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Land und Bevolkerung.
Dreifach ist der Schritt der Zeit: 
Zógernd kom m t die Zukunft hergezogen, 
Pfeilschnell ist das Je tz t  cntflogen,
En-ig still stelit die Vergangenheit.

S ch iller: Sprliclie des K onfucius.

[V] iemals hat dic starre Leblosigkeit der Vcr- 
gangenlieit auf mich einen so tiefen Eindruck 

gemacht wie vor einigen Jahren, ais ich zum ersten 
Małe durch das Innere der indischen Halbiusel reiste. 
Abgesehen von der Eisenbahnstrecke und dem Eisen- 
bahnzuge, m it dem ich reiste, war nirgends ein 
Zeichen des Fortschrittes oder der Kulturentwick- 
lung zu sehen. Hunderte von Kiloinetern um uns 
delmte sich die von der Sonnc ausgetrocknete indische 
Ebene aus, die ohne Weg und Steg war und weder 
Stiidte noch groBere Gemeinwesen aufwies. Nur in 
kleinen Dórfern dieser Ebene lebt der „R yot“ , der 
trage, aber zuftiedene indische Bauer von heute, 
genau so wic es frilhcr war. Seine nackten Kinder 
huten das wenige Vieh, wahrend seine Frauen ge- 
duldig die kleinen ungediingten Reis- und Getreide- 
felder bebauen. Hier ist er geboren, hier wiichst er 
auf, mager erniihrt durch eine taglichc Mahlzeit, die 
oft aus Reis und Reiswasser besteht. Hier hat er 
sich schon im kindlichen Alter m it einem oder zwei 
Madchen verheiratet, hier erzeugt er seine Kinder 
und erlebt es, wie sie sich verheiraten. Hier wird er 
friih alt und stirbt, und seine Kinder und Kindes- 
kinder fangen genau so an und gehen durch das 
Lcben, wie es die Viiter taten.

Kriege und Eroberungen mit allen ihren Begleit- 
cischeinungen, wio Raub, Mord, Zerstorung und 
Plunderung, sina haufig iiber das Land gekommen. 
Assyrier, Babj’lonier, Griechen, Perscr, Afghanistaner, 
Kurden, Jlongolen, Portugiesen, Hollauder und Fran- 
7-osen, alle kamen sie nacheinander, saugten das Land 
aus und verschwanden wieder. Aber der Ryot ist 
trotz alledem derselbe geblieben.

Einem solchen Yolke von 315 000 000 Seelen ist 
es ziemlich gleichgtiltig, von wem es regiert wird, und

* Abdruck eines Vortrages, gehalten vor der Eisen- 
biitte Dusseldorf am 30. Noven)ber 1912.

v h .k

welches auch die Rasse, die Religion und der Kamo 
der Herrscher sein mag; solange nicht die Steuern 
zu lioch sind und solange die Frauen, Kinder und 
das Vieh nicht weggcholt werden, beklagt sich das 
Volk nicht. Das Wort „Freiheit11 hat fiir diese Leute 
keine groBe Geltung, selbst ihre Sprache hat kein 
W ort dieser Bedeutung, wie sie auch kein AYort fiir 
„Dankbarkeit" oder „Dank“ hat.

Der indische Bauer ist religiiis: er fiirchtet seine 
Gotter und betet ihrer so viele an, wie es ihra moglich 
ist. Dic zerstorenden Jliichte yon Shiva haben auf 
ihn mehr EinfluB ais diejenigen des Schopfers oder 
des Ernahrers. E r ist ein Triinmer und stelit iiniher 
mit dem bo sen Weltgeiste in Verbindung, von dem 
er keinen Segen zu erwarten hat, von dessem Zorn 
er sich aber loszukaufen sucht, damit er in Frieden 
leben und spater seine Secie dcrmaleinst zu Brahtna 
wie ein Wassertropfen zum Meere zuruekkehren kann. 
Er hat kein Nationalgcfiihl und kein Yaterland im 
europaischen Sinne. Seine Welt ist auf Indien be- 
schrankt, welches zu rerlasscn ihm seine Religion 
verbietet, wenn er nicht seine Stellung, seine Freunde, 
seine Familie und all das Kleine verlieren will, das 
sein Lcben ertriiglich macht.

Es ware falsch, wenn man Indien ais e in e  N a tio n  
betrachten wolltc; es ist e in e  W e lt fiir sich.

Wenn man die indische Bevulkerung in einem 
Witrfel darstellen wollte, so miiBte man dcnselben 
wie folgt cinteilen:

1. W a g e re c h t:  Nach den groBen Religionen, wie 
die brahmanische Religion, welche ungefahr 
218 000 000 Seelen umfaBt, die inohammeda- 
nisehe Religion mit etwa 67 000 000 Seelen, 
der Buddhismus, der sich auf etwa 11 000 000 
Seelen erstreckt, das Christentum mit etwa 
4 000 000 Anhangern, die etwa 20 000 Juden, 
100 000 Parsen und dio zahlreichen Sekten 
dieser groBen Konfessionen.

2. S e n k re c h t:  Nach etwa 3000 Stiinden, die sich 
nicht yęrniischen konnen.

3. G lc ic h fa lls  s e n k re c h t  (in d e r  d r i t t e n  D i- 
m ension ): Nach der politischen Richtung,

35



266 Stahl und Eisen. Dic Grundlagcn der Indischen Eisenindustrie. 33. Jahrg . Nr. 7.

wobei zu unterscheidcn sind die zehn britischen 
Provinzen mit etwa 850 Staaten der Eingcbore- 
nen, die in ihren inneren Angelegcnheiten unab- 
hiingig sind und despotisch regiert werden.

Um den Wiirfel weiter zu untertcilen, miissen 
wir ihn

4. in d ia g o n a le r  R ic h tu n g  teilen: Nach einer 
groBen Zahl der verschicdenen Sprachcn sowie 
nach den vielen Dialekten, die eine groBere 
Mannigfaltigkeit aufweisen, ais dies in Europa 
der Fali ist.

5. In  w e ite re r  d ia g o n a le r  R ic h tu n g  miissen 
wir bei dieser Teilung die verschiedenen Rassen, 
die arischen Indier, Mongolen, Kaukasier und 
Mischlinge beriicksichtigen.

6. Bei d e r  d r i t t e n  d ia g o n a le n  E in te i lu n g  
konnen wir die Bev6lkerung nach den Ehe- 
verhaltnissen unterscheidcn, und zwar Parsen, 
Juden, Christen ais Monogamisten, Hindus, die 
haufig in Doppclehe leben, Mohammedaner, die 
vier Frauen haben diirfen und schlieBlich einen 
Teil der Himalaya-Volker, boi denen die Frau 
nicht nur einen Mann, sondern mit ihm gleich- 
zeitig alle seine Briider heiratet.

Es wiire nachher unmoglich, diesen Wiirfel bzw. 
dieses Yolk zu einem Ganzen zu vercinigen; nur ein 
starkes despotisches System kann allein zur Zu- 
sammenhaltung der verschiedenen Volker dienlich 
sein, und das ist auch die einzigc Form der Rcgie- 
rung, fiir die man in Indien Verstandnis hat.

Diese Angabcn iiber die politische Unfahigkeit 
haben nicht den Zweclc, die Meinung zu verbreiten, 
daB dcn-Indiern Intelligenz fehlt. Viele sind zur 
Schule gegangen, eino betrachtliche Anzahl von 
ihnen beherrscht mehrere Sprachen in Wort und 
Schrift; die Indier sind gute Nachahmer, haben ge- 
schickte Hiinde, und sind empfiinglich fiir Giitc und 
Gerechtigkeit. Sie konnen nicht getrieben, wohl aber 
gefuhrt werden, und sind wie Kinder zu behandeln. 
Geld hat fiir die meisten wenig Wert. Wenn fiir ihre 
taglichen Budurfnissc gesorgt ist, wenn die Steuern 
bezahlt sind, ein Kilograinm Reis fiir den Tag ge- 
kauft und gelegentlich ein Stiick Baumwollzeug oder 
ein billiges Schinuckstiick, ein Nasenring fiir die 
Weibcr erstanden ist, dann ist allcs gut; der morgige 
Tag wird fiir sich selbst sorgen. Wird der Lohn er- 
hoht, so arbeiten sie weniger. Fallt die Reisernte 
gut aus, so wollen sie iiborhaupt nicht arbeiten. Bei 
dieser einfaehen Lebensweiso und dem rohen Sinn 
fur Beąuemlichkeit leben dio Leute glucklich. Ich 
bin sicher, daB, wenn sic allein den Yerhaltnissen 
iiberla?sen waren, die fiir sio Jahrhunderte hindurch 
geschaffen sind, sie glucklichcr sein wurden ais irgend- 
ein Volk, das ich in Europa oder Amerika gesehen 
habe, und unsere Missionare sollten sehr vorsichtig 
und sorgfaltig sein, bevor sio unter diesem Volke Un- 
zufriedenheit mit ihrem Leben hervorrufen und Hoff- 
nungen erwecken, die ihm doch nicht erfiillt werden 
konnen.

Ueberall, wo der Kuli mit den weiBen Menschen 
zusammenkommt, hat er zu leiden. E r nimmt von 
dem letzteren die Laster an, die Unruhe und Bedtłif- 
nisse, kann aber nicht seine Energie, Ausdauer und 
Morał erwerben. Unsere Zivilisation paBt nicht fiir 
ihn. Da er seit dem Beginn der Yolkcrgescliichte 
unterdriickt wurde, besitzt er alle Mangel einer bc- 
siegten Rasse. E r stiehlt, wo er kann, ohne sich dabei 
die geringsten Gewisscnsbisse zu machen. Er liigt und 
gibt dem Fremden lieber solche Antworten, die 
diesem nach seiner Meinung am angenchmsten sind. 
Er arbeitet so wenig wie moglich, wenn er meint, 
daB er sieli driicken kann; unter guten, sicheren und 
gerechten Leitern leistet er fiir das gezahlte Geld 
die beste Arbeit, die im Yerhaltnis zum Preise in der 
Wolt aufgetrieben werden kann. Da er nur von Reis 
und Getreide lcbt, kann seine Starkę und Ausdauer 
natiirlich nicht mit der des Menschen aus dem 
Westen verglichen werden, der zu seiner Erniihrung 
zwanzigmal so viel braucht und von Jugend auf an 
kaltes Klima und harte Arbeit gewohnt ist.

Was Indien heute noch in erster Linie fehlt, ist 
Wasser. Die Statistik, dereń Richtigkeit ich nach 
personlicher Beobachtung zu bezwcifeln geneigt bin, 
gibt an, daB ein Siebcntel des beackerten Bodens bc- 
wiissert ist; aber selbst dann sind groBere Fliichen zu 
kultm eren, ais sich zurzeit im Gebrauch befinden. 
Bei Wassermangel kommt Hunger und Notstand, ein 
Schreclcen, den man in Europa nicht kennt. Es be- 
steht wohl hier und da die Moglichkeit, einer Million 
verhungernder Seelen Hilfe zu bringen, unmoglich 
aber ist es, schnell genug Lebensmittel herbeizu- 
schaffen, um 30 bis 50 Millionen Menschen zu ver- 
sorgen, die nichts besitzen ais das nackte Leben. 
Vor einem solchen Ereignis steht auch die starkste 
und sorgsamste Regierung hilflos da. Die Hunger- 
jahrc, die periodisch wiederkehren, sind aber gute 
Arbeitsjahre; der Ryot geht dann und arbeitet 
iiberall fiir den billigsten Lohn.

Die englische Invasion unterscheidet sich von 
allen friiheren dadurch, daB sie auf einer gewissen 
Gerechtigkeit den Eingeborenen gegeniiber basiert 
und Eisenbahnen, Industrie und westliche Zivilisation 
gebracht hat. Die Masse des Volkes wurde bisher 
allerdings nicht im geringsten beeinfluBt; denjenigen 
aber, die langs der Eisenbahnen und in den Stadten 
wohnen, wurde die Kultur der Herrscher beigcbracht, 
und sie leben zurzeit in einem Zustand der Umwand- 
lung und Unruhe. Sie haben sich die Kenntnisse des 
Westens aneignen und dic guten und schlechten 
Seiten des Geldes kennen lernen miissen; sie schlieBen 
sich iłuBerlich der Fiihrung ilirer Meister an, im 
Innem  aber bleiben sie Indier, und da sie eine hohe 
Meinung von sich selbst haben, triiumen sie von dem 
Tage, an welchem das vereinigte Indien von Indicrn 
regiert wird. Sollte dieser Tag bald kommen, dann 
wird er der schrecklichste sein, den Indien jemals 
crlebt hat; denn unter der Bevolkerung leben etwa 
67 000 000 fanatische Mohammedaner, dereń kiirze- 
ster Wog zum Himmel durch das Blut der Anders-
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glaubigen fiihrt. Die Hindus dagegen sind friedlich 
und verteidigungsunfahig.

Diese Erlauterungen werden zum besseren Ver- 
stiindnis der Moglichkeiten und der groBen Schwierig- 
keiten dienen, die bei der Organisation einer Arbeiter- 
masse fiir groBe industriellc Unternehraungen in 
diesem Lande zu iiberwinden sind. Diese Organi
sation der Arbeitskrafte wird jedoch mit merkwiirdi- 
gem Gescliick und Erfolg durchgefuhrt. Die Baum- 
wollindustrie hat in Indien seit mehreren Jahren ge- 
bluht und yergroBert sich immer mchr. Zahlreiche 
Kohlen-, Mangan-, Eisen-, Kupfer-, Asbest- und 
andere Bergwerke werden betrieben, Eisenbahnen 
werden gebaut, der Post- und Telegrapheimrkehr 
wird immer mehr entwickelt und Bewiisserungs- 
projekte ausgearbeitct und zur Durchfuhrung ge- 
bracht. Tee-, Kaffee- und Bauinwollplantagen werden

gewissen Gegenden. Durch eine leichte Diiit, regel- 
maBige Lebensweise, durch Enthaltsamkeit gegen 
Alkohol und vor allen Dingen durch Vorsicht beim 
Trinken von Wasser ist ein gesunder Europaer in der 
Lage, viele Jahre in Indien zu verbringen, ohne vou  
Krankheiten befallen zu werden.

Die periodischen Diirren tragen dazu bei, daB die 
Vegetation in Indien sparlich und verkiimmert aus- 
sieht, mit Ausnahme von einzelnen Stellen, wo der 
Boden Feuchtigkeit enthalt. In solchen Gebieten 
herrscht dann allerdings ein unbeschreiblich uppiger 
Pflanzenwuchs. Wenn der Boden bewassert wird, 
gedeiht jede tropische und halbtropische Saat vor- 
trefflich.

Die gefahrlichsten Tiere in Indien sind zweifellos 
die Moskitos, die das Fieber verbreiten. Schlangen 
sind in gewissen Gegenden reichlich vorhanden und
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Abbildung 1. Schaubild der klim atischen Yerhaltnisse von Sakchi, Indien.
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mehr oder weniger auf wissenschaftlicher Grundlage 
bearbeitet, und die Zahl der dort beschaftigten Ar
beiter ist groB. Dabei leben in dem Lande nur etwa 
270 000 weiBe Menschen, die alle diese Betriebe leiten.

Klima.

Die taglichen Schwankungen in Temperatur 
von Jahreszeit zu Jahreszeit sind aus dem Schau
bild Abb. 1 zu ersehen. Mit Ausnahme der 
Himalayaberge herrscht in allen Teilen Indicns 
cin tropisches Klima. Dic kalte Jahreszeit, welche 
sich mit dem warmen Sommerwetter Europas ver- 
gleichen laBt, reicht von Mitte Oktober bis Mitte 
Marz, dann folgt die heiBe Jahreszeit von Mitte Marz 
bis Mitte Juni. Wahrend dieser Zeit erreicht die 
Temperatur im Schatten eine Hohe von etwa 50° C, 
wahrend die niedrigste Temperatur in der Nacht 
manchmal auf etwa 32° C steht. Sobald der Regen 
Mitte Juni einsetzt, folgt eine kiihlere Jahreszeit mit 
intensiyer Feuchtigkeit und wechselndem Rjgen und 
Sonnenschein. Gegen Ende der Regenzeit, etwa im  
Monat September, wird das Wetter sehr schwttl, und 
die Feuchtigkeit nahert sich dem Sattigungspunkt. 
Diese Zeit nach der Regenperiode und vor dem Be
ginn des kalten Wettcrs ist die unangenehmste 
Jahreszeit in Indien. Trotz der liohen Temperatur 
und der Feuchtigkeit ist das Klima im groBen und 
ganzen nicht gesundheitsschadlich, abgesehen von

fordem jahrlich ein durchschnittliches Opfer von 
20 000 Eingeborenen; der gut beschuhte Europaer 
hat aber nicht viel zu befiirchten. Die groBeren 
Tiere meiden den Menschen und lassen sich selten  
sehen, es sei denn, daB man sie aufsucht. Auch dann 
greifen sie den WeiBen aber nur selten an und hoch- 
stens, wenn sie gereizt werden.

Eisenabsatzgebiete.

Unterstiitzt von der englischen Regierung, ist 
ein Eisenbahnnetz von etwa 40 000 km angelegt 
worden, wodurch alle wichtigsten Stadte Indiens 
miteinander verbunden sind. Das Land ist jedoch 
so groB, daB Gebiete, so groB wie europaische 
Konigreiche, keine modernen Verkehrsmittel be- 
sitzen. In den Stadten wird viel Eisenmaterial 
zum Bau von Hafen, Lagerhausern und Briicken 
yerwendet. Die Rohren der Bewitsserungsanlagen, 
die Gaswerke, die elektrischen Leitungen, die 
Baumwollspinnereien und landwirtschaftlichen Ge- 
rate erfordem ebenfalls eine groBe Menge Eisen- 
materialien. Fiir Handelseisen in kleinen Profilen 
besteht Nachfrage im ganzen Lande. In den letzten  
sechs Jahren betrug der jahrliche Import an Eisen 
und Stahl etwa 600 0 0 0 1. Die einheimische Industrie 
ist durch einen Einfuhrzoll von 1 bis 5 %  geschiitzt; 
ausgenommen hieryon sind gewisse Masehinen und 
einige Handelseisen, die frei eingefiihrt werden
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diirfcn. AuBer dem Zoll genieBt die einheimische 
Industrie einen Frachtvorteil fiir Waren, die aus 
Europa kommen, der bei gewóhnlichen Artikeln bis 
20 J l  f. d. t  von Hafen zu Hafen betragen kann, 
oft aber bis auf 10 .11 f. d. t  heruntergeht.

Rohstoffe.

