januar-Noyember . . 10 988 084 14 007 093
1909 Noyember...................  813 355 1 060 G43

„ Januar-November . . 10 835 559 13 499 370
Thomasmehl-Konvention. — Dio Thomasmehl- 

Konyention bat kttrzlich, wio wir der „Kuxen-Zeitung“ 
entnehmen, dio Preiso fOr Thomasphosphatmehl zur 
Lieferung bis Endo 1911 festgesetzt. Die neu n Preiso 
fUr Thomasphosphatmehl nach Gesamtphosphorsiiure 
stellen sieh fiir das Kilogrammprozent bei Lieferung im 
ersten Halbjahre 1911 auf 20’/4 -Ą gegen 21% Ą im 1. Halb
jahr 1910 und bei Lieferung im 2. Halbjahre 1911 auf 
213/i (22%) Si. Thomasphosphatmehl m it 80 % Zitroncn- 
loslichkeit und 75 %  Feimnehl wiirde also im ersten Halb- 
jahro 1911 bei 14%  Gesamtphosphorsiiure 290,50 (bisher 
297,50) .11 kosten, bei 15%  311,25 (318,75) .((, bei 16%  
332 (340) bei 17 % 352,75 (361,25) Jl ,  bei 18 % 373,50 
(382,50) Jl ,  bei 19 %  394,25 (403,75) J i ,  bei 20 % 415 
(425) Jl  und bei 21 %  435,75 (446,25) Jl .  Dio Preiso 
gelten bei Abnahme yon 10 000 kg brutto cinschlieBlicb 
Saek frei Waggon Frachtgrundlago Rothe Erde. Der 
Preis fiir Thomasphosphatmehl nach zitronensuure- 
loslicher Phosphorsiiure ohne Garantie fiir Gcsamt- 
phosphorsiiure und Feinmelil ist bei Lieferung im 1. Halb
jahre 1911 fiir das Kilogrammprozent auf 24 (bisher 24% Ą) 
und bei Lieferung im 2. Halbjahre auf 25 (25% A ) er- 
miiBigt wordon. Fur die Lieferung im 1. Halbjahre sind 
demnach fiir Thomasphosphatmehl nach zitronensiiure- 
losliclier Phosphorsiiure folgende Preiso giiltig: bei 12%  
288 (294) Jl ,  bei 13%  312 (318,50) J l ,  bei 14%  336 
(343) Jl ,  bei 15 %  630 (367,50) Jl ,  bei 16 %  384 (392) Jl,  
bei 17 %  408 (416,50) Jl ,  bei 18 % 432 (441) Jl  und bei 
19 %  456 (465,50) Jl.  Die Rabattsatze steigen mit der 
Hohe der Beziige. Gleiehzeitig wird von den Handlem 
eine besondere Vergiitung gewahrt, und zwar 10 J l  fiir 
10 000 kg bei Abnahme in der zweiten Halfte April, 
7,50 Jl  im Monat Mai und 5 Jl  im Monat Juni.

Zur Lage des Wolframerz- und Wolframmetallmarktes 
wird uns geschrieben: „Dic in unserem letzten Berichte* 
angedeutete Wahrscheinliehkcit einer Preissteigcrung hat 
sich inzwischon in yollem Umfange yerwirklicht. Wolf
ramerz ist bereits mit 36,50 J l  f. d. Einheit und Wolfram- 
metall mit 6,35 J l  f. d. kg bezahlt worden. Der Yerbrauch 
von Wolfram auf den yerschiedensten Gebieten nimmt 
stetig zu, wiihrend das Rohmaterial Wolframerz in einigen 
Gewinnungslandern, z. B. in Australien, einen cmpfind- 
lichen Ruckgang aufweist."