Dic Kartenskizze vou Indien, Abb. 2, zeigt die 
wiohtigsten von den zurzeit ausgenutzten Lagern 
von Eisen- und Manganerzen, Kohlen, Dolomit und

vollstandig f reiliegen.
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Hier wie z. B. aucli in Brasilien 
bildet namlich das Erz eine feste Schicht auf den 
Spitzen der Gebirge und bedeckt sogar die Abhange 
mit groBeren und kleineren Blocken. Die Betriebs- 
lcosten fiir den Abbau sind infolgedessen sehr gering.

Aucli die Kohlenfloze liegen in vielen Gegendeu 
zutage. Grwohnlich ist aber die Kohle von geringer 
Qualit;it, entha.lt viel Asche und kann nicht vcrkokt 
werden. Das einzige Gebiet, in dem Kokskohle ge
funden wird, ist Iherria, das in der neuen Provinz 

Orissa liegt, die friiher zu 
Bengalen gehorte. Dies 
Kohlenfeld liegt etwa 200 
km west-nordwcstlich von 
K alkutta an der East-In- 
dian-Eisenbahn. Der Fla- 
cheninhalt dieses Kohlen- 
gebietes betragt etwa 
13 000 ha.

Dolomit wird nicht in 
groBen Massen gcwonnen, 
es sind aberLager yorhan
den, die fiir die Industrie 
geniigen und auch jetzt 
sehon teilweise ausgebeutet 
werden. Die Tata Iron 
and Steel Co. besitzt in 
Pamposh, bei der Bengal- 
Nagpur-Eisenbahn, Dolo- 
mitbrflche, die ein sehr 
gutes Materiał in reich- 
liehen Mengen enthalten.

Kalkstein findet man 
an yerschicdenen Orten,

WOO/rm
und groBe Briiche werden

T uta  Iron and  Steel Co. L td . 
Iron  a. Steel W orks.

K ohle.

Eiseuwerk.

Eisenerz;

M anganerz.

K alksteui.

Dolomit.

Abbildung 2. Eiscnwerke und Rohstoff-Fundstellen Indlens,

Kalksteinen. Angedeutet sind auch die Yerkehrs- 
linieli zwischen den Gruben, Eissuwerken und Ex- 
porthafen.

Eisenerzlager sind in vielen Gegenden Indiens ge
funden; groBe Yorriite hieran sind in den Central 
Provinces sowie in Orissa und im Staate Mahurbanj 
anzutreffen. Wahrscheinlich sind noch yiele andere 
Erzlager yorhanden, die aber bisher noch nicht ent-
deckt oder auch nur einmal gesucht worden sind. 
Die Erze haben oft einen hohen Eisengehalt, der 
zwischen 63 und 69 %  schwankt. Die Tata Iron and 
Steel Co. yerfiigt iiber mehrere Erzlager, die durch 
yorgescliichtliche Yeranderungeu der Erdoberfliiche

in der Niihe von Kratni, 
in den Central Provinces, 
ausgebeutet. Da dies Mi
nerał nicht in hinreichen- 
dcm MaBe in der Niihe zu 
haben ist, muB die Tata 
Iron and Steel Co. ihren 
Bedarf aus etwa 720 km 
Entfernung decken, wo- 
durch der Kalkstein teurer 
ist ais die 63 prozentigen 
Eisenerze.

Manganbergwerke sind im Bezirk Madras in 
Mysore im Betrieb, besonders aber in den Central 
Provinces, von wo aus sogar eine Menge Jlanganerze 
nach Europa und den Yereinigten Staaten versandt 
wird.

Durchschnittsanalysen der von der T ata Iron and 
Steel Co. yerwendeten Rohstoffe sowie von den 
Ęrzeugnissen Eisen, Schlacke und Stahl sind in 
Zahlentafel 1 gegeben.

Indische Eisenwerke in Vergangenheit und in Gegenwart.

Indien ist das iilteste eisenerzeugende Land, 
das wir kennen. Die eiserne Situle zu Kutab Mi nar,
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Zahlentafel 1.

D u r e h s c h n i t t s - A n a ly s c n  (Ier R o h s to f fe  u n d  F e r t ig c r z e u g n is s e  d e r  T a t a  I r o n  a n d  S te e l  Co.

ICohle.........................................................
W asser

1 ,1 0 %

FlUchtigc
KestAndtciie

23,40 %
Aschc 

15,0 %
Schwefel 
0,02 %

Phosphor

K o k s .........................................................
W asser
0,76 %

Ascho 
20,00 %

Schwefel
0,02%

1‘hosphor
0 ,15%

D o lo m it.....................................................
Knlk

30,5 %
M agncsia 
20,20 %

KiesclsUure
1,00%

Ton er de 
1,30%

K a l k s t e i n ...............................................
K alk 

52,35 %
Majjnesia
2,10%

Kieselsaure 
4,20 %

Tonerde
1 ,0 0 %

Phosphor 
0,51 %

M auganerz ................................................
Mangan

49,00 %
K isei

0,00%
P hosphor
0,15 %

E isen e rz ....................................................
Eisen

02,95%
M angan 
0,97 %

Kieselsaure 
4,08 %

Schwefel
0,03 %

P hosphor
0,135%

Roheisen
a) G ieB erc ic isen ...............................
b )  S t a l i l e i s e n ...................................

Silizium 
2,38 %  
1,03 %

M angan
0,92 %  
1,32 %

Schwefel
0,010%
0,031%

P hosphor
0,37 %  
0,31 %

Schlacke ................................................
KiesclsUure 
32,50 %

Toncrde
19,30 %

Stahlblocke fiir Triiger (Monats- 
D u rc h sc h n it t) ..................................

KohlonstoCf 
0,21 %

Mangan
0,57 %

Schwefel
0,031%

Phosphor 
0,021 %

von der man annimmt, daB sic etwa 3000 Jalire* 
alt sei, liefert einen unstreitigen Beweis uber damals 
schon entwickelte Technik in der Behandlung des 
Eisens. Wie es iiberhanpt moglich war, mit den zu 
jener Zcit zur Yerliigung stehenden Mittcln dieses 
SchmiedeśtUck im Gewicht von 7 bis 8 t  herzustellen, 
konnte bishcr nicht aufgeklilrt werden. Einheimische 
Eisenschmelzer haben seit dem Beginn der Geschichte 
inMysore und Hyderabad, in Orissa und Nepaul, in 
den Central Provinces und im Nordwesten gelebt. 
Heute noch zeigen Schlackenhaufen ihre Arbeits- 
statten und dereń Anzahl, die danach sehr bedeutend 
gewesen sein muB. Die beąueme Verbindung mit 
Europa ermóglichte spater den Import von Walz- 
eisen besserer Qualitat zu einem geringeren Kosten- 
preise und hatte zur Folgę, daB die alte einheimische 
Industrie eingehen muBte.

Ein mit H o lzk o h le  b e t r ie b e n e r  H o c h -  
ofen wurde im Bezirk Madras Ungefahr im Jahre 
1860 in Betrieb gesetzt. Mangel an Brennstoff und 
Transportschwicrigkeiten brachten es mit sich, daB 
der Betriob in kurzer Zeit stillgelcgt werdenmuBte, und 
auch spater nicht wieder aufgcnommen werden konnte.

Die Bengal Iron and Steel Co. baute vor etwa 
2ó Jaliren in Barakkar im Kohlengebiet von Iherria, 
etwa 200 km nordwestlich von Kalkutta, drei mit 
Koks betriebene Hochofen. Die Oefen wurden nach 
dem damals schon alten Middlesbrough-Systcm ent- 
worfen, ohne daB man weiter auf die ortlichcn Ver- 
haltnisse und auf die Erleichtenmg der Arbeit Riick- 
sicht nahm. Zwoi dieser Oefen sind ziemlich bestiindig 
in gutem Betriebe und erzeugen etwa 40 000 t  Roh
eisen im Jahr. Eine groBere RohrengieBerei wurde 
dem Werk bald angeschlossen. Wahrend einer Rcihe 
von Jahren konnte eine Dividende von 10%  ver- 
teilt werden. Zu Anfang dieses Jahrhunderts wurde 
dann in Barakkar ein Martinstahlwerk nebst Błock-, 
Schiencn- und Stabeisenwalzwerk gebaut. Wieder

* Vgl. auch St. u. E. 1901, 15. Miirz, S. 281/3;
•909, 26. Mai, S. 812/3.

nahm man auch diesmal auf die ortlichen Yerhalt- 
nisse wenig Rucksicht, was dann zu einem schlechten 
Ergebnis fiihrte. Es wurde nicht fiir die notige Ent- 
luftung der Hallen gesorgt und leider nur eine geringe 
Anzahl Arbeiter ersparende Maschinen eingestellt. 
Die Feuerungsanlage, Generatorem Martinofen, GieB- 
gruben, Warinofen, Kessel und Maschinen ordnete 
man eng aneinander und unter einem Dache an. 
Dazu waren die .Maschinen sehr leicht gebaut und 
von minderwertiger Konstruktion. Die Anlage 
wurde in Betrieb gesetzt; es war aber unmoglicli, 
Leute zu finden, die die Hitze in dem niedrigen und 
eng gebauten Gebaude ertragen konnten. Dic Stahl- 
erzeugung konnte deshalb nicht fortgesetzt werden. 
Der liohc Pliosphor- und Siliziumgehalt des Roh- 
eisens hat auch zum schlechten Ergebnis beigetragen.

Die E a s t  In d ia n  R a ilw a y  C om pany  ha t in 
den letzten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts 
in ihren Reparaturwerkstatten bei Jam alpor ein 
Martinstahlwerk errichtet, das aus drei Oefen mit 
7y2 und 5 t  Einsatz besteht. Die Anlage wird zum 
Einschmelzen von gutem Schrott, Wagenfcdem, 
Reifen, Kesselblechen usw. gebraucht. Das Ma
teriał wird auf einem eigenen Stabeisenwalzwerk der 
Gesellschaft verwalzt. Wie mir bekannt geworden ist, 
soli das Unternehmen m it Erfolg betrieben werden.

Ich komme nun zur Grundurig der T a ta  I ro n  and  
S te e l C om pany.*  Im Jahre 1902 faBte der indische 
Finanzmann, Textil-Industrielle, Perlen- und Seiden- 
handlcr, Grundbesitzer, Kunstfreund und Philan- 
tro[> Jamsetji Tata den Gedanken, ein groBeres 
Eisenwerk in Indien zu errichtcn. E r reiste zunachst 
nach Europa und nach den Vereinigten Staaten, wo 
er Herrn Julian Kennedy um R at fragte, und man 
kam dahin flberein, daB eine grimdliche geologische 
Untersuchung vorgenommen werden sollte. Herr 
C. P. Perin in New York und sein Gesellschafter, Herr 
C. M. Weld, wurden mit dieser Arbeit beauftragt.

* Vgl. auch St. u. E. 1909, 22. Sept., S. 1490/9;
1911, 13. Ju li, S. 1155.
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Sie erhielten wertvolle Hilfe und R at von Sir Thomas 
Holland, der seinerzeit Leiter des geologischen In- 
stituts der indischen Regierung war. Sie suchten 
nach Mineralien in den Central Provinces, Orissa 
und Mahurbanj. Unter anderem fanden sie die reich- 
haltigen Eisenerzlager in Dhullee (Rajpor) (67% ) 
und in den Gurumaishini Eisenbergen (63 % ) in 
Mahurbanj. Des weiteren untersucliten sie dic 
Mariganfloze in Ram ran a bei Katangi und die Kalk- 
steinbriiche in Jukehi bei Katni sowie die Dolomit- 
briiche bei Pampjosh in Orissa. A u Ber de in fiihrten 
sie umfangreichc Bohrungen im Kohlengebiet von 
Iherria aus, bcmustcrten die Proben und verzcicli- 
neten in ihren Karton die verschiedenen Floze. 
GroBe Proben der verschiedoncn Kohlensorten wur
den nach Europa und den Yereinigten Staaten ge- 
sandt zur Ausfiihrung von Probekokungcn.

Dic Regierung von Indien unterstutzte das neue 
Unternehmen durcli die Bewilligung einer auBer- 
ordentlich niedrigen Frachtrate von 15/100 Penny 
( =  0,8 Pf. t/km ) f. d. t  Mcilc fiir Rohmatcrial, Fa- 
brikate und Maschinentcile zu oder von dem neuen 
Werk. AuBerdem ubernahm dic Regierung den Bau 
von Eisenbahnen nach den verschiedenen Bcrg- 
werken und Steinbriichen und sehaffte Waggons usw. 
fUr die Befurderung von Erzen und Brennmaterialien 
an. Des ferneren crteilte sio einen Auftrag auf 
200 000 t  Schienen und war der Gesellsehaft bchilf- 
lich bei der Erwerbung des crforderlichcn Grund- 
stuckes. Die Firma Julian Kennedy, Sahlin & Co. 
wurde beauftragt, ein Vorprojekt fiir die geplante 
Anlage auszuarbeiten. Inzwischen starb Jamsetji 
Tata. Seine Sohne und sein Neffe sowie sein Freund 
B. J. Padshah ubernahmen aber die Ausfiihrung des 
groBen Planes. Im Jahre 1906 wurde beziiglich der 
Griindung der neuen Gesellsehaft ein Prospekt 
herausgcgeben und der europaischen Finanzwelt vor- 
gelegt. E in Teil des Kapitals wurde zwar gesichert, es 
fchlte aber am notigen Interesse, so daB bedauer- 
licherweise bcschlossen werden muBte, das Unter
nehmen vorlaufig aufzugeben.

Im Sommer des Jahres 1907 ging durch Indien 
eine populare Protestbewegung — die Swadeshi- 
Bewegung: „Indien den Indiern11 — gegen die an- 
maBcnden englischen Regierungsmethoden und gegen 
die Unterdriickung der Initiative der Eingeborenen. 
Herr Padshah erkanntc, daB der giinstigste Zeit- 
punkt fiir die Finanzierung jetzt gekommen sei. E r 
richtcto an das indische Volk einen Aufruf, dem 
gcsetzlich wohl zu billigenden Protest einen prak- 
tischen Nachdruck zu verleihen durch die Griindung 
einer neuen indischen Eisenindustrie, was nebenbei 
die beste Antwort auf den Yorwurf der indischen Un- 
fahigkeit sein wiirde. Der Aufruf fand eine uner- 
wartete Antwort. Vom friihen Morgen bis zum 
spaten Abend waren die Tata-Bureaus in Bombay 
belagert von einer erregten Menge Kapitalanleger. 
Altc und Jungę, Reiche und Arnie, Frauen und 
Manner kamen und boten ihr Scherflein an. Nach 
Yerlauf von drei Wochen war das ganze erforderliche

Kapitał von rd. 33 Millionen Mark fiir die Baukosten 
gesichert, jeder Pfennig war von etwa 8000 Indiern 
aufgebracht, a lso  o hne  je d e  en g lisc h o  H ilfe . 
Ais dann spśiter dic Aufnahme einer neuen Anleihe 
fiir die Beschaffung von Betriebskapital bcschlossen 
wurde, zeichnctc dic ganze Summę von rd. 8 Millionen 
Mark ein indischcr Magnat, der Maharadscha Scindia 
von Gwalior.

Ais das Kapitał auf diese Weise zusammen- 
gebraeht war, reiste ich Anfang 1908 nach Indien, 
um die Lage des Werkes festzulegen und vom tech- 
nischen Standpunkt aus die Ortlichen Verlialtnisse, 
die auf das Unternehmen EinfluB liatten, zu studieren.

Bei der Auswahl der Baustelle waren folgende 
drei Punkte ais ausschlaggebend in Bctracht zu 
ziehen:
1. Es muBte eine hinreiclięnde Wasser versorgung vor- 

handen sein.
2. Es muBte leicht fiir die erforderliche B alnm rbin- 

dung gesorgt werden konnen.
3. Die Gesamtfracht fiir Erze, Kalkstein, Dolomit 

und Kohlen n a c h  dem Werk und fiir fertige Pro- 
duktc nach dcm Verschiffungshafcn in Kalkutta 
muBte so niedrig wie moglich ausfallen.
Die Station Kalimati an der Bengal-Nagpur-Eisen- 

bahn, etwa 270 km von Kalkutta, entsprach diesen 
Erf ordernissen am meisten, und hier, in der Dschungel, 
auf einem von Glimmerschicfer unterlagerten Plateau, 
etwa 160 m iiber dem Meeresspicgcl, zwischen den 
Fliissen Kharkai und Subcrnarekha, wurde am 
27. Februar 1908 die Lage des Werkes abgesteckt, 

Gurumaishini, wolier die Erze kommen, liegt 
etwa 70 km sitdlich des Werkes; Dolomit wird aus 
Pamposh, etwa 180 km westlich, bezogen; die Kohle 
aus Iherria, etwa 215 km nordlich. Bis zu den Schiffen 
im Hafen von K alkutta sind es etwa 280 km. Durch 
die Fliissc ist eine reichliche Wasserversorgung ge
sichert. Ein Tal an der Siidseite des Werkes wurde 
in einen See von 26 ha GroBe verwandelt, indem man 
einen Danun yon rd. 20 m Hohe baute. Das Fassungs- 
vermogen dieses Sees ist so groB, daB es dem wochent- 
lichen Bedarf entspricht. Gefiillt wird der Se? durch 
eine Pumpstation m it einer Leistungsfahigkeit von 
etwa 34 000 cbm in 24 Stunden bei einer Forderhohe 
von rd. 35 m. Ein Hiigel westlich des Werkes wurde 
in eine S tadt umgewandelt, worin zurzeit etwa 
15000 Menschen wohnen. Dort ist iu jeder Bezieliung 
fiir die natiirliche Entwasserung gesorgt. Der Aus- 
blick iiber die FluBtaler und auf die nordlich vom 
FluB liegenden Berge ist reizend. Die yorlierrschenden 
Westwinde treiben den Rauch und Staub der Hiitten- 
anlage von der S tadt weg. Elektrische Beleuchtung 
und eine Wasserversorgung m it filtnertein Wasser 
wurden angelegt. Die StraBen wurden gut aus- 
gebaut und mit schattigen Baumen bepflanzt. Hun- 
derte von Wohnhausern wurden aus Ziegeln crrichtet 
und mit Garten und Rasen umgeben. Eine groBe 
Sanitatsabteilung maeht taglich Kontrollgange und 
sorgt fiir die Befolgung der erlassenen hygienischen 
Yorschriften.
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Das Werk ist fiir folgendo Leistungsfahigkeit 
f. d. Jahr gebaut:

K o k s .........................................................  180 000 t
R o h e is e n ................................................  160 000 t
S ta h l ..........................................................  100 000 t
Schienen, Tragor und Profilcisen . 70 000 t
Stiibe, Bandeisen u. a  m .....................  20 000 t

Durch eine gut eingerichtete Eisen- und Metall- 
gieBerei und durch eine mechanische W erkstatte 
konnen alle gewohnlichen Reparaturen und Arbeiten 
zur Instandhaltung der Anlage ausgefiihrt werden.