Vom belgischen Eisenmarkte. — Aus Briissel wird 
uns unter dem 16. d. M. geschrieben: In den letzten acht 
Tagen hat sich dio Verfassung des belgischen Eisenmarktes 
noch etwas fest.-r gestaltet, obgleich die eigentliche Kauf- 
tatigkeit sich — wie gewóhnlich um Mitte Dezember bis 
Mitte Januar — eher yerlangsamt hat. Die Auftrags- 
bestiinde der Werke rcichen fiir ungefahr vicr lis sechs 
Wochen aus. Da die yolle Inanspruchnahme der ein
zelnen Betriebo bei allen Werken bis zur Wieder- 
aufnahmo der Kauftatigkeit um Mitte Januar ge- 
sichert ist, haben dio Unterbietungen aufgehórt, und 
da auch der deutsche Wettbewerb in Stabeisen, der 
gegen Ende des Yormonats auf dem Ausfuhrmarkto 
sehr fiihlbar war, etwas schwacher geworden ist, ist 
die Preishaltung der Werke fester geworden. Der 
Ausfuhrpreis fiir FluBstabeisen stellt sich jetzt auf 
£  4.16/0 bi £4.18/0; SehweiBstabeisen steht unveriindert 
auf dem bisherigen Preise yon £  4.17/0 bis £  4.18/0 f. d. ton 
fob Antwerpen. Dic Nachfrage in Grobblechen zur Aus

fuhr hat in den letzten Wochen eine leichte Zunahme er
fahren; sta tt des bisherigen Preises yon £  5.7./0 werden 
jetzt durchweg £  5.8/0 fob Antwerpen erzielt. In „Rods“ 
ist der Preis von £  5.3/6 bis £  5.5/0 auf £  5.4/0 bis £  5.6/0 
gestiegen. Der Eingang yon Spezifikationen auf dio ge- 
buchten Auftrago ist in den letzten Wochen sehr lebhaft 
gewesen, weil am 1. Januar n. J. fiir die uberseeischo Aus
fuhr yon Eisenerzeugnissen nach Ostasien (Indien, China, 
Japan) eine Fraehterhohung yon sh 2/6 d f. d. t  eintritt. 
Zur Ausfuhr nach Ostasien ist in letzter Zeit namentlich 
das Geschaft in Bandeisen und Drahterzeugnissen lebhaft 
gewesen. In  Schienen sind noch groBerc Auftrago zur 
Ausfuhr nach Siidamerika sowie tcilweiso auch fiir die 
belgischen Eisenbahnen hereingekommen; der yorhandene 
Auftragsbestand in Schienen und Eisenbahnmaterial 
diirfte die Beschiiftigung der Stahlwerke bis iiber den 
Monat Januar hinaus gewahrleisten.

Elektrizi ta ts-A ktien geselisch aft vorm als Schuckert
& Co., N iirnberg. — Nach dem Berichto des Vorstande 
iiber das Geschaftsjahr 1909/10 zeigt die Gewinn- und 
Verlustrechnung einerseits neben 1 212 663,22 Jl Ge- 
winnyortrag 6 532 865,80 J l Gewinn und Einnahmen 
aus Anlagen, Unternehmungen und^Effekten, i nr.ćcrf eit 
237 238,24 Jl allgemeine Unkosten, 1 709 333,35 Jl 
Schuldyerfchreibungszinsen, 570 368,04 Jl Zinsen, Pro- 
yisionen, Stcuern, Talonsteuern usw. und 20 470,07 Jl 
Abschreibungen auf Gebiiude, mithin ergibt sich ein 
Rcinerlos yon 5 208 119,32 J l. Dio Yerwaltung bean
tragt, hieryon 300 000 J l der besonderen Riieklage zuzu- 
fiihren, 169 545,61 Jl Tanticmen zu yergiiten, 3 500 000 Jl 
Diyidcnde (7 %  gegen 6 %  i. V.) auszuschiitten und 
1 238 573,71 J l auf neue Rechnung yorzutragen.

H iistener G ew erkschaft, A ktien geselischaft zu  H ilsten  
in  W estfa len . — Die am 13. d. JI. abgehalteno H aupt
yersammlung genehmigto den Vertrag mit der Firma 
G a b r i e l  & B e r g e n t h a l  in Soest betreffend 
den Erwerb dieses Untcrnchmens* sowie die E r h o h u n g  
d o s  A k t i e n k a p i t a l s  um 900 000 J l neue Vor- 
zugsaktien mit Gewinnberechnung yom 1. Juli 1910 ab. 
Diese neuen Aktien erhalt der Vorbesitzcr des Soester 
Werkes, 11 r. Karl Bergenthal, ais Kaufprcis fiir das Werk, 
wahrend die Gesellsehaft auBerdem noch Hypotheken- 
sehulden im Betrage von 600 000 J l,  die auf dem er- 
worbencn Werke lasten, ubernommen hat,