Die Kohle ist auf dem Werke so billig, daB es 
Versch\vendung gewesen ware, Gasmaschinen oder 
selbst ICondensation 
fur die Walzwerks- 
maschinen einzurich- 
ten. Die fiir den 
Betrieb erforderliche 
Energie wird deshalb 
iu einer zentralen 
Kesselanlage fiir 8000 
PS Leistungsfahigkeit 
erzeugt. Die Dampf
kessel werden mit 

Hochofengas und 
Kohle geheizt. Der 

elektrische Strom 
wird in drei mittels 
Dampfturbinen an- 
getriebenen Dynamos 
erzeugt, die je 1000 
KW leisten. Fiir die 
Pumpcnanlage sind 
nur rotierende Pum- 
pen vorgesehen. Die 
Hochofen wurden m it 
Turbogeblasen ausge- 
rustet.

Die ganzc Anlage 
umfaBt 180C oppće- 
K o k so fen  ohne Ne- 
benproduktengewin- 

nung, zwei H o c h 
ofen von 5,8 m 
Durchmesser, 23,5 ni Hohe, m it einer Rast von 
3,8 m Durchmesser; jeder Ofen wird durch acht Wind- 
formen betrieben. Die Hochofen selbst sind aus 
starkem Eisenblech nach dem explosionssicheren, 
flaschenformigen Kennedy-System konstruiert und 
konnen einem inneren Druck von etwa 3 a t wider- 
stehen. Die Gicht hat doppelte Glocken und einen 
birnenformigen Trichter fiir die Chargierung, der fiir 
eine ausgezeichnete Verteilung ohne irgendwelche 
mechanischen Eingriffe sorgt. Jeder Hochofen ist 
mit vier Winderhitzern von G m Durchmesser, 
27,5 m Hohe, m it zentralen Yerbrennungskammern 
(System Kennedy) ausgeriistet. Der Auf zug hat 
Doppelgleise und wird mit Dampf angetrieben. Die 
Lowries zum Sammeln und Verteilen der Materialien 
werden elektrisch angetrieben und sind mit Wiege-

yorriehtungen ausgeriistet. Ein einzelner Mann 
geniigt fiir die Arbeit des Sammelns, Wiegens und 
Anlieferns samtlicher Materialien fiir die zwei Hoch
ofen. Das Gas wird in einem groBen Staubsammler 
und darauf in einem Zentrifugal-Trockenreiniger 
gercinigt. In 50-t-GieBwagen wird das Roheisen 
vom Hochofen nach dem Stahlwerk befordert. Die 
Schlacke wird durch Schlaekenwagen, System 
Dewhurst, entfernt. Die Entfernung des abgekiihlten 
Roheisens aus dem Sandbett erfolgt durch einen 
Laufkran m it Hebemagnet.

Das S ta h lw e rk  ist untergebracht in einem 
eisernen Gebiiude yon rd. 197,5 m Lange, 41 m Breite

Abbildung 3. Tiefofenanlage des Stahlwerkes der T ata  Iron  and Steel Oo.

und 28,5 m Hohe bis zum Dachfirst. Die Anlage 
selbst besteht aus einem 300-t-Roheisenmischer und 
vier feststehenden Oefen von 40 bis 50 t  Einsatz. 
In der Halle sind auBerdem zwei Chargierkrane und 
zwei 80-t-GieBkrane yorgesehen. Ferner enthalt 
die Anlage drci Tiofofen mit je fiinf Oeffnungen 
(vgl. Abb. 3); diese Tiefofen werden durch Gas ge
heizt und fassen jeder eine Charge von den StahlOfen.

Das Generatorgas wird geliefert von 26 Morgan- 
Generatoren von 3 m Durchmesser. Die Kohlen- 
beschickung dieser Generatoren erfolgt mittels 
Forderbandes.

Mit sogenannten Stuhlwagen werden die heiBen 
Blocke elektrisch vom Stahlwerksgebaude zum 
Blockwalzwerk befordert. Das B lo c k w a lz w e rk  
ist umsteuerbar und besitzt Kammwalzen von



272 Stahl und Eisen. Die Grundlagen der Indischen Eisenindustrie. 33. Jahrg. Nr. 7.

900 mm Durchmesser und schmiedeisemo Walz- 
geruste mit FuB- und Kopfstiicken aus GuBstahl. 
Die Walzenzugmaschinc hat drei Zylinder von 
1300 mm Durchmesser und 1300 mm H ub; sie ist 
zwischen dem Blockwalzwerk und dem Schienen- 
walzwerk angeordnet und m it diesen mittels hydrau- 
lisch betiitigter Kupplungęn zu verbinden.

Die Bloekschere wird hydrauliseh angetrieben 
und schneidet yon unten nach oben. Die abgeschnitte- 
nen Blockstucke werden mittels einer Laufkatze nach 
dem Sehienenwalzwerk gebracht. Ein horizontaler 
Warmofen wird in Reserve gehalteu fiir die Nach- 
warmung nicht hinreichend heiBer Blócke.

Das u m k e h rb a re  S e h ie n e n w a lz w e rk  hat 
700 mm-Kamniwalzen und drei Geriistc und wird 
von fahrbaren Rollgangen bedient. Das W armbett 
ist fiir Hebe- sowie fiir Yorwiirtsbewegung ein- 
gerichtet. Es besitzt zwei Satz Tragschienen, von 
denen der eine feststeht. und der andere von Kurbeln 
bewegt wird, wodurch ein Hub von etwa 50 mm iiber 
den festen Sehienen erreicht wird. In dieser Lage 
konnen dic letzteren in horizontaler Richtung um 
etwa 350 mm bewegt werden. Das W armbett ist 
eingeteilt in unabliangige, aber ineinander greifende 
Empfangs- und Abgabeabteilungen. Alle Rollen 
werden durch Kurbeln und Kuppelstangen ange
trieben an Stelle der Ausfiihrung mit Winkelgetneben. 
Aus dem Kiihlbett gehen die Stabe durch eine 
Rollenrichtmaschine und gelangen dann in die aus 
drei Abtcilungen bestehende Adjustage, die in der 
iiblichen Weise ausgebaut ist.

Das S ta b e is e n w a lz w e rk  erlialt 100 m m K niip- 
pcl aus dcm Blockwalzwerk; diese Kniippel werden 
in einem kontinuierlichen Ofen gewarmt. In dem 
Stabeisenwalzwerk ist ein 400-mm-Triowalzwerk 
m it drei Gerusten und Hebetisch aufgestellt. Hier 
werden leichte Profile und schwere Stiibe hergestellt, 
oder der vorgewalzte Kniippel wird nach einem 
260 - mm - Triowalzwerk mit vier Walzgeriisten ge
bracht und dort zu lcichteren Profilen fertiggcwalzt. 
Bandeisen und Stabe oder sehr kleine Rundeisen 
und quadratischc Stabe werden in einer dritten 
schnellaufenden 260-mm WalzenstraBe mit zwei Ge
rusten fertiggcwalzt. um alsdann gebiindelt oder auf 
Haspeln aufgewickelt zu werden.

Die Stabeisenwalzwerke werden von einer Tandem- 
Yerbund-Dampfmaschine von 1200 PS Leistung an
getrieben. Das ganze Walzwerk ist auBerdem mit 
R ichtplattenund Kiihlbetten, Rollgangen und Scheren 
ausgeriistet.

Das ganze Werk wird von einem 10-t-Laufkran 
von 26 m Spannweitc bedient, und alle ostliclicn und 
westlichen Gleise werden von der Kranlaufbahn be- 
strichen. Der Raum unter diesem Kran umfaBt etwa
12 000 qm und dient ais Stapelplatz, der auch, 
nebenbei bemerkt, wahrend der Bauzeit gute Dienste 
geleistet. hat.

Die Anlage wird vervollstandigt durch die 
G icB ere i, die m it zwei Kupolofen, zwei RotguB- 
ofen, Schmelzofen, Kernforniniaschinen, Kernofen

und Putzmaschinen ausgeriistet ist, sowie weiterhin 
durch die m e c h a n isc h e  W e r k s ta t t ,  die etwa
50 Werkzeugmaschinen, drei Walzendrehbanke und 
einen Werkzeugraum enthalt.

Das L a g e rh a u s  enthalt drei Stockwerke und ist 
feuerfest und sicher gegen Termiten angelegt. Weiter 
schlieBen sich an eine M e ta llg ie B e re i, eine 
S ch m ic d c  und eine K e s s e lw e r k s ta t te ,  die fiir 
Reparaturarbeiten ausgeriistet sind. Bureaus, che- 
mische und physikalische Laboratorien, Schuppen 
fiir feuerfeste Materialien und Lokomotivschuppen 
sind gleichfalls yorgesehen.

Dic A rb e i te r  bestehen fast ausschlieBlich aus 
Indiern. Etwa 180 Europaer sind in den vcrschiedc- 
nen Abteilungen ais Betriebslciter und Meister ver- 
teilt. Die Generalleitung ist amerikanisch. Es sind 
Englander, Deutsche, Oesterreicher, Italiener und 
Schweizer tiitig. Dic Modeli- und Tischlerwerkstatt 
wird von Chinesen bedient.

Trotz der hohen Gehalter und Liiline, die an dic 
eingcfiihrten Europaer gezahlt werden miissenf sind 
dic Arbcitskosten in Indicn im ganzen nicht hoher 
ais in Europa, und da die Kosten der erforderlichen 
Rohmaterialien fiir 1 t an den Oefen 15 .li nicht er- 
reichen, so ist hieraus zu folgern, daB das Eisen 
auBerordentlich billig hergestellt wird.

Der Bauplatz fiir die Anlage wurde am 27. Februar 
1908 festgclegt. Die eigentliche Bauarbeit des Werkes 
begann im Herbst des Jahrcs 1908. Am 2. Dezember 
1911 wurde das erste Eisen erblasen; dic ersten 
Sehienen walzte man am 6. Februar 1912, d. i. rd. 
vier Jahre nach dem Tag, an dem die Lage des neuen 
Werkes festgclegt wurde. Infolge der niedrigen 
Preise auf dem europaischen Markt blieben die Bau- 
kosten unter der veranschlagten Summę.

Das Werk ist je tzt in erfolgreichem Betriebe, und 
nicht ein einziger ernster Fehlschlag ist seit der 
Inbetriebsetzung zu yerzeiehnen. Augenblicldich,. 
also wahrend des ersten Betriebsjahres, stelien die 
Stammaktien der Tata Iron and Steel Co. bereits 
30%  iiber dem Nennwerte; dic Aussichten sind sehr 
gute.

Das jetzige AVerk wird zweifcllos vergriiBert 
werden miissen, um den Bedarf an Erzeugnissen zu 
decken. Mit der Zeit wird das Werk groB genug 
werden, um den Erfordernissen des indischen Marktes 
zu entsprechen. Die niedrigen Gestehungskostcn 
werden aber dem Werke Absatzgebiete auch in dem 
ganzen Osten von Suez bis zum Kap, nach Wladi- 
wostok, in China, Japan, Neu-Seeland, Australien 
und an der Westkiiste von Siid- und Nordamerika 
erschlieBen, und da diese Lander sich schnell weiter 
entwickeln, kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB- 
in nicht allzulangcr Zeit Indien der P latz cincr neuen 
bedeutenden Eisen- und Stahlindustrie wird.

Die Maschinen und Materialien zu dem neuen 
Werk wurden zum groBten Teil aus Deutschland 
bezogen, beziffert sich doch sein Anteil an den 
Lieferungen, die im freien Wettbewerb vergcben 
wurden, auf rd. 10 000 000 JL  Die deutsehen Liefe-
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ranten, yon denen fruher a. a. O. einige genannt 
wordcn sind, haben alle ihre Arbeit gut und ge- 
wissenhaft ausgefuhrt, und die vielen Ingenieure und 
Monteure, die von hier dorthin ausgesandt worden 
sind, bildeten ein Elitekorps, wie man es nicht leiclit 
wieder findet.

Z u sam  m en fas  su ng.

Wenn man die Grundlagen der indischsn Eisen- 
industrie zu untersuchen wiinseht, so geniigt es 
nicht, die vorliandcnen Rohmaterialien, Marktver-

liiiltnisse und Eisenwerkc zu beschreiben. Ebenso 
wichtige Faktoren sind die Zivilisation und Begabung 
der Bevólkerung, die N atur des Landes und die 
klimatischen Yerhaltnisse. Es war meine Absicht, 
in kurzeń Zttgen diese verschiedenen Punkte hier zu 
bcriihrcn und an I land der geschichtlichen Entwick- 
lung zu zeigen, welcli reiche Entfaltungsmoglich- 
kcit sieli in Indien einem modem eingerichteten 
Hiittenwerke wie dem der Tata Iron and Steel Co. 
bietet, wenn es sich nur den ortlichen Ycrhaltnisscn 
anzupassen versteht.

Ueber die Verwendung von Koksofengas in unvorgewarmtem 
Zustande zur Stahlerzeugung.

Von Professor O s k a r  S i m m e r s b a c h  in Breslau.

I n einem vor der Kokereikonimission gehalte- 
nen J?ericht* habe ich die Zersctzungserschei- 

nungen von Koksofengas bei seiner Erw&rmung 
crortert und darauf liingowiesen, da3 m an in den 
heutigen Siemens-Martin-Oefen'bei Benutzung der 
Gaśkammern zur K o k s o fen g as vo r w ar m u n g m it einer 
Yerringerung des Koksofengas-Heizwertes von einem 
Yiertel bis einem Drittcl rechnen kann. Will 
man trotzdem die Abhitze der Verbrennungsgasc 
wenigstens in etwa durch Vorw8rmung des Gases 
ausnutzen, so konnte man die Gaśkammern ver- 
kleinern und das Koksofengas auf 500 bis hochstens 
700° C vorwarmen, da bei 500° C eine mcrkliche Zer
setzung und damit Verminderung des Heizwertes 
des Koksofengases noch nicht eintritt. Wenn man 
aber bedenkt, daB man durch Vorwarmen des Koks
ofengases auf 500" C nur rd. 180 WE und durch Vor- 
warmung auf 7000 C nur rd. 250 W E f. d. cbm Gas 
gewinnt, d. li. ebensoviel, wie durch die Zersetzung 
des Koksofengases an Heizwert verlorcn geht, und 
wenn man anderseits bcriicksichtigt, daB die durch 
Verbrennung von kaltem  Koksofengas mit erliitzter 
Luft erzielte Temperatur fiir die Stahlerzeugung aus- 
reiclit, so diirfte eine Vorwarmung des Koksofen
gases selbst >iuf 500 bis 700° C keinen besonderen 
Yorteil nach sich ziehen.

In der Praxis hat die Soeiete Cockerill, Seraing, 
schon seit 1909,** wie ich in meinem Breslauer Vor- 
trage bereits erwahnte, in ihrer StahlgieBerei bei 
Flammofen von 4 bzw. 7 t  Fassung mit kaltem Koks
ofengas, das nur von einer Seite zugefiihrt wurde, 
gute Ergebnisse erzielt. Neuerdings lieizt sic auch 
einen Martinofen von 121/2 t  Fassung, der basisch 
zugestellt ist, mit kaltem  Koksofengas. Die Analyse 
des Serainger Koksofengases stellt sieli wie folgt:

COs .................  1,5 %  H 2 ..................  57,0 %
CO .................  0,0 „  N 2 ...................  13,0 „
CHt .................  22,5 „ Heizwert . . 3040 W E

Bie tiigliche Erzeugung des Ofens stieg nach Mit- 
teilung des Generaldirektors G rc in e r  vor dem Iron

* VR1. St. u. E. 1913, 0. Febr., S. 239.
** VgL St.u . E. 1911,5. Jan ., S .36; 1912,11. Jan ., S 61.

V II .,,

and Steel Institu te 1912* von 39 t  bei Generatorgas- 
venvendung auf 49 t bei Koksofengasheizung, d. li. 
iiber 25% . Der Yerbnuich an Koksofengas stellte 
sich auf 325 cbm /t Stalli gegen 300 kg Generator- 
kohle friiher; dabei ist zu berucksichtigen, daB das 
Koksofengas nur einen Heizwert von 3640 WE auf- 
weist.

Der Gasverbrauch entspricht so zicmlich den E r
fahrungen bei dem gleich groBen Martinofen mit 
saurer Zustellung auf der Friedrich-Wilhelmshutte, 
ais dieser mit vorgewarmtem Koksofengas betrieben 
wurde. Auch hier tra t  eine Steigerung der Erzeugung 
von rd. 15%  ein.

In Amerika hat man sich ebenfalls schon die Vor- 
teile der Koksofengasbeheizung im Stahlwerk zunutze 
gemacht. So standen wahrend meiner Studienreise 
im Herbst dieses Jahres ein 40-t-Martinofen fiir 
StahlguB und cin 85-t-Martinofen fiir Schienen- 
erzeugung auf einem Werk bei Chicago mit kaltem 
Koksofengas im Betrieb. Das Koksofengas hat dort 
folgendo Zusammensetzung:
C O , . . . .  1 ,3 %  1 ,2 %  H 2 .............. 5 7 ,8 %  5 0 ,8 %
C6H 6 . .  0,3 „  0,2 „  CH4 ..........  23,5 „  23,7 „
C2H 4 . .  2,1 „  2,4 „  N2 ............. 9,0 „  9,8
0 2.........0,4 ,, 0,4 ,, H e izw ert. 4069W E 4661 W E
CÓ . . . .  5,6 ,, 5,5 ,, spez. Gew. 0,36 0,30

Man arbeitet mit rd. 57%  flussigem Einsatz und 
hat eine um 10%  geringere Chargendauer ais bei 
Verwendung von Generatorgas, obwohl man noch 
mit denselben Ziigen fiir Luft und Gas arbeitet und 
die Luftmenge naturlich nicht fiir Koksofengas paBt. 
Man rechnet bei geeigneter, neuer Bauart des Martin- 
ofens mit einem Gasvcrbrauch von 300 cbm zu 
4000 WE f. d. t  Stahl und 15%  Erzeugungsstei- 
gerung.

Meines Erachtens berechtigen die bisherigen Be- 
triebsergebnisse zu dem SchluB, daB bei groBen Oefen 
geeigneter Bauart der Yerbrauch an gutem Koks
ofengas f. d. t  Stahl nicht mehr ais 225 cbm betragen 
wird, vielleicht sogar nur 200 cbm, besonders m it 
Riicksicht darauf, daB bei Generatorgasbeheizung

* Vgl. St. u. E . 1912, 24. O k t,  S. 1795.
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der Kohlcnverbrauch f. d. Tonne Stahl von der 
gleiclunaBigen Gaslieferung abhangt, eine Bedin- 
gung, die bei Koksofengasbeheizung gesichert ist. 
Der geringe Verbrauch an Koksofengas riihrt vor 
allem daher, daB die erzielte Flammentemperatur im 
Martinofen bis zu 100° C und mehr hoher ist ais 
bei Generatorgasbeheizung. Infolgedessen wird zu
nachst weniger Zeit zum Einschmelzcn des Schrotts 
benotigt, nicht minder aber auch die Zeit fiir das 
Frischen des Eisens vermindert, indem einerseits im 
ersten Teile der Charge das Bad besser durchgemischt 
wird, weil bei der hoheren Badtemperatur das Be- 
streben des Kohlenstoffes, sich mit Sauerstoff zu ver- 
binderi, wachst, und weil die Warmeiibertragung 
von der lieiBeren Flamme auf das Bad wirksamer 
wird. Anderseits aber bleibt zu berilcksichtigen, daB 
im letzten Teile der Charge, wenn das Bad ruhiger 
flieBt, eine Wiirmeiibertragung nur durch Lcitung 
stattfindet; die heiBeren Teile des Bades sind leichter 
und schwinunen daher oben, wohingegen die kiiltcren 
Teile unten liegen. Die durch das Koksofen
gas erzielte hohere Temperatur wirkt daher dann 
abkiirzend auf dic Chargendauer, vor allem aber 
ist sie von besonderer Wichtigkeit, weil das Bad mit 
der Kohlenstoffabscheidung immer schwerer schmelz- 
bar, d. h. also die Wiirmezufuhr dann um so not- 
wendiger wird.

Die Warmeaufnahmefahigkeit des Bades ist 
ferner iiberliaupt wahrend der Chargenzeit ver- 
schieden. Die Zusammensetzung des Gcneratorgases 
laBt sieli aber so leicht nicht iindern, wahrend man 
mit Koksofengas ohne Anstand leicht regeln kann, 
so daB auch hierdureh eine Zeitersparnis und damit 
eine Erniedrigung des Brennstoffverbrauches erzielt 
wird, zumal jeder Zeitgewinn auch eine Erniedri
gung des Verlustes durch Strahlung und Heizung 
nach sich zieht.

Was nun im besonderen die Verwendung von 
kaltem Koksofengas im Ycrgleich zu der von vor- 
gewarmteni Gas anbelangt, so gilt, abgesehen von 
der durch die Erhitzung eingetretenen Hcizwert- 
verminderung bis zu 33% , folgendes: Im  Martin
ofen soli eine Flamme mit viel strahlender Warme 
erzeugt werden, um nicht nur durch unniittelbare 
Beriihrung zu heizen, sondern vor allem durch 
Warmeausstrahlung auf das Bad und die Ofenwan- 
dung. Hierau ist freier Kohlenstoff notig. Bei kaltem 
Koksofengas entstehen durch die Dissoziation der 
Kohlenwasserstoffe viele Teilchen freien Kohlen- 
stoffs, die sich auf die Flammentemperatur erhitzen 
und viel Lieht und Warnie ąusstrahlen, so daB eine 
bessere Warmeubertragung auf das Bad erfolgt, zumal 
der abgeschiedene Kohlenstoff aucli in der zweiten 
Ofenhalfte fiir eine Flainmenbildung mit groBer 
Warmeaugstrahlung Sorge triigt. Es ist dies von 
wesentlicher Bedeutung, weil bei den ncuzeitlichen 
Martinofen bis zu 100 t, wie sie heute in Deutsch
land mit 12 m Herdliinge gebaut werden. die Charge 
natiirlieh auf diese groBe Herdliinge lun gleichmliBig 
zum Kochen gebracht wciden muB.

Die Wasserstoffflamine an sich ist kaum sichtbar. 
Je mehr Wasserstoff, desto kflrzer und heiBer ist 
die Flamme. Da der Wasscrstoffgehalt beim vor- 
gewarmten Koksofengas durch die Erhitzung bis 
75 %  zunimmt, so zeigt kaltes Koksofengas eine 
langere Flamme, die eher bis zum anderen Ende des 
Ofens reiebt, zumal auch mit abnehinender E r
hitzung des Gases die Flamme ebenfalls liinger wird.

Bei erwarmtem Koksofengas entstehen wahrend 
des Umsteuerns Gasverluste, indem alles Gas zwischen 
Herd und Umsteuerungsventil nach dom Ventil 
zuriick muB (Riickstromverlust) und wahrend des 
Umsteuerns eine unmittelbare Verbindung zwischen 
Essc und Gasleitung yorliegt. Bei kaltem  Koksofen
gas fallen diese Yerluste fort. Da ferner dic fiir dic 
Umkehr der Gase in den Kammern und Kanalen er- 
forderliche Zeit geringer ist, so wird auch im Ofen die 
Flammenftihrung nicht so lange aufgehoben, und 
die Flamme schlagt nicht so lange ungehemmt an 
das Gewiilbe.

Die Umsteuerungsventile sind weiterliin bei den 
groBen Gasmengen der ncuzeitlichen Martinofen der 
schadlichen Temperatur ausgesetzt, was bei kaltem 
Koksofengas nicht eintrifft. Durch den Fortfall des 
cigentlichen Gasumsteuerns besteht auch keine Ex- 
plosionsgefahr mehr, die sonst in den Kammern und 
Kanalen in die Erscheinung treten kann.

Baulich ergibt sich ferner eine Verbilligung der 
Ofenbauart nebst Verkleinerung der Gasleitungen, 
eine Verbilligung der Yentile sowie eine bessere 
Armierung und Verankerung des Ofens.

Im  Ycrgleich mit dem Generatorgas kame dann 
noch auBer der nicht uncrheblichen Ersparnis an 
Arbeitslohnen liinzu, daB keine Staub- und Teer- 
ablagerungcn in den Leitungen, Kanalen und Ven- 
tilen stattfindcn, so daB die hieraus sich ergebenden 
Betriebsstorungen fortfallen. Desgleichen treten da- 
durch auch keine Qucrschnittsveranderungen in den 
Gasleitungen ein, wodurch die Ofcnleistung erheblich 
beeintrachtigt wird und der Ofen zuletzt Gefahr lauft, 
zum Erliegen zu kommen. Die friiher oft gehorte 
Bcfiirchtung, daB bei Koksofengasbehcizung das Ge- 
wolbe mehr angegriffen wurde ais bei Generatorgas
beheizung, trifft, wie die Praxis ergeben hat, nicht zu. 
Es erklart sich dies dadureh, daB lieiBe Luft leichter 
ist ais kaltes Koksofengas, also ersterc mchr das Be- 
streben hat, nach oben zu steigen, und dadureh, daB 
die bei Koksofengasverwendung benotigte groBere 
Luftmenge d e  FJamme besser vom Gewolbe abhalt.

Die Qualitat des Stahles wird ebenfalls durch 
Verwendung von Koksofengas gefordert, weil dieses 
ein schwefelarmes Gas ist, im Gegensatz zu manchcm 
Generatorgas. Je  reiner das Gas, desto weniger 
Schwefel vermag das Bad aufzunehmen, falls nicht 
an sich eine Schwefelaufnahmc des Stahles aus dem 
Heizgase durch die basische Schlackendecke vcr- 
hindert wird. Auch hinsichtlich de3 Wasserstoff- 
gehaltes h a t die bisherige Praxis keinen Anhalt dafur 
gegeben, weder bei Verwendung von Koksofengas in 
Mischung mit Hochofengas noch bei Yerwendung von
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Koksofengas allein, daB die Qualitat des Stahles 
irgendwic beeintrachtigt wird.

Diesen Yorteilen steht nun ein Nachteil gegenuber, 
indem namlich bei Heizung m it kaltem Koksofengas 
bei den heutigen Martinofcnbauarten der Abzug der 
Verbrennuugsgase nur durch die hochliegenden Luft- 
ziige erfolgt und nicht mehr auch durch die unmittel
bar iiber dem Bade liegenden Gasziige. Es fallt dies 
besonders bei den groBen MartinSfen ins Gewicht, die 
eine Herdlange von 10 bis 12 m aufweisen, wobei die 
Verbrennungserzeugnisse in der zweiten Halfte der 
Herdlange durch den Abzug unmittelbar unter dem 
Gewolbe durch die hochliegenden Luftzufulirungs- 
kanale wesentlich voin Bade abgelenkt werden, so 
daB dieser Teil des Bades mehr Zeit und W annę zur

Erhitzung und Fertigstellung des Bades benotigt ais 
der erste Teil.

Doch laBt sich diesem Uebelstande dadureh ab- 
hclfen — wie dies bereits in einer zum Patent ange- 
meldeten Bauart (vgl. Abb. 1) geschieht — , daB die 
Einfuhrung der Yerbrennungsluft in den Ofen auBer 
durch die iiblichen oberen Luftzufuhrungskanale noch 
durch neben dem Gaszufiihrungskanal vorgesehene 
Hilfsluftzufuhrungskanale erfolgt, welch letztere mit 
dem ersteren in Verbindung stehen. Auf diese Weise 
konnen die Yerbrennungsgase in der Abzugsseite 
durch die unteren Luftzuge ebenfalls entweichen, und 
durch diesen Abzug unmittelbar uber dem Bade wird 
die Flamnie scharf auf das Bad niedergehalten und 
nicht vorzeitig von der Charge abgelenkt, wahrend 
beim Abzug nur durch die hochliegenden Luftzuge 
die Flanune nach der Abzugsseite hin unmittelbar 
auf das Gewolbe geleitet wird, worunter dieses natur
lich zu leiden hat.

Durch die gleichzeitige Einrichtung der unteren 
Luftzuge neben den Gasziigen wird der Gasstrom 
auch von den Seiten, nicht nur von oben, eingehullt, 
so daB eine innige Mischung von Gas und Luft er- 
folgt und unmittelbar iiber dem Bade eine kriiftig 
oxydierende Flammc entsteht, die auf dic Chargen- 
dauer von wesentlichem EinfluB ist, indem der E in- 
satz rasch schmilzt und schnell gefrischt wird. Yon 
welch groBer Bedeutung diese innige Mischung von 
Luft und Gas ist, geht daraus heryor, daB im Martin- 
ofen mit vorgewarmtein Gas, d. h. m it Gaskammern, 
die Verbrennungserzeugnisse, welche durch die hoch
liegenden Luftzuge entweichen, einen erheblichen 
SauerstoffiiberschuB aufweisen, wohingegen die durch 
die tiefer liegenden Gasziige abziehenden Yerbren

nungsgase einen Mangel 
an Sauerstoff zeigen. 
Durch die innige Mi
schung von Gas und 
Luft findet aber nicht 
mi nder sof ort eine rasche 

und verhaltnismaBig 
vollstiindige Verbren- 
nung sta tt, so daB die 
Gase bereits im Ofen 
vollstiindig verbrcnnen 
und nicht unverbrannt 
in den gegeniiberliegen- 
den Ofenkopf abziehen 
und dieFlamme bis weit 
in die Kammern und so
gar indieUmsteuerungs- 
vcntile liineinschlagt, 

eine Gefahr.der sonst die 
Stimwande und Ofen- 

kopfeaufdieDauer nicht 
standhalten konnen.

Wiihrend bei Vorw;ir- 
mung des Heizgases, 
gleichviel ob Koksofen
gas oder Generatorgas, 

der Treffpunkt von Luft und Gas oberhalb des Bades 
sich im Laufe der Zeit immer zuriick verschiebt und 
der nach der Abzugsseite hin zu beheizendc Teil des 
Herdes immer schwieriger lieiB gehalten werden kann, 
tr i t t  diese Yerschiebung des Treffpunktes bei Yer
wendung yon kaltem Koksofengas viel weniger in 
die Erschcinung. Infolgedessen arbeitet der Ofen 
von seiner Inbetriebsetzung an stets gleichmaBiger 
und bleibt stets auf seiner ganzen Lange, auch nach 
der Abzugsseite hin, leichter lieiB zu halten.

Beim Ruckblick auf vorstehende Ausfuhrungen 
ergibt sich, daB fiir die Yerwendung des Koksofen- 
UeberschuBgasesinSiemens-Martin-OefenzweckmiiBig 
zwei Wegc in Frage kommen. Entweder ist das 
Koksofengas, wie auf der Friedrich-Wilhelmshiitte 
in Mulheim-liuhr, mit Hochofengas zu mischen, und 
zwat so, daB das Mischgas den Heizwert eines guten 
Generatorgases erhiilt, und Bau und Betrieb der 
Martiniifen dann in fast derselben Weise wie bei

'S ta u sch ieb er 

G aszv/e/fung

,\Jf Gas 
W  luf?

Abbildung 1. Siemens JIartin-Ofen m it besonderer Zufiihrung der Yerbrennungsluft.
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Gcneratorgasbeheizung crfolgen, oder aber das 
Koksofengas wird imjkaltem Zustande in den Ofen 
eingefiihrt unter Yereinfachung der Ofenbauart 
nebst Leitungen usw.

Dic Verwendung von Mischgas bleibt vorzuziehen, 
weil man dann, wie dies Direktor W ir tz  in Miilheim- 
Ruhr mit Reeht ais besonderen Vorteil liervorhebt, 
die Moglichkeit besitzt, q u a l i ta t iv  zu arbeiten. 
Wahrend man namlich bei Koksofengasbeheizung 
ebenso wie bei Gcneratorgasbeheizung die Tempera
tur im Martinofen nur durch Zu- oder Abnahme

der G asm en g e , d. h. q u a n t i t a t i v  regeln kann, 
arbeitet man bei Mischgas standig mit Hochofengas 
von gleicher Qualitat und iindert den H e iz w e rt 
des Mischgas63, d. li. die Temperatur des Martin- 
ofens, nach Bedarf durch entsprechcndes Oeffnen 
oder SchlieBcn des Koksofengasschiebers. In beiden 
Fiillen tr itt  aber eine solche Erniedrigung der Stalil- 
erzeugungskosten ein, daB die neuo Art der Koks- 
ofengasverwendung der Eisenindustrie es ermoglicht, 
vom Roheisen bis zum Walzwerksfertigerzeugnis ohne 
wcitcrcn Kohlenverbrauch auszukommen.

Anreichern, Brikettieren und Agglomerieren von Eisenerzen 
und Gichtstaub.*

Bericht von Dr. A. W e isk o p f  in Hannover.

I j ie  Brikettierung der Eisenerze hat seit dem 
Vortrage, den Herr Geheimrat W e d d in g  in 

der Hauptvcrsammliing im Dezember 1905 an 
dieser Stelle gehalten hat, und der in „Stahl und 
Eisen'1** erschienen ist, sehr erfreulichc Fortschritte 
gemacht. Es ist mir die dankbare Aufgabe gestellt 
worden, iiber die Erfahrungcn und Erfolge, die an 
den verschiedenen Stollen erzielt und gesammelt 
wurden, und iiber die Angaben, welche in der 
L iteratur zerstreut sind, zusammenfassend vor dem 
Verein deutscher Eisenhuttenleute zu bcrichten.

Herr Geheimrat Wedding hat in jenem Yortragc 
dio Anregung gegeben, eine Versuchsanstalt zu er- 
richten, um auf verschiedenen Wegen die Erzeug- 
nisse auf die gewiinschten Eigenschaften hin zu 
priifen und so eine Grundlage zu schaffen, auf der 
die fiir die Eisenhuttentechnik so wichtige Frage der 
Eisonerzbrikettierung gelost werden konnte. Der 
Vcrein deutscher Eisenhuttenleute hat unter diesem 
Eindruck in der Erzbrikettierungs-Kommission die 
Frage weiter verfolgt; unter dcm Yorsitz des Herrn 
S)r.*Sng. S c h ro d te r  wurden eine Reihe von Sitzun- 
gen abgchalten, deren Berichtein „S tahlund Eisen“ f  
niedergelegt sind. Die geriiuschlose und nach auBen 
hin nicht erkennbare Arbeit in der Kommission hat 
im Laufe der Jahre ihre Fr ii cli te getragen, da aus 
diesem kleinen Kreise heraus Anreguiigen gegeben 
wurden, welche der Praxis Unterlagen zur Weitcr- 
arbeit boten. Wir konnen heute feststellen, daB die 
Eisenerzbrikettierung nunmehr aus dem Stadium 
der Laboratoriums- und kleinen Yersuche lieraus- 
gekommen ist, und daB sich die jśilirliche Welt- 
erzeugung an Eisenerzbriketts bereits auf mehrerc 
Milliónen Tonnen im Jahr stellt.

Nach dem Schema, das ich schon in meinem Yor- 
trage beim Bergniannstag in Wien 1903 anwandte,

* Besprechung vor der Houptyersam m lung des 
Yereins deutscher Eisenhuttenleute am 1. Dez. 1912 in 
Dusseldorf, eingeleitet von D irektor K. S o r g o ,  Magde
burg (ygl- St. u. E. 1913. 23. Jan ., S. 139/45), und Dr. 
techn. A. W e i s k o p f ,  Hunnorer.

** 1906, 1. Jan ., S. 1/S.
t  1908, 15. Ja n ., S. 98/99; 4. Miirz, S. 321/5;

19. Aug., & 1193/1202.

habe ich nachstehend die Briketticrungsanlagcn zu- 
sammengestellt, die meines Wissens nach bekannten 
Verfahren in verschiedenen Betrieben zur Ausfiihrung 
gckommen sind. In welch groBem Ma Be auch ver- 
sucht worden ist, dic Frage der Brikettierung der 
Eisenerze zu losen, zeigt die groBe Anzalil der Patente 
auf diesem Gebiete; nicht weniger ais 76 Patente 
sind seit den letzten zehn Jahren angemeldet und 
erteilt, die cin Bild dariiber geben, was alles versucht. 
wurde, um Eisenerze erfolgreich einzubinden.

A. Brikettierverfah ren .
I Verfahren mit Zusatz von Bindemitteln.

a) A n o r g a n i s c h e n  U r s p r u n g s .
1. Q u a r z m e h l k a l k v e r f a h r e n  (Kalksand- 

steinverfaliren) nach Dr. W. Schumacher. Seit 
1907 auf Konigshiitte, O.-S., von 1907 bis 1909 
auf Friedrich-Alfred-I-Iiitte, Friedrich Krupp 
A. G., Rheinliausen. (Seitdem auBer Betrieb.)

2. C h l o r m a g n e s i u m v e r f a h r e n  nach Dr. W. 
Schumacher. Seit Mai 1908 auf Hasper Eisen- 
und Stahlwerke. (Anlage ist auBer Betrieb).

Ferner auf folgenden Werken:
Yereinigte HiittenWerke Burbach-Eich-D iidc- 

lingen, Diidelingeii.
Rochlingsche Eisen- u. Stahlwerke, Volklingen. 
Rombacher Huttcnwerke, Rombach.
Gebr. Stumm, Neunkirchcn.
Deutsch-Luxemb. Bergw.-u.Hiitten-A.-G., Abt.