Siem ens-Schuekertw erke, G. m . b. H ., B erlin . —
Wie wir dem Berichte des Vorstandes entnehmen, war 
der Auftragseingang bei den Werken des Untcrnchmens 
wahrend des abgelaufenen Geschiiftsjahrcs wesentlich 
groBer ais im Vorjahre. U. a. gab die Bergwerks- und 
Huttenindustrie der Gesellsehaft wieder reichliche Arbeits- 
gelegenheit. Das Berichtsjahr zeichnete sieh durch eine 
auBerordentlich rege Tatigkeit auf dem Gebiete der 
Ueberlandzentralen mit yorwiegend landwirtsehaftlichem 
Charakter aus. Die Herstellung yon Hochspannungs- 
kabeln machte groBe Fortschritte. Dio Zoelly-Dampf- 
turbine biirgcrte sich weiter ein. Auch bei den elektrisehen 
Einrichtungen fiir das Heer- und Seewesen konnte dio 
Gesellsehaft ihren Umsatz erheblich steigern. Ebenso 
entwickelte sich das Bahngesehaft giinstig. Die von 
den deutschen und auBerdeutschen Werken des Unter 
nchmens im Beriehtsjahre abgelieferten Maschinen, 
Motoren und Transformatoren beliefen sich auf 66 227 
Stiiek mit einer Gesamtleistung von 2 100 879 PS =
I 546 247 KW. Die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt 
bei 67 876,95 J l  Vortrag und 13 905 082,75 J i Gescliiifts- 
gewinn einerseits sowie 1 485 571,13 Jl allgemeinen 
Unkosten, 876 615 Jl Schuldyerschreibungszinsen und 
1 OOS 292,06 J i Abschreibungen anderseits einen Rein- 
erlos von 10 602 481,51 J l. Der Yorstand beantragt, 
hieryon 1 000 000 Jl Belohnungcn und Gewinnbeteili- 
gungen an Angestellte und Arbeiter zu yergiiten, 350 000 Jl 
an den Yerfiigungsbestand im Interesse der Beamten

----------  * Vgl. „Stahl und Eisen“ 1910, 14. Sept., S. 1616;
* Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 21. Sept., S. 1654. 30. N ov., S. 2059.
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und Arbeiter zu uberwcisen, 9 000 000 J l ais Gewinn- 
anteilo fiir die Qesellschafter (10 %.wic i. V.) zu yerwenden 
und 252 481,51 ./£ auf neue Rechnung yorzutragen.

Stahlwerk Becker, Aktien-Gesellschaft, Krefeld- 
Wlllich — Eicher H(itten-Verein, LeGallais-Metz & Cie zu 
Dommeldingen. — In  der am 17. d. M. abgehaltenen 
Hauptyersammlung des crstgenanntcn Unternchmens 
machte Generaldircktor Becker Mitteilung, iiber eine ver- 
traglich hergestellte I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t  
mit dem Eicher Hiittenverein. Dieses Werk stclle ais 
erstes und zurzeit einziges Hochofenwerk direkt aus 
fliissigem Roheisen unter Yerwendung billiger, dureh 
Hochofengase crzeugter elektriseher Energie Elektrostahl 
unter ungcwohnlich giinstigcn Bedingungen ber. Man 
habe auf dio Dauer von 5]A Jahren einen Yertrag ge- 
schlosscn, der sieh unter bestimmten Yoraussetzungen 
um weitere fiinf Jahre yerliingcrt, demzufolgc Dommel
dingen dem Stahlwerk Becker zu seinem Herstellungs- 
preise seine ganze Erzeugung an Qualitiitsstahl-I?locken, 
soweit sie nicht dem eigenen Bedarf dient, zur Weiter- 
yerarbeitung UbcrlaBt, wogegen dieses den Eicher Hiitten- 
yerein im Vcrhaltnis der beideracitigen Anlagewerte an 
seinem Rcingewinn beteilige. Die eigene Erzeugung des 
Stahlwerks Becker an Qualitatsstahl solle in yollem Um- 
fang aufrecht erhalten werden. Der bis zur Ausgabe der 
neuen Aktien etwa eintretende Geldbedarf ist dureh Ver- 
einbarung mit deutschen Banken sichergestellt.