Union, Dortmund.
Socićtć John ('ockerill, Seraing, Bclgien. 
Socićte de Briquetage, Couillct, Belgien. 
Cambria Steel Works, U. S. A.
Lackawanna Steel Works, U. S. A.
Im B au: GelscnkirchenerBergwerks-A.-G.,Esclu 
Halberger H iitte bei Brebacli.
Dnićprovienne, lluBland.
Kramatorskaja, RuBland.

3. S k o r i a v e r f a h r e n .
Seit 1909 auf Friedrich-Alfrcd-IIutte, Friedrich 

Krupp A. G., Rheinliausen.
Im Bau: A.-G. fiir Huttenbetrieb, Duisburg- 

Meiderich.
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4. Verfahrender D e u t s c h e n  B r  i k e t t i e r  u n g s -  
g e s e l l s c h a f t ,  Altenkirchen (Rheinland). 

Seit 1907 auf Friedrich-W ilhelms-Hutte (Sieg) 
(Anlage ist im Uinbau).

ó. Verfaliren nach D a li i  (auch Kalkverfahren 
genannt).

Gewerkschaft Deutscher Kaiser, Bruckhausen. 
Rheinische' Stahlwerke, Duisburg-Meiderich. 
Georgs-Marien-Bergwerks- und Hiittcnverein, 

Osnabriick. (AuBer Betrieb.)
6. Vcrfaliren der I I a s p e r  E i s e n -  u n d  S t a l i l -  

w e r k e.
Hasper Eisen- und Stahlwerke, Ilaspe.

b) O r g a n i s c h e n  U r s p r u n g s .
1. Z e l l p e c h v e r f a h r e n  n a c h  Dr. Trainer 

(Vereinigte GewerkschaftenEduardundPionier). 
Seit 1908 auf Gewerkschaft Deutscher Kaiser, 
Bruckhausen.

2. Neues Crusiusverfahren der Jlseder H tltte, 
GroB-Jlsede.

II. Verfahren ohne Zusatz von Bindemitteln.

1. Crusiusverfahren der J l s e d e r  H u t  t e ,  GroB- 
Jlsede.

2. Yerfahren der K e r t s c h e r  E i s e n w e r k e  
(SiidruBland). (AuBer Betrieb.)

3. Yerfahren nach R o n a y .
Seit 1908 auf Friedensliiitte, Obersehlesische 

Eisenbalmbedarfs-A-G., O.-S.
M ai-Juli 1911 auf Gutehoffnungshiitte, Ober

hausen. (Seitdem wieder auBer Betrieb.) 
Auf Lothringer Hiittenverein Aum etz-Friede, 

Kneuttingen. (AuBer Betrieb.)

B. A g g lo m er ier -  bzw. S in teru n gsverfah ren .
I. In Kanalofen nach Grondal.

Seit 1902 auf Bredsjo, Schweden.
Seitdem noch auf folgenden schwedischen 

W erken: Strassa, Lulea, Guldsmedshyttan, 
Herrang, Flogberget, R iddarhyttan, Norberg, 
Horndal, Sandviken, Uttersberg, Hellfors, 
Vigelsbo, Helsingborg.

In Deutschland bzw. Oesterreich: Salzgitter und
Witkowitz, beide auBer Betrieb.

In England: E. P. & W. Baldwin, Cromavon.
In Spanien: Alquife Mines.
Yereinigte Staaten von Nordamerika: Pennsyl-

vania Steel Co., Berkshire.
II. In Drehrohrofen.

1. Ausfulining F e l i  n e r  & Z i e g l e r :
GieBener Braunsteinbergwerke,
Julien-Hiittc, Oberschlesien.
Eisenhuttenwerk Trzynietz bei Teschen, Oester

reich.
Rimanmrany-Salgo-Tarjaner Eisenwerks-A.-G. 
Im Bau: Gewerkschaft Justine Schottenbach. 
Oesterreich -ungacische Staatseisenbahn - Ges. 

Resicza.
Stahlwerk Thyssen, A. G., Hagendingen. 
Farbwerke F r. Bayer & Co., Levcrkusen.

2. Ausfiihrung S m i t h  & Co., Kopenhagen
(Liibeck): Gutehoffnungsliutte, Oberhausen.

3. Auśftihrung K r u p p :  M. Custor, Flawinne bei
Namur.

4. D e ll w i k - F 1 ei s che r -W a s  se r  gas v e r f a h r e n .

III. Konvertersinterung. Verfahren der Metallbank und 
Metallurgischen Gesellsehaft, Frankfurt a. M. (Heberlein- 

J. Savelsberg).

Eisen werk Kraft, A .-G ., Stolzenhagen - Kratz- 
wieck.

Eisenwerk Kraft, A.-G., Abt. Niederrheinische 
H iitte, Duisburg.

Rimamurany Salgo-Tarjaner Eisenwerks-A.-G., 
Budapest und Krompach.

Socićtć Mćtallurgiąue de Taganrog, Taganrog 
(RuBland).

Ed. Pretceille, Nantes.
Pilon, Buffet Durand Gasseline&Cie.,Chantenay. 
Manufacture des Glaces & Produits Chimiąues 

de St. Gobain, Paris.
Grasselli Chemical Company, Cleveland, U. S. A. 
American Fiue Dust Company, Duluth, U .S . A. 
Trenor & Co., \ ralencia.
Witkowitzer Bergbau- u. Eisenhiitten-Gewerk- 

schaft, Witkowitz und Rudobanya. 
Oberschles. Eisenbahn-Bedarfs-A.-G., Friedens- 

hutte, O.-S.
Bochumer YTereiu fiir Bergbau u. GuBstahl- 

fabrikation, Bochum.
Donnersmarckhutte, Zabrze, O.-S.

IV. Dwight- und Lloyd-SinterungsprozeB.

E. & G. Broolie Iron Company in Birdoboro.
V. Greenawalt-Verfahren.

Pennsylvania Steel Company in Steel ton, P a., 
und Sparrows Point Md.

VI. W est-Verlahren.

Edgar Thomson Works, Carnegie Steel Company.

An Hand der Erfahrungen, die bislier bei der 
Brikettierung von Eiscnerzen gesannnelt wurden, 
lassen sich nachstehend angegebene Leitsiitze iiber 
die Anforderungen aufstellen, die an Brikettierungs- 
anlagcn und Briketts gestellt werden miissen.

a) L e i ts a tz e  fiir B r ik e t t ie ru n g s a n la g e n .
1. Die Anlagen miissen moglichst einfach, die mecha- 

nischen Einrichtungen betriebssicher und wider- 
standsfahig sein, damit sie sich der staubigen Um- 
gebung und den unrermeidlich vorkommenden 
Ueberlastungen anpassen konnen.

2. Sie sollen nur einen maBigen P latz beanspruchen 
und mit mechanischen Einrichtungen versehen 
sein, die eine Zu- und Abfuhr des Materials ohne 
menschliche Hilfe moglich machen.

3. Das Yerfahren muB moglichst von Witterungs- 
verhaltnissen unabhangig, unbcdingt betriebs- 
sicher sein, und darf keine Reparaturen erfordern, 
die teuer sind oder den Betrieb auf langere Zeit 
unterbrechen.
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4. Das Verfahren soli moglichst kontinuierlich und 
billig arbeiten, damit der Selbstkostenpreis f. d. t  
Briketts einen den jeweiligen Verhaltnissen ent- 
sprechenden Betrag f. d. t  (etwa 3 bis 4 J l)  nicht 
iiberschreitet.

b) L e its iitz e  fiir  B r ik e t ts .
1. Die Briketts miissen den niechanischen Einfliissen 

Widerst-and leisten, sie haben einen Druek von 
mindestens 60 kg/qcm auszuhalten; aus der Hohe 
von 3 bis 4 in auf eiserne Platten geworfen, diirfen 
sie nicht in Staub oder kleine Stiicke zerfallen.

2. Sie miissen wetterbestandig sein, iangere Zeit frei 
gelagert werden konnen, ohne durch Sonne, Regen 
oder Frost zerstćirt zu werden.

3. Sie miissen der Hitze widerstehen und diiifen bei 
900° C wohl sintern, jedoch nicht in Stiicke zer
fallen.

4. Sie miissen unter Wasser sich Iangere Zeit fest 
erhalten, ohne zu erweichen bzw. zu zerfallen.

5. Sie sollen keine Stoffe enthalten. die das Ofen- 
mauerwerk zerstoren (Alkalien, freies Chlor u. a.), 
oder durch den Gehalt an schadlichen Bestand- 
teilen, wie Schwefel, Arsen usw., die Qualitat des 
geschmolzenen Roheisens beeintrachtigen oder den 
Ofengang gefahrden.

6. Sie miissen samtlichen Einfliissen gewachsen sein, 
die der HochofenprozeB m it sLli bringt, und dali er
a) poroś sein, damit sie durch die Gase redu- 

ziert werden konnen;
b) nahe der Gicht, ohne zu zerfallen, den Ein

fluB von 150° C heiBen Wasserdampfes er- 
tragen konnen;

c) die ganze Reduktionsperiode bis zur Erhitzung 
auf etwa 1000° den Ein wirkungen des C 0 j~ C 0 2- 
Gasgemisches standhalten konnen;

d) Druck und Reibung wahrend des Nieder- 
gehens im Oten bei der Hochofentemperatur 
widerstehen.

Die Materialien, welche fiir Hochofenzwecke 
brikettiert werden sollen, sind:
1. die naturlich vorkommenden Feinerze,
2. die bei der Aufbereitung oder Anreicherung fallen- 

den feinen Materialien,
3. Flugstaub,
4. Eisenzunder und sonstige eisenhaltige feinkornige 

AbfaUstoffe.

Es wurde an dieser Stelle zu weit fiihren, die oben 
angegebenen Briketticrverfahren eingehend zu be- 
schreiben. Sie sind ja  hinreichend bekannt, auch 
habe ich mich dieser Aufgabe noch vor kurzeni 
in einem beim Allgemeinen Bergmannstag in Wien, 
im September 1912, gehaltenen Vortrage unterzogen 
und kann auf diese Arbeit yerweisen.* Ich habe 
dort moglichst kritiklos samtliche mir bekannten

* Montanistiseho Rundschau 1912, 1. Cez., S. 1248/55;
10. Bez., S. 1297/1300; 4. Jan ., S. 15/20.

Brikettierverfahren und Einrichtungen eingehend be- 
handelt und eine Zusammenstellung der Anlage- und 
ungefahren Gestehungskosten gcmacht (s. Zahlen- 
tafcl 1), soweit mir die Kostenvoransehlage und 
sonstigen Zahlen zur Verfiigung gestellt worden 
sind, ohne mich allcrdings m it diesen Angaben zu 
identifizieren. Dic Vcrtreter der einzelnen Verfahren 
werden nach mir zu Worte kommen und Gelcgen- 
lieit nehmen, ihre Methoden der Kritik zu unter- 
brciten, und die sich daran kniipfende Diskussion, 
die Erfahrungen aus der Praxis und die sonst zutage 
tretenden Ansichten durften die Angelegenheit 
wesentlich fordem. Mir liegt es ob, von der wissen- 
schaftlichen W arte aus den gegenwartigen Stand der 
Eiscnerzbrikettierung zu beleuchten.

Yorher will ich jedoch ganz kurz die einzelnen 
Brikettier- und Agglomerierverfahren kennzeichnen 
und nur auf die neueren Verfahren, die noch nicht 
so bekaunt sein durften, ctwas naher eingehen.

A. Brikettierverfahren mit Zusatz von Bindemitteln.
Q u a rz m e h lk a lk v e r fa h re n  von  Dr. W. S chu - 

m a c h e r. * Das Yerfahren ist nach den aus der Kalk- 
sandstcinfabrikation bekannten Grundsatzen ent- 
standen. Ais Bindemittel wird Quarz und Aetzkalk 
yerwendet. Unter der Einwirkung von Wasserdampf 
von 8 at Spannung verbinden sich Ca(0H)2 und
Si O2 zu Hydrosilikaten, die durch Fcuchtigkeit 
unzerstorbar sind und erst durch Erhitzcn auf etwa 
10000 C unter Wasserabspaltung zerlcgt werden. Da 
die Hydrosilikatbindung um so inniger erfolgt, je 
feiner die Beimengungen zerkleinert sind, weil die 
Beriihrungsflachen um so groBer werden, so werden 
Kalk und Kieselsaure in Kugelmiihlcn iiuBerst fein 
gemahlen. In  Mischtroinmeln wird Gichtstaub bzw. 
Erz m it Kalk und Kieselsaure m it Wasser krśiftig 
gemengt, m it einem Drucke von 300 bis 400 a t in 
Fonnen gepreBt; dic Ziegel werden dann 12 Stunden 
lang in Erhartungskesseln der Einwirkung gespannten 
Wasserdampfes von 8 a t Spannung ausgesetzt und 
konnen darauf sogleich verhiittet werden.

Die Zusatzinengen von Quarz und Kieselsaure 
sind je nach Art des Gutes yersehiedcn. Bei Purple- 
ores kommt man mit einem Zuschlage von 5 %  Kalk,
3 %  Quarz aus, der sich aber bei Gichtstaub bis auf 
15 %  Kalk, 7 %  Quarz erhoht.

C h lo r in a g n e s iu m v e r fa h re n  nach Dr. W. 
S c h u m a c h e r. ** Nach den Ausfiihrungen der 
Patentanmeldung soli die latente oder ungeniigende 
Bindekraft der im abziehenden Staube fertig ent- 
haltenen, hydraulischen Bindemittel durch Zusatz 
chemisch anregender (katalytisch) wirkender Stoffe, 
wie Salze oder Salzgemische — auch Siiuren — ge- 
weckt oder verstarkt werden.

Der Gichtstaub ist hier also selbst Bindemittel, 
deshalb spricht der Erfinder auch davon, daB mit 
gleichen Mengen Gichtstaub sich gleiche Mengen Erz 
einbinden lassen.

* Franke, H andbueh dor B riketticrung, II. Teil, 
S. 58ff; St. u. E. 1908, 4. Marz, S. 321/2.

** Franke, S. 34 ff; St. u. E. 1910, 22. Juni, S. 1001.
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Ais bestgeeignetes Salz, die oben beschriebene 
Wirkung hervorzubringeii, wird Chlormagnesium in 
Vorschlag gebracht, das ais Abfallauge m it etwa 
33% Mg Cla aus einer Chlorkaliumfabrik bezogen 
werden kann. Gichtstaub wird m it 1,5 bis 3 %  Chlor- 
magnesium und etwas Wasser innig vermischt und 
bei 400 a t Druck zu Ziegeln geprcBt. Nach Erkalten 
an der Luft, was je nachdem 16 bis 24 Stunden 
daucrt, sind dic Briketts verwendungsfahig.

S k o ria v e rfa h re n .*  Ais Bindemittel findet 
hochbasische granulierto Hochofenschlacke Verwen- 
dung, wie sie z. B. beim Erblasen von Hiimatit- 
roheisen fallt. Die Abbindung findet ahnlich der 
Kalksandsteinfabrikation unter Hydrosilikatbildung 
statt.

Die Hochofenschlacke wird in Loschtrommeln auf- 
geschlossen und in entsprechendem Verhaltnis — man 
yerwendet 8 bis 10%  Schlacke, neucrdings auch
4 % Schlacke und 4 %  Aetzkalk — m it Feinerz oder 
Gichtstaub innig vermischt. Nach der Pressung, die 
bei maBigem Druck erfolgt, werden die Formlinge
8 bis 10 Stunden lang gespanntem Dampf von 8 bis 
10 at ausgcsctzt.

V e rfa h re n  d e r  D e u ts e h e n  B r ik e t t ie r u n g s -  
G esellschaft.**  Die Gesellschaft wendet ein 
Bindemittel an, das sie selber herstellt, bestehend aus 
Kalk, Zement und Stoffen, dic losliche (yerbindungs- 
fahige) Kieselsaure enthalten, wie z. B. Trachyt und 
Phonollittuffe. In  der Ausfiihrung ist das Verfahren 
ahnlich den oben geschilderten, nur bedingt es eine 
langere Lagenmg der Formlinge an der Luft zwecks 
Abbindung mittels der atmosphiirischen Kohlensaure.

V e rfa h re n  n a c h  D a lii.f  Ais Bindemittel wird 
hier ein Gemisch von 8 bis 10 %  Kalkhydrat und
1 % gemahlener Hochofenschlacke venvendet. Der 
Zusatz von 1 %  Hochofenschlacke soli im Hochofen 
rechtzeitig die Sinterbildung und Bindung herbei- 
fiihren, ist jedoch nicht unbcdingt crforderlich. Im 
librigen wird das Verfahren durchgefuhrt wie vorher 
beschrieben, also Pressung bei 200 bis 400 a t und 
mehrwochige Lagerung an der Luft zwecks Auf- 
nahme der Kohlensaure.

V erfah ren  d e r  H a s p e r  E ise n -  u n d  S ta h l-  
w erke.ff Ais Bindemittel dient der in den NaB- 
rcinigem fiir die Gichtgase fallende sogenannte 
Gichtschlamm. Feinerz, Gichtstaub u. dgl. wird 
mit dem Schlamm innig yermengt und zu Briketts 
gepreBt, die in einigen Stunden beim Lagern an der 
Luft erharten. AuBerdcm sollen noch etwa 6 %  Gips 
verwendet werden. DaB der Schwefelgehalt des 
Gipses auf die Qualitat des Eisens schadlich ein- 
wirkt, ist nicht bemerkt worden. Dic Anwendbar- 
keit des Verfahrens diirfte auf Gichtstaub beschriinkt 
bleiben, da bei mulmigen Er zen die notigen Bei-

* Franke, S. 63 u. 150; St. u. E. 1908, 4. Marz, 
S. 324/5.

** Franke, S. 61 u. 168; St. u. E. 1908, 4. Marz,
S. 323.

t  St; u. E. 1910, 22. Juni, S. 1061/2.
t t  Franko, S. 35.

mengungen an Gips das Yerfahren yerteuern und den 
Wert der B :iketts herabsetzen wurden.

Das Z e l lp e c h v e r fa h re n  n a c h  Dr. T ra in e r*  
(Gewerkschąfteu Eduard und Pionier) wendet einen 
pechiihnlichen Klcbstoff an, von den Erfindem 
„Zellpech11 genannt, der aus den Abfallaugen der 
Zellulosefabrikation hergestellt wird und haupt- 
sachlich aus lingninsulfonsauren Salzen besteht. 
Gichtstaub und Erz werden m it 4 % %  Zellpech 
in cincm Misch- und Knetwerk grundlich durch- 
gearbeitet, m it iiberhitztem Dampf angewiirmt und 
alsdann mit 500 a t PreBdruck in feste Form gebracht. 
Fiir Verhuttung an Ort und Stelle, wo die Briketts 
vom Brikettwerk sofort in den Hochofen gelangen, ist 
die Fabrikation dam it beendet.

Die Briketts sind jedoch noch nicht wetter- 
bestiindig, da Zellpech infolge seiner Herkunft 
wasserloslich ist. Sollen sie also weiter transportiert 
oder langer gelagert werden, miissen sie noch eine 
Nachbehandlung durehmachen. Zu diesem Zwecke 
werden sie entweder gebrannt, bis das Zellpech 
yerkokt ist, oder es werden vor dem Brikettiercn 
bis jetzt noch geheim gehaltene Salze zugesetzt. Die 
Kostcn fiir diese Nachbehandlung bzw. den Salz- 
yersatz betragen 1 bis 1,50 J l  f. d. t  Bńketts.

Nach einem ahnlichen Vorschlag soli das Y e r
f a h re n  n a c h  P ro f. H onig** betrieben werden.

D as n eu e  C ru s iu s -V e r fa h re n  d e r  J ls e d e r  
H ii t te .  Direktor Crusius hat ein neues Verfahren 
zum Patent angemeldet, das ais Bindemittel Teer 
yerwendet, der vorher eigenartig behandelt wird. 
Es werden dem Teer alle diejenigen Bestandteile ent- 
zogen, welcho die Bindokraft beeintrachtigen oder 
die Wetterbestandigkeit nachteilig beeinflussen. Die 
Teere werden vom W a sse r , den L e ic h t-  und 
S ch w e ro le n  befreit und das Materiał so behandelt, 
wie bei dem nachfolgenden Crusius-Verfahren ohne 
Anwendung von Bindemitteln. Der Zusatz an 
prapariertem Teer betragt etwa 4 % . Es haben sich 
diese Erzziegel aus den verschiedensten Materialien 
(z. B. wurden auch die Ruckstande yon der Thomas- 
mehlfabrikation so brikettiert) nach jeder Richtung 
hin yorziiglich bewiihrt. Bei der Yerhuttung im 
Hochofen sind insofem auch giinstige Ergebnisse 
erzielt worden, ais durch den fein yerteilten Teer- 
kohleastoff eine direlrte Eisenreduktion erzielt wurde, 
und daB ferner nach der Verfluchtigung des Teers 
ein poroser Erzkorper yorliegt, welchcr der Reduktion 
durch Gase in yorziiglicher Weise ausgesetzt ist. 
Dieses Yerfahren riickt dem Ideał etwas nahęr, da 
man sta tt eines schadlichen oder indifferenten Binde- 
mittels ein solches einftthrt, das in den Hochofen- 
prozeB direkt und aktiv eingreift.

Das Yerfahren der J ls e d e r  H i i t t e t  yerwendet 
ais Bindemittel den bei der nassen Aufbereitung des 
dortigen kalkhaltigen Brauneisensteins fallenden 
Wascheschlamm, der stark tonhaltig und von feinster,

* Franko, S. 72ff; S t. u. E. 1908, 19. Aug., S. 1196/9.
** St. u. E. 1908. 19. Aug., S. 1199.

t  Franko, S. 52ff; St. u. E. 1908, 4. Marz, S. 322/3.
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Zahlentafel 1. Gestehungskosten fur dic verschiedenen Brikettier- bzw. Agglomerierverfahren,

l a

G esam t
anlage
kosten

JC

4
Zusiitze

5
Tilgungskosten

Bezeichnung des Verfahrens M ateria!
Tages- bzw. 

Jahreserzcugung

t

A rt 
und Mcnge

W e rt 
f. d . t  

Erzeng- 
nis 
JC

a

%

b
f . d . t .

Erzeug
nis
JC

c

%

d
f. d . t  

Erzeug
nis 
.11

Verfahren naoh Ronay Gicht
staub

100 
30 000

120000 — —
15 %  Masch. 

10 %  Gob.
0,57 10 0,40

i Quarzmehlkalk-Verfahren 
nach Dr. Schumachcr

1

Gicht
staub

Mulmerz

200 
60 000

220 000
10 %  Kalk 

5 %  Quarz- 
mehl

1,12
10 %  Masch. 

2 %  Geb.
0,31 10 0,37

Chlormagnesium-Verfahren 
nach Dr. Schumaclier

Gicht
staub

100— 120 
30 000 bis 

30 000

7: ' 
67 000 Ohlor-

magnesiuin 0,50 10 0,19 10 0,19

Skoria-Verfahreil
Mulmerz

Gicht
staub

200 
60 000

108 000
4 %  Hoch- 

ofensehlacke 
4 %  Kalk

0,40 10 0,18 10 0,18

Verfahren der Deutsehen 
B rikettier- Gesellschaft

Mulmerz
Gicht
staub

160 
48 000

45 000 10 %  Kalk 
und Zement 1 - 10 0,10 10 0,10

Verfahren nach Dahl
Mulmerz

Gicht
staub

500 
150 000 —

8 %  K alk 
u. 1 %  Hoch- 
ofenschlaeko

10 0,50 10 0,50

Grondal-Verfahren Magnot-
Schlieg

1 Ofen 43 
12 900

73 300 — 10 0,57 10 0,57

Drehrohrofen -Agglomerie- 
rung, x\usfuhrung Fellner 

& Ziegler
Mulmerz

150 
45 000

160 000 — » 0,36 10 0,36

Dellwik-Fleischer-
Wassergas-Vorfahren Mulmerz

100 
30 000

150 000 10 0,30 10 0,30

Konyerter- Sinterung Purple-
ores

1 K onyerter 
10—30 

3000—9000
20 000 10 0,27 — —

Zcllpceh-Verfahren
Gicht

staub und 
Erze

400
120000

150 000 4 %  Zellpech 1,80 10 0,10 10 •0,12

V erfahren nach Crusius

1'

Mulmerz
Gicht
staub

600 
18 000

.

4 %  priip. 
Teer 10 0,20 10 0,20

Es enthalten dio verschicdenen Spalten der yorstehcnden Zahlentafel folgende Angaben:
Spalto 2 gib t die Tages- und Jaliresleistung (das Ja h r zu 300 Arbeitstagen gereehnot) an; unter ihrer Zugrunde- 

legung sind die Zahlen werte der folgenden Spalten erreehnet.
Spalto 3 g ib t die GroBe der Gesamtanlagekosten bei den yerschiedonen Systemen.
Spalte 4, A rt und K osten der Zuschlage.
Spalto 5, a  und b, geben Tilgungskosten f. d. t  Erzeugnis unter Zugrundelegung der Tilgungssiitze, dio yon 

den Firm en gewahlfc worden sind; c und d  geben alsdann dieselben Kosten unter Zugrundelegung eines fiir 
alle Yerfahren gleicten Satzes von 10 % .

schliegiilmlicher Beschaffenheit ist. Dieser Schlamm 
wird mit Gichtstaub, Purple-ores, Walzenschlacke
o. dgl. Ycrmengt, das ganze Gemiscli in einer Trommel 
]>is auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 5 bis 6 %  
getrocknct und moglichst warm zu Ziegeln gepreBt, 
da diese um so fester werden, je warmer die Masse ist.

Erwahnt mag hierwerdon,daB auf d e rC o n c o rd ia -  
H u tte *  in Eschweiler gleichfalls tonhaltiges Eisen

erz brikettiert wird, und zwar ist der Tongehalt des 
Erze a so hoch, daB dieses einfach in Formen ge- 
strichen und getrocknet wird.

Das Yerfahren der K e r ts c h c r  E isen w erk e* *  
ist seit mehreren Jahren aufgegeben und hat nur 
nocli historischen Wert.

*~Franke^ S. 32; St. u. E. 1906, 1. Jan ., S. 4.
** Franke, S. 33; St. u. E. 1905, 15. Marz, S. 321 ff.
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zusammengestellt naoh vorliegenden Kostenvoranschla.gen der ausfuhrenden Firmen.

6
K ohienverbrauch 

f. d . t  Erzeugnis

7
Ldhno 

f. d . t .  Erzeugnis K raft, D am pf, 
licpara tu rcn  

usw.

J l

9

Beinerkungen

10
Gesam t-

G estehunga-

IX

%

b

.11

c

J l

a

J l

b

.«

kos

a
J l

ten

b
J l

— — — 0,42 0,45 0,75
■

1,74 1,60

— — — 0,63 0,76 0,78 s. „S tah l und Eisen“  190S, 4. Mttrz, S. 322 2,84 3,03

— — — 0,68 0,68 0,30 s. ,,S tah l und  Eisen“  1910, 22. Ju n i, 
S. 10C1 1,73

— — —

o

0,45 0,38 s. „S ta h l und E isen“  1908, 4. Miirz, S. 324/5 1,37 1,41 1 

2,31— — — 0,18 0,56 0,25
■■

Es sind d ie Lohne von elf Ar bei te rn  f. d. 
Schicht eingesetzt; Anlagekosten sind zu 
gering angegeben, d ie  G eselischaft g ib t 
selbst d ie G estehungskosten zu JC 2,00 

bis 3,—  an

1,53

— — — 0,70 0,45 — 2,65 —

8 1,80 0,97 1,25 1,68 1,—
I n  Schweden 

K ohlenpreis =  JC 22 ,50/t 
L iJhne: Jl 3,36 f. d . Schicht

4,62 4 22 i

9 1,10 1,10 : 0,27 0,30 0,79 s. „S ta h l und E isen“  1910, 4. Mai, 
S. 759

2 52 2,55

10 1,20 1,20 0,70 - 2,20 2,20

6 %  Anziind kohle 
0 %  Koksklein 

oder 10 % 
schlechter B renn- 

stofl

0,30
0,30 —

0,60
bis

0,90
0,62

0,66

+  Tilgung i 
—  K raft 

0,20 bis 
0,30, 0,40 j

s. „S ta h l und E isen“ 1911, 9. F ebr., S. 245
1,20 
bis 

2;_ —

— — 0,11 0,11 0,25
j

s. „S ta h l u. Eisen" 1908,19. Aug., S. 1196/9 2,20 —

— — — 0,70 0,90 1,60 —

Unter Spalte 6, „K ohlenverbraueh“ , ist nur der Kohlenverbrauch der Sinterungsverfahren aufgenorumen
worden. Die Kohlenkosten der anderen Verfahren zur Erzeugung von Dam pf und K raft sind in den Zahlen
der Spalte 8 einbegriffen. Die Zahlen un ter o geben die Kohlenkosten bezogen auf einen gemeinsamen Preis von 
12 M i. d. t  Kohle an. '

Spalte 7 bringt dio Lohne, un ter a  nach Angaben der F irm a, u n ter b in der Annahme, daB jeder Arbeiter
mit einem durchsehnittliehen Lohn von 4,50 Jl eingesetzt wird.

Spalte 10 g ib t endlieh un ter a dio Gestehungskosten auf Grund der Firm enangaben, unter b die auf gleich- 
miiBige Grundlagen gestellten Yergleiehswerte.

Nacli dem Ronay-V erfahren* werden dic Erz- 
briketts olme Zusatz von Bindemitteln durch stufen- 
weisfi gesteigerten, sehr hohen Druck hergestellt. 
Erwahnt sei hier, daB das Patent von Ronay (D. R. P. 
Kr. 158 472) vom Kaiserlichen Patentam t 'fiir nichtig

* Franke, S. 36ff.; St. u. E. 1910, 22. Jun i, S. 1062.

erklart worden ist. Dasselbe soli auch der Fali sein 
bei dem Brikettierverfahren von W eiB (D. R. P. 
Nr. 175 657, 178 303, 179 037, 138108). Diese y er
fahren werden jetzt in groBem MaBe zur Brikettierung 
von Eisen- und Metallabfallen benutzt.

(SchluB folgt.)

V II.„ 37



282 Stahl und Eisen. Der elektrische Antrieb von Bleclischercn, R icht-und Biegemaschinen. 33. Jahrg. Nr. 7.

Der elektrische Antrieb von Blechscheren, Richt- und Biegemaschinen.*
Yon ®ipt.=Sng. G e o rg  H e y m a n n  in Charlottenburg.

Die aus dem Walzwerk kommenden Bleche be- 
diirfen vor der weiteren Bearbeitung einer 

Vorbereitung, da das gewalzte Materiał weder die 
geeignete GroBe noch die glatte Oberfliiche auf- 
zuweisen pflegt, die erforderlich sind. Man muB 
die Bleche vorher dem jeweiligen Zwecke entspre- 
chend schneiden und sie geraderichtcn. Die hierzu 
dienenden Sclieren und Richt- bzw. Biegemaschinen 
werden heute einzeln durch eigens dazu ausgebildete 
Motoren angetrieben, da der Gruppenantrieb mit 
seinen Transmissionen und Riemenzugen den Trans
port der schweren Bleche behindern wiirde.

Die S c h e re n  werden ais Ein- oder Zweistander- 
scheren gebaut, der Motor lauft meist dauernd in 
einer Richtung und wird beim Schnitt durch ein 
Schwungrad unterstutzt. Um die Schwungmassen 
gut ausnutzen zu konnen, erhalten die Motoren bei 
Gleichstrom C o m p o u n d w ic k lu n g , bei der die 
Hauptstromwindungen so bemessen sind, daB bei 
Leerlauf eine um 15 bis 20 %  hohere Umlaufszahl 
ais bei Vollbelastung eintritt. Bei Drehstroin ist 
die Yerscliiedenheit in der Umlaufszahl zwischen 
Vollast und Leerlauf eines Motors sehr gering; sie

* Die nachstehenden Ausfuhrungen schlieBen sich an 
den Aufsatz von O. P o l  l o k :  „Die E lek triz ita t in 
W erkstiitten fiir Bleoh- und Panzerplattenbearbeitung“. 
(St. u. E. 1912, 1. Febr., S. 180/5).

betragt je nach der GroBe der Maschine 2 bis 3 %. 
Um auch hier die Schwungmassen ausnutzen zu 
konnen, wird im Rotorstromkreis ein S c h lu p f-  
w id e r s ta n d  angeordnet, der beim Anwachsen der 
Belastung eine genugende Verringerung der Um
laufszahl herbeifiihrt. Die Motoren werden meist 
in geschiitzter oder yentiliert geschiitzter Aus- 
fiihrung verweiidet, um sie gegen das Hereinfallcn 
von Fremdkorpern zu schutzen, doch konnen auch 
offene Maschinen benutzt werden, wenn die Scheren, 
wie haufig, in Raumen stehen, die besondere Schutz- 
maBregeln entbehrlich machen.

Um die groBen Scheren gut aus
nutzen zu konnen, auch wenn die zu 
schneidenden Bleche diinn sind und 
daher nur ein geringerer Scherdruck 
bzw. ein kleineres Drehmoment er
forderlich ist, werden zweckmaBig 
r e g e lb a re  M o to re n  verwendet, 
m it denen dio Umlaufszahl und da- 
durch die Schnittgeschwindigkeit 
den jeweiligen Verhiiltnissen ange- 
paBt werden kann. Die Steuerung 
der Motoren erfolgt am besten durch 
Schaltwalzenanlasser. Eine Zwei- 
standerschere der Masohinenfabrik 
Sack, G. m. b. H., Diisseldorf-Rath, 
m it einem Compoundmotor von 
75 PS Leistimg bei rd. 580 Um- 
drehungen zeigt Abb. 1. Sie dient 
zum Schneiden von Blechen bis zu
2100 mm Breite und 10 mm Starkę,
hat eine Messerlange von 2500 mm 
und kann in der Minutę 18 Schnitte 
machen.

Bei groBen Scheren ist die An-
wendung von Schwungradern in-
sofern von Nachteil, ais erstens 
der Schnitt nicht aufzuhalten ist, 
wenn er, wie es bei langen Messem

vorkommt, zu verlaufen droht, und zweitens
Briiche bisweilen nicht zu vermeiden sind, falls 
die zwei Einrucksteinc, durch die Exzenter-
welle und Messer verbunden werden miissen, nicht 
gleichzeitig in Wirksamkeit treten, selbst wenn die 
Schere so stark  wie nur irgendmoglieh gebaut ist.* 
Diese groBen Maschinen werden daher in neuerer 
Zeit haufig o hne  S c h w u n g ra d  gebaut und durch 
u m k e h rb a re  M o to ren  angetrieben, die meist
nach jedem Schnitt wieder stillgesetzt werden,
da das Ausrichten der Bleche langere Zeit erfordert. 
Wenn der Schnitt zu verlaufen droht, kann das 
Messer durch Umsteuem des Motors zuruckgezogen

* Vgl. St. u. E . 1907, 19. Jun i, S. 863/4.

Abbildung 1. Zweistiindersehere der Masohinenfabrik Saek, G. m. b. JEL, 
Diisseldorf-Rath.
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werden. Die Motoren mussen stark  uberlastbar 
sein, da sie mangels eiDes Schwungrades nunmehr 
allein die gesamte beim Scłmitt erforderliche Arbeit 
und auBerdem noch die zur Beschleunigung not- 
wendige Energie abzugeben haben. Es scheint 
zunachst am vorteilhaftesten, Hauptstrommotoren 
zu verwenden, deren maximale Drehmomente im 
Vergleich zu den normalen sehr groB sind. Da es 
jedoch zur besseren Ausnutzung der Scheren beim 
Schneiden diinner Bleche unbedingt erforderlich

anhalten und umsteuern zu konnen, ist es zweck- 
maBig, Motoren m it kleinen Schwungmomenten und 
verhaltnismaBig kleiner Umlaufszahl zu verwenden. 
Nach dem vorstehend Gesagten ist der Betrieb 
kein dauernder; da śich aber die einzelnen Arbeits- 
perioden sehr schnelł folgen, so werden heute trotz- 
dem noch M u fig Motoren fur Dauerbetrieb benutzt.

Augenblickhch werden zwei Einstanderscheren der 
Maschinenfabrik Sack, G. m. b. H. in Rath bei Dussel
dorf, derartig ausgeriistet. Beide sind zum Schneiden

Fe/dsc/iufz w/tfersf&f/a'
/ rv /jre r/fO /7 fro //e r

Abbildung 2. Sehaltungsschema fu r den A ntriebsm otor einer Sehere, ausgefiihrt von der 
Allgemeinen Elektrizitiits-Gesellschaft, Berlin.