Socićtó Anonyme des Acićries et Forges de Firminy, 
Lyon. — Der Umsatz des yerflossenen Geschiiftsjahres 
belief sich auf 11 740 542 (i. Y. 13 426 065) fr. Insgesamt 
wurden 29 387 t  Stahl —-1352 t weniger ais i. V. — erzeugt. 
Das Gewinn-ErgebnLs stellt sich mit 1 815 897 fr. um 
293 215 fr. ungiinstiger ais im Yorjahre. Von dem Gcwinn 
werden 858 032 fr. zu Riicklagen fiir Neuanschaffungen 
bestimmt, weitere 174 041 fr. dienen zu Tilgungcn. An 
Diyidonden werden 55 fr. f. d. Aktie ausgcschiittet, der 
yerbleibende Rest wird auf neue Rechnung yorgetragen. 
Die Yerwaltung hofft, mit der Fertigstellung der Neu
anlagen die Selbstkosten merklich yerringern zu konnen.

Usines Mćtallurgiąues de la Basse-Lolre, Paris. —- 
Das yerflossene Geschaftsjabr brachte der Gesellschaft 
bedeutende Neuerwerbungen, Umandcrungen und Er- 
weiterungen ihrer Betricbsstiitten. Die in Pacht befind- 
lichen Werke ■ von Trignac wurden fiir 5 975 908 fr. 
kauflich erworben. Weitere Neuanlagen erforderten ins
gesamt 8 719 811 fr. Um die notwendigen Mittel zu bo  
schaffen, beschlofi dic auBerordentUahe Hauptvcrsamm- 
lung yom 8. Miirz d. J. dic Ausgabe \on 12 000 000 fr. 
Sehuldyerschreibungen, yon denen bis jetzt 8 000 000 fr. 
in Umlauf gesetzt worden sind; auBerdem wurdo das 
Aktienkapital von 0 000 000 auf 9 000 000 fr. erhoht.* — 
Eine besondere Anregung fiir diese Aufwendungen bot 
der reichliche Besitz an Erzen, yornehmlich an sauren 
Erzen. Die Haupterzquellc fiir die Versorgung der Wcrke 
stellt die Konzession von Ferriere dar, bei weleher dio 
regelmiiBige Forderung gegen SchluB des Bctricbsjahres 
aufgenommen werden konnte. Auch die ubrigen Erz- 
konzessioncn werden eifrig weiter ausgebaut; bei Oudon 
wird der Sehacht Minguet zur Eordcrung ausgeriistet; 
die Errichtung der elektrischen Zcntrale zur Speisung der

Fórdermaschinen und Pumpen schrcitet yorwiirts, auBer
dem wird eine Drahtseilbahn fur den Transport der Erze 
zum Yerladeplatz angelegt. Das gleiche geschieht auf 
dem zur Konz ssion du Bois gehorigen Geliinde. Die Auf
nahme der regelmitBigen Eordcrung wird dort aller Voraus- 
sicht nach im Laufe des gegcnwiirtigen Geschiiftsjahres 
erfolgen. Ferner wird dio Bcsehaffung kalkhaltigcr Erze 
dureh den Erwerb yon Konzessionen im Becken yon Briey 
eifrig ins Augo gefaBt. Dieser reichliche Besitz an passen- 
den Erzlagerungen, u. a. bis zu 70prozentigem sauren Erz, 
legte der Yerwaltung einerseits die ycrstarkte Herstellung 
von basischem Bcssemer-Stahl, anderseits die Erzeugung 
yon Thomas-Roheisen und die Errichtung eineś Thomas- 
Stahlwerkes nahe. Zur Ausdehnung der Hochofenanlagen 
sind daher bei Trignac neue Grundstiicke erworben worden, 
die Errichtung eines weiteren Hochofens mit groBerem 
Fassungsyermogen ais die bisherigen wird betrieben, nach
dem die Gasreinigungs-Anlage im September d. J. fertig
gestellt wurde; yon den ferner bestellten zwei neuen Gas
motoren zu je 2400 PS wird der erste anfangs nachsten 
Jahres aufgestellt. Der neue Mnrtinstahlofen ist Endo 
September d. J. in Betrieb genommen worden, Mit der 
Fertigstellung des weiteren Stahlwerkcs wird dic Stalil- 
herstcllung (bisher 30 000 t) auf 90 000 t kommen. — Der 
Rcingewinn stellt sich nach Abzug der allgemeinen Un
kosten, Belohnungen fiir das Persona! usw. auf 861 499 
(i. V. 593 510) fr. Zuzuglich 113 510 fr. Vortrag aus 
1908/09 sind 975 009 fr. yerfugbar. Hieryon werden der 
gesetzlichen Riicklage 43 075 fr. iiberwiesen, die Tantiemo 
fur den Aufsichtsrat betragt 59 343fr., anDiyideńden werden 
auf das erhohte Aktienkapital 720 000 fr. (8 %  wie i. V.) 
ausgcschiittet und auf neue Rechnung 152 591 fr. yorgetragen.