I, 11 =  Schiitze fiir F ah rt ,,V orw arta“. I I I ,  IV  =  Schiitze fiir F a h rt „R&ckwiirts“ . V bis V III ----- Schiitze fiir KurzachlleOen 
der W ideratande. IX  — Schiitz fiir Herstellung: de r S cbaltung  „B rem se14. X — Schiitz fu r H erstellung  d e r  S eha itunę  „ F a h r t1*. 
XI =  Schiitz fiir AnschluO des K ebenschluO m agneten und JTebenschluBfcldea. a =  Y orschaltw lderstand  fiir die Schutzspulen, 

d ie w iihrend des S tillstandes des M otors ara  Netz b le iben  (B renustellungr *3“ des F iibrerkontrollerB).

ist, sie ohne Unterbrechung leer weiterlaufen zu 
lassen, der Kraftbedarf beim Leerlauf aber sehr 
klein zu sein pflegt, so konnten Hauptstrommotoren 
leicht durchgehen. Besser sind daher fiir solche 
Scheren Motoren m it Compoundwicklung, deren 
NebenschluBwicklung aber nur eben so stark  ge
macht wird, daB ein Durchgehen yerhindert ist. 
Dadurch ist im wesentlichen die Charakteristik eines 
Hauptstrommotors gewahrt; der Motor ha t hohes 
Anzugsmoment und ist stark  iiberlastbar; auch 
werden diinne Bleche wesentlich schneller geschnitten 
ais dicke. Um die Maschinen schnell in Gang bringen,

von Blechen bis 1250 mm Breite bestimmt; dabei 
reicht die groBere Schere fiir Blechstarken bis 
50 mm, die kleinere fiir solche bis 15 mm aus. 
Der Kraftbedarf der Maschinen wurde auf Grund 
von Messungen bestimmt, die an einer ahnlichen 
Schere im Saarrevier festgestellt wurden. Die 
groBe Schere erhalt einen Motor von 140 PS bei 
rd. 360 Umdrehungen, die kleine einen solchen 
von 55 PS bei rd. 470 Umdrehungen. Rechnungs- 
maBig ergibt sich aus dem hochsten auftretenden 
Scherdnick eine wesentlich groBere Leistung; doch 
ist zu berucksichtigen, daB die Elektromotoren fiir
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Abbildung 3. Blechbiegemascliine der 5Iaschinenbau-A.-G. vor- 
nials Gebr. Klein in Dahlbruch m it Anstellvorrichtung von Hand.

kurze Zeit stark iiberlastet werden konnen. Um die 
Sclieren sofort zum Stillstand zu bringen, werden sie 
mit Bandbremsen, betatigt durch Bremsliiftmagnete, 
ausgestattet, und auBerdem die Steuerung fiir Kurz- 
schluBbremsung cingerichtet. Die GroBe des Motors 
und der angestrengte Betrieb lieBen es fiir die groBere 
Maschine vorteilhaft 

erscheinen, eine 
Schtttzensteuerung 

s ta tt einer einfachen 
Sclialtwalze zu be- 
nu tzen , wobei ein 
kleiner, sehr leicht zu 
handhabender Kon- 
troller nur dic Spulen- 
strome der Schiitze 
schaltct, die dann 
ihrerseits erst den 
Stromweg des Motors 
herstellen. Die zur 
Yerwendung gelan- 
gende Steuerung ist 
in Abb. 2 dargestellt.

Steigemng der Pro- 
duktion und groBte 
W irtschaftlichkeit der 
Maschinen sind auch 
dio Gesichtspunkte, 
nach denen die Wahl 
der elektrischen Aus- 
riistung der modernen

B le c h b ie g e -  u n d  R ic h tm a s c h in e n  er- 
folgt. Die dafiir maBgebenden Bedingungen 
sind denen der schwungradlosec Sclieren 
ahnlich. Auch hier verwendet man daher 
meist Compoundmotoren m it schwachen 
NebenschluBwicklungen bei Gleichstrom und 
normale Asynchronmotoren bei Drehstrom 
m it Umkehrsteuerung. Neuerdings werden 
auch Motoren m it regelbarer Umlaufszahl 
benutzt, da man sich dam it besser den 
yerschiedenen Forderungen des Betriebes an- 
passen, insbesondere diinne Bleche schneller 
ais starkę richten und biegen kann. Der 
Anpressungsdruck der Walzen wird durch 
die A n s te l lv o r r ic l i tu n g  geregelt. Diese liiBt 
sich von Hand betatigen, wie z. B. bei der 
Maschine nach Abb. 3, einer Ausfiihrung der 
Maschinenbau-A.-G. vormals Gebriider Klein 
in Dahlbruch, die zum Richten von Deck- 
Panzerplatten von 44 mm Starko und rd. 3 m 
Breite bestimmt ist; der Antriebsmotor hat 
eine Leistung von 100 PS bei rd. 600 Um- 
drehungen. Die Steuerung erfolgt durch 
Schaltwalzen mit Einrichtung fiir Kurz- 
schluBbremsung. Eine andere Maschine mit 
regelbarem Motor zeigt Abb. 4; diese ist 
von der Maschinenfabrik Sack, G. m. b. H. 
in Rath bei Dusseldorf, geliefert und dient 
zum Richten von kalten Blechen bis zu 

einer Stiirke von 45 mm bei 3600 mm Rollen- 
liinge; sie wird durch einen Motor von 150 PS 
angetrieben, dessen Umlaufszahl zwischen 400 und 
700 i. d. min regelbar ist. Die Anstellung erfolgt 
hier auf elektriscliem Wege m it Hilfe von klei- 
neren Motoren von je 10 PS Leistung. Bei den

Abbildung 4. Bleckbiegemaschine m it elektrischer Anstellung der Masokinen- 
fabrik  Saek, G. m. b. H ., Dlłsseldorf-Rath.
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Anstellvorrichtungen ist besondercr W ert auf ge- 
naues Einstellen zu legen; es mu6 moglich sein, 
ganz kurze Wege zuruckzulegen. Wenn nun auch 
die Uebersetzung zwischen Motor und Spindel sehr 
groB zu sein pflegt, so hat doch der Motor fiir Wege 
von einem oder wenigen mm an der Walze unter Um- 
standeu nur zwei oder drei Umdrehungen zu machen. 
Es ist klar, daB es un
ter diesen Umstanden 
auf eine sehr genauc 
Steuerung ankommt.
Dafiir sind bei dieser 
Maschine Steuerwal- 
zen mit Bremsschal- 
tung benutzt worden, 
wahrend die Richt- 
walze selbst durch 

Schiitze gesteuert 
wird; zwecks schnel- 
leń Anhaltens ist die 
Steuerung fur Kurz- 
schluBbremsung ein- 
gerichtet. Das Schal- 
tungschema ist aus 
Abb. 5 ersichtlich.

Interessant ist noch 
die elektrische Aus- 
riistung einer Ma- 
schine, die sich auf 

einer Hamburger 
Werft befindet (Ab
bildung 6). Auf die
sem Werk ist sowohl Dreh- wie Gleichstrom 
vorhanden, letzterer fiir die Transportvorrichtungen 
und ahnliche Antriebe. Wahrend nun der Antrieb 
der Richtmaschine selbst durch einen umkehrbaren 
asynchronen Drehstrommotor von 85 PS Leistung 
bei rd. 585 Umdrehungen erfolgt, wird die Anstell- 
vorrichtung durch zwei Gleichstrommotoren von 
je 12,5 PS angetrieben. Der Grund hierfiir ist darin 
zu suchen, daB man bei Gleichstrommaschinen 
die Geschwindigkeit beąuemer zu yerringern und 
daher genauer zu steuern yermag. Die Maschine 
stam m t aus den Werkstiitten der Firm a Hugh 
Smith & Co. in Glasgow. Die elektrische Aus- 
riistung dieser wie aller vorerwahnten Maschinen

ist von der Allgemeinen Elektrizitats-Gesellschaft, 
Berlin, ausgefiihrt.

Die wiedergegebenen Beispiele zeigen, wie man 
bei elektrischem Antrieb durch richtige Auswahl der 
Motoren und der Steuerung allen Anforderungen 
des Betriebes genugen und die Leistungsfahigkeit 
der Maschinen steigern kann.

Z u sam m en fassu n g .

In den yorstehenden Ausfuhrungen wurde zu- 
niichst gezeigt, in welcher Weise man bei Gleich- 
und Drelistromantrieben durch Ausbildung der 
Wickelung die Schwungmassen ausnutzen kann. 
Weiterhin wurden die Vorteile der regelbaren Mo
toren fiir den Betrieb yonScheren auseinandergesetzt 
sowie die Vortcile, die in der Verwendung umkelir- 
barer Motoren fiir den Antrieb von groBen Scheren 
eintreten. Fiir die Blechbiege- und -richtmaschinen 
wurde ebenfalls die Ausbildung der Motoren be- 
sprochen sowie dic gceignete Ausfuhrung der An- 
stellvorrichtungen.

Abbildung 6. Blcchrichtmaschinc der Firm a Hugh Sm ith & Co. in Glasgow.

Umschau.
Ueber Regenerativ-Koksofen.

U nter obigem Titel hat Eugenc L e c o c ą , BrUssel, in 
der „R otuo de Metallurgie“ * einen sehr lesenswerton 
Beitrag zu der Frage der zweckmiiBigsten B auart modorner 
Koksofen, und uber die Vorteile und Naehteile der go- 
briiuehliehen Ofensysteme gegeben. W enn der Aufsatz 
auoh viel Bekanntcs wiedergibt, so scheint doch die 
klare Zusammenstellung des Bokannten und dio sachliche 
K ritik  fUr don Fachm ann von solchem W ort, daB eiue 
auszugsweise Wiedcrgabo der Abhandlung goreohtfertigt 
erscheint. Jedenfalls diirfto das Studium  der Original- 
Abhandlung dcm Fachm ann viel Anregung gewiihren.

* 1912, 9. Sept., S. GS1/9S.

Nach Lecocq soli ein guter Koksofen folgenden 
Anspruchen genflgen:

1. In  moglichst kurzer Zeit und m it geringstem  Auf- 
wand soli cin moglichst hohes Koksausbringen erziclt 
werden.

2. Dio Ausbeute an Nebenerzeugnisscn soli gleichzeitig 
cino moglichst hohe sein; ais Nebenprodukte kommen 
zurzeit in B etracht: Teer, Am m oniak und Benzol, 
und —  hoffentlich in naher Zukunft — SchwefeL

3. Dio verfiigbare, d. h. dio n icht zum Ofcnbetrieb 
verwendete Energie (Hcizwert dor Gaso) soli mog- 
lichst hoch sein.

4. Bei Oefen, welche Leuchtgas, sei es ais H aupt- oder 
Nebenerzeugnis, liefem sollcn, muB das verfug-
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bare Gas oino bestimmto Zusammensetzung und 
oinen bestimmton Heizwert haben.

5. SchlieBlich soli der Ofen, m it mogliehst geringem 
Aufwand an feuerfestem Matorial, oino hoho Halt- 
barkoit haben.

Nach kurzer Besprechung, auf wolcho Woiso dieso 
Bcdingungen in der Praxis zu erroichon sind, crortert 

' der Verfasser, wio boi den verschicdonen bekannten 
Koksofensystemen dio Gas- und Luftzufuhr gerogolt 
ist, wio die Heizkaniilo angeordnet sind, und ob und wic- 
weit die zur Erzielung hoher Ausbeuton an Nebcnerzeug- 
nissen notwendigen Bcdingungen erfullt sind.

Vom S tandpunkt der vorfOgbaren Energio gib t cs 
nach ihm drei Koksofonsystcme:

1. Regenerativofen m it paralleler liingsseitigcr Anord- 
nung der Regencratoren, deren Langsachso sonkrecht 
zur Langsachso der einzelnen Oefen liiuft, und bei 
denen zwei Regencratoren und zwei Abgas-Sammel- 
kaniile fiir jedo Ofenbatterio, und zwar entweder 
unter den Oefen oder auBcrlialb des Ofcnmassivs, 
Yorhandcn sind. Dio hoiBen Abgase gelangon un 
m ittelbar aus den Heizkammcrn in dio Regenora- 
toren, durehzichen dieso von oben nach unten und 
gehen dann in dio Sammelkanale.

2. Rcgenerativofcn m it rcihenweiser liingsseitiger An- 
ordnung, bei denen ebenfalls zwei Regencratoren 
und Sammelkaniilo fUr jode Ofonbatterio vorgesehen 
sind. Dio aus don H e izkam m crn  der Oefen aus- 
tretonden Abgaso tre ten  z u o r s t  in einon Sammol- 
kanal ein und durchziehen diesen in seiner ganzen 
Lange, um in den Regenerator zu gelangen, der dem- 
nach die Gesamtmengo der hoiBen Gase aufnim m t, dio 
ihn ebenfalls in seiner ganzen Lange durchziehen.

3. Regenerativofen m it querseitigcr Anordnung, boi 
denen fiir jeden Ofen ein oder zwei Regencratoren 
vorgesehen sind, deren Acliscn parallel derjenigon 
der einzelnen Oefen sind. Dio aus dor Heizkammer 
des Ofens austretenden heiBen Abgase gelangen in 
den dazugchórigen Regenerator, durchziehen ilin 
von oben nach unten und gelangen dann in den 
Sammclkanal, wo sich die Abgaso aller Regencratoren 
vcreinigen.

Jcdcs dieser droi Systeme h a t soino guton und seine 
fehlcrhaften Seiten. Das e r s to  System bietet folgende 
\ orteile: Der W iderstand gegen dio Gasfiihrung ist goring. 
Die aus den Heizkammcrn austretenden Gase gelangon 
unmittelbar in die Regencratoren; sio sind daher schon 
abgekuhlt, wenn sie in dio Sammelkaniilo eintreton, diese 
bedUrfen daher nur eines goringen (Juerschnittes, und dio 
W ;irmeverlusto durch Strahlung sind gering.

Das Ofenmassiv ist sehr solid, dank dem Umstand, 
ila8 die die Regencratoren und Sammelkanale einsclilic- 
Senden Gewolbo reehtwinklig zu den darauf aufgebauten 
Ofenkammern stehen.

Ber Fehler dieses Systems bestoht darin, daB die 
Ausflilliing der Regoneratoren dem Gowicht und dor 
Oberflache nach zu klein ist, um da9 erroichbaro Hochst
maB der in den Abgasen enthaltenen Wtirme aufnehmen 
zu konnen.

Das z w e ite  System h a t don gleichen Fehler wie 
das erste, auBerdem aber noch folgende: Die aus den 
Heizkammcrn austretenden heiBen Gaso gelangen unm ittel- 
bar in die Sammelkaniile. Dieso milssen dahor einen 
groBen Querschnitt haben, da  ja  die sehr heiBen, noch 
uugekohlten Gaso ein groBes Yolumen haben. Diese groBen 
Sammelkanale sind zudem allgemein an der AuBenseite 
ues Massivs angeordnet, so daB die Strahlungsrorluste 
sehr bedeutend sind. D a weiter die groBe Gasmenge

0 Regeneratoren in ihrer ganzen Lange durchziehen 
muB, so entsteht ein groBer W iderstand gegen dio Gas- 
bewegung, zu dessen Ucberwindung Venti]atoren oder 
groBe Schornsteine notig sind. Infolgo des groBen Wider- 
standes in den Gasregeneratoren wird schlieBlich das 
Eindringen von Luft in diese aus den Lufterhitzern sehr
b e g O n s t i g t .

Das d r i t t o  System biotot folgondo VorteiIe: Es 
erlaubt, den Regencratoren eino dom Gowicht und der 
Oberflacho nach gonugendo Ausfullung an feuerfestem 
M ateriał unm ittelbar un ter den Oefen zu gobon, infolgo- 
dessen wird fast das (lberhaupt erreichbaro HochstmaB 
der in den Abgasen onthaltonen Warnio aufgonommen

Ferner lassen sich leicht ein oder mehrero Oofon 
mit den zugehorigen Regencratoren von den anderen 
Oefen absperren, was bei den Oefen m it liingsseitigen 
Regencratoren uumoglich ist.

Das dritto  System ha t aber den groBen Fehler, daB 
dic unter den Oefen golegenon Regencratoren m it diesen 
parallele Achsen haben, wodurch dio H altbarkeit und 
Festigkoit des Massivs sehr beeintriichtigt wird. Dieso 
parallel (łbereinander angeordnoten Gowolbokammern (der 
Regencratoren und Oefen) widersprechen in der T at don 
Grundlagcn der Baufestigkoit und erleichtern dio fiir die 
H altbarkeit so verhiingnisvollen Verschiobungen im 
Mauerwerk.

Das Endergobnis der kritisehen Untorsuchung des 
Verfassers ist das, daB zurzeit keines der bokannton 
Ofensystome ais ein don zu stellenden AnsprOchen go
li ugendes gekennzeichnct werdon kann, ja  daB keines 
uncingeschriinkt ais das besto der bestehenden Systeme 
bezcichnct werden kann. In  der T a t kann keines dieser 
iibliehen Systeme den Anspruch erheben, den drei, nach 
der heutigon K enntnis durchaus gercchtfertigt erschei- 
nenden xVnforderungen zu genUgen, in bezug auf F e s t ig -  
k e i t ,  W a r m e a u s n u tz u n g  und A u s b e u te  a n  N e b e n -  
p r o d u k te n  das tatsiichlich crreichbare HochstmaB zu 
gowiihrleiston.

Der Verfasser vcrweist zum SchluB noch auf dio Not- 
wendigkeit, Ofonanlagen auf ihre W arm eausnutzung scharf 
zu prufen. E r verspricht, dem nachst cin Verfahren zu ver- 
óffentlichen, wclches schnell und sichcr erlaubt, Bowohl 
dic bei dor Verkokung erziolto Gasausboute, wio die beim 
Ofonbetrieb vorbrauchte W armo und dio Menge der 
dariiber hinaus verf(igbarcn Energio zu bestimmen. 
Dieses Verfahren soli keinen umstiindlichen und empfind- 
lichen A pparat erfordern, nicht einmal ein Gasmesser 
soli dazu notig sein.

Dio Nutzlichkcit einer zuverlassigcn, leicht und 
schnell ausfuhrbaren Foststellung der W iirmcbilanz ist 
nicht zu bozweifeln.

Die Abhandlung schlieBt m it einer Berechnung 
dariiber, wio die Vernachliissigung gewisser Grundfor- 
derungen dio wirtschaftlicho Ausbeute eines Ofens bcein- 
flussen kann: Mit den gleichen Kohlen kann z. B. dio 
vorfilgbaro Energie zwisohen 38 bis 50 %  schwanken, 
und zwar durch AuBerachtlassung geringfUgigor Um stande.

Walther Feld.

Eine neue Maschine fur die Herstellung von Drahtstiften.

Bekanntlich entfa llt bei der Herstellung von D rah t
stiften der sogenannte Spitzenabfall in den Schrott. 
Der Verlust, den allein die deutsche D rahtstiften-Industrie  
dadureh erleidet, laBt sich bei Zugrundelegung einer 
Gesamtmengo von 200 000 t  D raht, die jahrlieh. zu 
Stiften verarbeitet werden, auf rd. 750 000 J t / J a h r  be-

*
Abbildung 1. D rahU tift m it schriigen S p itzen .

ziffern. Seit Jahrzehnten  haben die berufenen Industrien 
versucht, Masehinen auszubilden, die diesen Verlust 
ersparen. Dio bisherigen Ergebnisse waren ungenugend 
und haben keinen Erfolg gehabt. Zunachst Yersuchte 
man, den D rah t schrag zu durchschneiden. Dadureh 
wurden jedoch seitliche a n s ta tt zentrische Spitzen er
zeugt (s. Abb. 1). Das naehste Verfahren ging dahin, 
die Spitzen aus dem D rah t auszustanzen und die (ibrig- 
bleibenden seitlichen D rahtstiicke, die bisher Abfall
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wurden, fUr den Kopf des niiohsten Stiftes yorzustauclien. 
Aueli dieses Verfahren h a t sich n icht bewiihrt, der D rah t 
wird z u sta rk  beanspruoht, und es entstehen Storungen 
im Betrieb.