Stayanger EIectro-Staalverk, Aktieselskab in Stavanger.
— Wie wir den „Nachrichten fiir Handel und Industrie"* 
entnehmen, hat die S t a v a n g c r  S k i b s o p h u g n i n g s  
Co . , Aktieselskab in Stayanger, zur Zeichnung von Aktien 
bcliufs Bildung eines neuen Unternchmens unter obiger 
Firma cingcladen, das aus den yon der cingangs genannten 
Gesellschaft und von anderen Werkstatten gelieferten 
Eisen- und Stahlteilen auseinander genommener Schiffe 
(JualitŚtsstalii auf elektrischem Wege erzeugen soli. 
Yon dcm 450 000 K betragenden Aktienkapital sind 
in Stayanger bereits 110 000 K gezeichnet. Es ist gcplant, 
jahrlich 3000 t  zu erzeugen; hieryon werden etwa 1400 t 
auf gcwalzten Stahl yon groberen Abmessungen, 600 t 
auf StahlguB, 300 t  auf gewalzten Stahl und 700 t  auf 
Abfall gerechnet. Fiir den auf Hjorpeland in Ryfylke 
anzulegcndcn Betrieb hat man sich von der dort bclegenen 
Kraftanlage yorliiufig 2500 PS zu einem Jahresprclso 
yon 25 K fiir die ersten 1500 PS und 20 K fiir dio weiteren 
Kriifto gesichcrt. Die Rentabilitiitsberechnung ergibt 
einen yoraussichtlichcn UeberschuB von 150 000 K. 
Man bcabsichtigt, das neue Unternehmen spiiter mit 
den cingangs erwahnten Gesellschaften zu yereinigen 
und dereń Werft mit der gesamten Maschinerie zum 
Ausemandernehmen. yon Schiffen nebst mcehanischer 
W erkstatt zu ubernehmen. Weitcrhin ist gcplant, die 
Fabrikatión von Blech zur Anfcrtigung von Behiiltnisscn 
fiir die dortige Fischkonseryenindustrie aufzunehmen; 
die zu diesem Zwecke benotigten 10 000 t  Bleche wur
den bisher samtlich aus dem Auslande bezogen.

Ygl. „Stahl und Eisen“ 1910, 23. Miirz, S. 519. * 1910, 10. Dez., S. 5.

Vereins - Nachrichten
V eie in  deutscher Eisenhuttenleute.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Baume, Franz, Betriebsingenieur, Wiesbaden, Kornerstr. 9.
Becker, Rudolj, Betriebschef des Martinw. der Ostro- 

wiccer Hochofen u. Werke, Ostrowiec, Gouv. Radom,
Russ.-Polen.

Biasi, Otto di, Huttendirektor, Konigshiitte, O.-S.
Eisenm ann,Franz, DirektorderEisenwerke-A.-G. Rothau- 

Neudek, Eisenwerk Neudek i. Bohmen.

Góssel, Conrad, Maschincning., Assistent a. d. Techn.
Hochschule, Karlsruhe, Laehnerstr. 16.

Langhamtner, Adolf, Ing., Inh. der Maschinen- u. Mar- 
morwarenf., Saarbrilckcn 2.

Sehae/er, Carl, 3u)L=3uęi., Charlottenburg 2, Kantstr. 143. 
TUllmann, Carl, Ingenieur, Gesekc i. W.
Weber, Arnold, Ingenieur der Gewerkschaft Jacobus, 

Hagendingen i. Lothr.
V c r s t o r b e i i .

Sclialzki, Ferditiand, Oberingenieur, Weidenau. 14.12.1910.