Je tz t  ist von der Firm a G i i r tn e r  & W e h rm a n n ,  
G. m. b. H ., L intorf - Dusseldorf, eine zum P aten t

z e m e n te  in der H auptsache nacli don neuen deutsehen 
Normen, mehrfach auch nach fremdlandischen Normen- 
Vorschriften gepruft.

In  der A b te i lu n g  4 f iir  M o ta l lo g ra p h io  wurden 
im Berichtsjahr 123 Antriige gegen 100, 101, 108 in den 
drei Vorjahren erledigt.

Von den erledigten An- 
triigen handelte es sich bei 38 
u m Foststellung der Bruch- 
ursacho von Automobilteilon 
(Lenkhobeln, Achsen, Zap- 
fen), von Kurbelwellen, Kcs- 
selblechen, Konigstangen,
D rahtseilen , Eisenbalinrad-

reifen, StahlguBstttcken, Tur- 
binenschaufeln, yon kaltge- 
zogenen Messingbolzen, von 
Blcimanteln fiir Kabel u. a.
Ferner war u. a. zu begut- 
achtcn die A rt der Schwei- 
Bung von Rohren, Kettenglie- 
dern und FluBeisenblcchcn, 
ob GuBstilcko, StahlguB oder Abbildung 3.
GrauguB waren. In einigen Ooscnk mit vior Barkon.
Fiillen sollto die Ursache star-
ker Rostwirkungen und sonstiger Zorsetzungen auf Eisen, 
Zink, Bici usw., die Ursache von Farbungen und dunklen 
Belagon auf verblcitcn Blechen u. a. erm ittelt worden.

Neben der Erledigung der laufendcn auf Antrag 
ausgefdhrten Arbeiten war die Abteilung m it folgenden 
wissenschaftlichen Untersuchungen beschiiftigt:

a) Untersuchung tiber E ig e n s p a n n u n g e n  in  k a lt -  
g e r e c k te n  M e ta l le n .  Die weiteren Untersuchungen 
erstreeken sich auf Erm ittlung derjenigen Gluh- 
w iirm e g ra d e , dio ausreichen, dio Spannungon auf- 
zuheben oder wenigstens so stark  zu vermindern, daB 
die Gefahr des AufreiBens aufgehoben wird, oline 
daB gleichzcitig erhoblichc Verminderung der Bruch- 
grenzo des kaltgereckten Materials e in tritt.

b) EinfiuB verschiedener Um stande auf den A n g r if f  des 
E is e n s  d u r c h  W a s se r  u n d  w iissc rig o  L o
s u n g e n . U ntersucht wurde der EinfiuB des Liehtes 
auf den Rostvorgang.

c) E rm ittlung der K o n s t i t u t i o n  d es  P o r t la n d -  
z e m e n te s .

d) W a r m c le i t f a h ig k o i t  f e u e r f e s t e r  S te in e .
e) Untersuchungen tiber L a g e r m e ta l lc .  Die Unter

suchungen aber bleirciche Lagernietallo sind zu 
einem vorliiufigen AbschluB gebracht.

f) Ueber das Verhalten von „ h a r te n i "  (kohlenstoff- 
reicherem) und „ w e ic h e m "  (kohlenstoffarmcni) 
F lu B e is e n  b e im  V o rz in k e n . Ueber die Versucho 
soli in den „M itteilungen" beriehtet worden.

g) E in umfangreiches Vcrsuehsmatorial iiber die s p e 
z if is c h e  S e h la g a r b c i t  der verschiedensten K on- 
s t r u k t io n s m a t o r i a l i e n  ist im Laufe der Jahro an- 
gcsanim elt worden. Der EinfiuB von GlUhdauer, 
GlOlihitzo, Herstellung der Probestabe, Entkohlung 
beim Ausgluhcn usw. wurde untersucht.

h) Auf ein von metallographischen Gesiclitspunkteii 
nur sehr wenig bearbeitetes Feld soli auch hier hin- 
gewiesen werden; es ist die U n te r s u c h u n g  vor- 
g e s c h ic h t l i c h c r  F u n d ę . Mchrero Eisenbronzc- 
und Kupfergegcnstiinde wurden auf A ntrag eines 
Museums metallographisch untersucht. Die Unter- 
suchung wurde im wissenschaftlichen Interesso weiter 
ausgedehnt, ais urspriinglich angenommen war. Uober 
das Ergebnis iiuBerte sich der Kustos des Museums 
wio folgt: „ Ich  freuo mich sehr, dadurch ganz neue 
Gesichtspunkto fiir die Beurteilung dieser Fundę

A bbildung 2. S tiftinasd iinc  System  G. 1913 fUr D rah ts tif te  
ohne A bfall.

angemeldcte Maschinenkonstruktion herausgebracht wor
den, dic das erstrebte Ziel m it Erfolg zu erreichen scheint. 
Dabei ist die K onstruktion der Maschine (s. Abb. 2) 
denkbar einfach, die B auart der altcn Schlagmaschine 
wird beibehalten, und jede alte  Maschine kann fiir das 
neue Arbeitsverfahren um gebaut werden. Dio Spitze 
des Stiftes wird nicht melir, wie bisher, ausgcstanzt, 
sondern sie wird in geschlossenem Gesenk durch vier

A bbildung *1. B ackenkasten  der D ralitstiftm aschine.

gegeneinander bewegliche Backen gepreBt (vgl. Abb. 3), 
der D raht reekt sich in die Lange, die Spitzo bleibt zen- 
trisch und scharf. Abb. 4 zeigt die B auart des Backen- 
kastens m it den vier bewcglichen Backen.

W ir haben uns von der guten Leistung der Maschine 
im Betriebe genannter Firm a uberzeugt, und es sind 
auch giinstige Ergebnisso m it gelieferten Maschinen 
erzielt. Die Maschine wird nicht, wie bei dem altcn 
System, durch umlierspringenden Schrott verunreinigt 
und beschadigt, dic Betlienung ist einfach und die Werk- 
zeuge sind bilHgcr ais bei den alten Maschinen. Der Fort- 
sehritt ist im Interesse der D rahtstiften-lndustrie  zu 
begriiBen.

Bericht iiber die Tatigkeit des Konigl. Materialprilfungs- 
amtes im Jahre 1911.

(F o rtse tzung  \*on Scit« 252.)

In  der A b te i l u n g  2 f i ir  B a u m a t e r i a l i o n  
wurden P o r t l a n d z e m e n to  u n d  E i s e n p o r t l a n d  -
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gewonnen zu haben, und hoffe, dali sie fiir wiehtige,
priihistoriseho Problemo von Bedentung sein werden."
Mehrfack wurden Absehnitto von Kiihlspiralcn, Heiz- 

schlangen, Siederohren usw. eingesandt, die s t a r k e n ,  
o r t l ic h  a u f t r e t e n d e n  R o s t a n g r i f f  aufwieson. Die 
Ursache der starken Rostanfressungen lag in den unter- 
suchten Fiillen n icht in fehlcrhafter Gefiigebeschaffenheit 
des Materials, sondern in Betriebsverhaltnissen und in der 
Art dea yerwendęten Wassers. Das A m t h a t bereits wiedor- 
holt auf die Gsfahr dor Vorwendung destilliorton W assers 
zum Speison von Kesseln usw. hingewiesen. Dio Gefahr 
liegt in dem groBon Ldsungsyermogen des destillierten 
Wassers fiir Sauerstoff. Plotzliche Druckyerm inderung 
eines unter hóheren Driicken m it Luft (Sauerstoff) ge- 
siittigten W assers bedingt Aussolieidon der L uft in Blas- 
chenform. Die Blasohen setzen sich an  dio GefiiBwan- 
dungen an und bedingen dort ortliehcn Angriff. Dieser 
Fali war augonscheinlich bei einem Stahlplunger einer 
hydraulisohen Pressenpumpe eingetreten.

Dio P u ra p e n  o in o r  K a n a l i s a t i o n s a n la g e  wiosen 
starken Rostangriff auf, zum Teil waren dio m it den Ab- 
wassern in Berilhrung stehenden Teile m it schlammigem 
Kupfer beschlagen. Dureh ehemische Untersuchung 
wurde festgestellt, daB die W asser Kupfersalze mit- 
fiihrten. Kupfersalze soheiden auf Eisen, wio tiberhaupt 
auf Metallon, die in der Spannungsreihe unedler sind ais 
Kupfer, das letztero ab, wobei ein entsprechender Teil 
des Eisens in Losung geht.

In einem Falle bestand der Verdaeht, daB eine gc- 
wisso B o d e n a r t  Bestandteilo enthielt, dio E is o n  bo- 
so n d e rs  s t a r k  a n g re if e n .  Der unm ittelbare Rost- 
vcrsuch ergab, daB eisorne Vorsuchsplattchen untor sonst 
gleichon Versuchsbedingungen von destilliertem Wasser 
allein stiirker angegriffen wurden ais von destilliertem 
Wasser, da3 iiber der Bodonprobo stand.

Mehrfach wurden auch v o r z in k te  R o h re n  (feuei- 
Yerzinkt, elektrolytiseh yerzinkt) auf ihr Verhalten gegen- 
iiber dem Angriff von Wasser geprtift.

Auf Grund von Versuchcn wurdo festgestellt, daB 
Glyzerin-Losungen Eisen weniger sta rk  angreifen ais 
gewohnliehes Leitungswasscr.

Bei zwoi g o b ro e h e n e n  K u rb o lw o llo n  konnto fest- 
gestellt werden, daB das M ateriał niohtmetallische Ein- 
schlilssc sulfidisoher A rt enthielt. Die Zahl der Ein- 
schliisse war groBer, ais man sio sonst im M ateriał fiir 
Kurbclwellen findet.

Eino g e b ro c h e n e  S c h r a u b e n s p in d e l  zeigtc in 
der Umgebung der Bruchstello dio Kennzeichon der 
Deberhitzung.

Bei einem im E in s a t z  g e h a r t e t o n  K u rb e l-  
zap fen  tra ten  in der Nśihe des Bruches zahlroiche Risse 
auf. Vermutlich war der Bruch durch die Risss bogilnstigt 
worden. W ann dio Risse entstanden waren, ob duroh das

H arten  oder durch meohanisehe Beanspruchungen, starko 
Schlage und dergleiehen, lieB sich naehtriiglich n icht mehr 
feststellen.

Eino y o rg e d ro h to  K u r b e lw e l le  zoigte auf dem 
abgedrehten Teil spiralformig yerlaufende dunklo Streifen, 
die dio Vcrmutung erweckten, daB diese Streifen von 
Rissen im Materiał herriihrten. Dio motallographische 
Untersuchung ergab, daB letzteres n ieht der Fali war, 
sondern daB dio Stieifen Seigerungsstellen im  M ateriał 
ontsprachen. Die Seigerungsstellen erscheincn im Qucr- 
sohnitt ais rundliche Flecken, im  Langsschnitt infolgo 
Streokung beim Ausschmicden der Welle ais Streifen. 
Die spiralfórmige Anordnung war bei der Herstellung 
der Welle durch die Verdrehung der Kurbelwangen e n t
standen. Achnlichcdunkel erscheinende Streifen tra ten  auch 
auf dem tiuBeren Ringumfang eines Stahlringes auf. Auch 
hier handelte es sich um kleine Seigerungsstellen im 
Materiał, dic dureh das Abdrehen an dem Ringumfang 
austraton.

Bei einem im B e tr io b c  g e r is s o n o n  K e s ś e lb le c h  
lieB sich feststellen, daB die Ursache des AufreiBens nicht 
auf dio Bcsehaffenheit des Materials, sondern auf oine 
fałsoho Behandlung desselben zuriickzufilhren war. Die 
im RiB boobachteton Anlauffarbon sowie die Ergebnisso 
dor Kerbsohlagproben machton es wahrseheinlich, daB 
die fałsoho Behandlung in bleibender Forrayoriinderung 
bei Blauwiirmo bestand. Aehnlich lagen die Verhaltnisse 
boi zwei g e sc h w e iB te n  R o h r s c h i is s e n ,  wiihrend zwei 
andoro Bleche deutłioho Kennzeichen yon Ucborhitzung 
des Materials aufwieson.

In  mohreren Fiillen konnten B r i ic h e  v o n  g e h iir -  
t e to n  G e g e n s ta n d e n  auf Fehlor boi der Hiirtung 
(Hiirtcrisse) zurilckgofuhrt werden. Es handelte sioh um 
Tischłerbeitel, Kegelriider, Holliindorwalzen-Messer, Stahl- 
wałzen usw. In  einem Falle war aufzuklaren, warum 
sich Konstruktionsteile, dio angebłich dio gloiche Behand
lung beim H i i r te n  u n d  A n la s s e n  erfahren ha tten , bei 
der Verwendung yerschioden vcrhieltcn. Dio metallo- 
graphisohe Dntersuchung zeigto, daB die gohiirteten Teile 
yorsehieden sta rk  angelassen worden waren. Bei einem 
anderen gehiirteten Konstruktionsteil, der zu Bean- 
standung gefiihrt ha tte , konnte festgestellt werden, daB 
dio Hiirtung an versehiedonen Stellen ungleiohmaBig 
yor sich gegangen war.

Wortyolło Diensto leistot dio metallographischo Unter- 
suchung fiir die Beurteilung yon S c h w e iB u n g e n . In 
vier Fiillon wurden nach yorsehiedenen Verfahren ge- 
scłiweiBto Blecho auf Gute der SchweiBung, Kennzeichen 
yon Uoberhitzung in der Umgobung der SchweiBsteUon 
usw. untersucht. In  einem Falle sollte festgestellt werden, 
ob ein an einom groBeren StahlguBstiick befindlioher 
Ansatz angeschweiBt war oder nicht. Dic Untersuchung 
ergab, daB SchwaiBung yorłag. (Schlu3 fol^t.)

Aus Fachvereinen.
C en tra lverb and  D e u ts c h e r  In d u s tr ie l le r ,

Der Centralyerband Deutscher Industrieller hiełt am
1. d. M. eine sehr zahlreich besuehte AusschuBsitzung im 
Hotel Adlon zu Berlin ab. Nach herzlichen Gediichtnis- 
worten des Vorsitzenden des Direktoriums, L andrats a. D. 
R o tg er, fiir Dr. Alexander Tille, wurden zunachst ge- 
schaftliche Angelegenheiten, Zuwahl yon Mitgliedern in 
den AusschuB und Fórderung der Baum  woli k u ltu r in 
den Kolonien, kurz erledigt.

Dann erorterte SyndikusD r. B r a n d t ,  Dusseldorf, die 
Orundzuge fiir die Behandlung der Frage F a b r i k  u n d  
H an d w erk  m it Bezug auf die neueste D cnkschrift des 
Deutsehen Handwerks- und Gewerbekammertages. Der 
Vortragende legte die yier Gruppen yon Fragen vor, die 
uoeh immer Gegenstand des Strcitcs sind: Eintragung 
von Handwerksbetrieben in das Handelsregister, Ab- 
grenzung der Begriffe Fabrik und Handwerk, Gesellen-

priifung der Industrielehrlinge, Heranziehung der In 
dustrie zu Beitragen fiir die Lohrlingsausbildung des H and
werks. Die Begiiffe Fabrik und Handwerk sind fliissig; es 
ist noch nioht gelungen, sie fest- zu umgrenzen. Einmtitig- 
keit herrscht in formellen Fragen, dagegen bestehen um 
so groBere Meinungsyerschiedenheiten in der Sache. Die 
gonannto Denkschrift stellt sich auf den S tandpunkt, 
daB auch in den groBten Betrieben „hand%verksmiiBige“ 
Arbcitsweise herrsche, daB demnach auch dio groBten 
Betriebo in dic Handwerksorganisationcn hineingehorten. 
D arin liege eino sehr em ste Gefahr fiir die Industrie, 
denn wenn ein soleher MaBstab angełegt werden dfirfte, 
wlirde bald kein industrieller Betrieb auBerhalb der Hand- 
werlisorganisation stchen. Die wichtigste Frage ist dic 
Heranziehung der Industrie  zu Beitragen fiir die Lehr- 
lingsausbildung des Handwerks; hier ist die Gefahr fiir 
die Industrio  am groBten. Der Reiehstag h a t siimtlichen 
Resolutionen, die im Sinne der Forderungen gestellt sind,
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zugestimmt, der S taatssekretar dea Innem  ha t erk lart, 
er Werde, wenn der Reichstag cs wttnscht, die gcsetzliche 
Regelung der Frage in Angriff nehmen. M it einem Hin- 
weis auf die N ichtaehtung, der dio Fordcrungen der In 
dustrie im Reichstag begegnen, und dic bei jeder Gelegen- 
heit zu riigen die Industrie ycrpfliehtet ist, schlieBt der 
Referent scinen m it lcbhaftem Beifall aufgenommenen 
Vortrag.

An der dem Referato folgendcn sehr ausgedehnten 
Diskussion betciligten sich u. a. der Gesehaftsfuhrer 
Regierungsrat Dr. Schweighoffer, Geh. B aurat Schrey, 
Vorsitzender der Norddcutschen W agenbau-Vereinigung, 
der Voisitzendo des Centralverbandcs L andrat a. 1). 
R otger und Generalsekretar Paul Stellcr, Koln. Den 
Verbanden soli, soweit nooh nicht geschehex, nahe- 
gelegt werden, umfassendes M ateriał zu beschaffen, 
das dann in einer Kommission behandelt und spiiter 
in einer Delegierten - Versammlung yorgetragen wer- 
den soli.

Ueber A rb o i ts w il l ig e n B c h u t  z referierte der Ge- 
schaftsfiihrer Regierungsrat Dr. S c h w e ig h o ffe r .  In  
seinen Ausfiihrungen begrtindeto der B erichterstatter ein- 
gehend dio Diinglichkcit eines verstiirkten Arbeitswilligen- 
sehutzes und beton t naohdruckliehst, dafi der Vorwurf, 
cs solle ein Ausnahmegesetz gesohaffen werden, durchaus 
hinfiillig ist. Naoh einer lebhaften Diskussion wurde 
folgender B e se h lu  C a n t ra g  zur Frage des Arbeit s« iltigen- 
schutzcs angenommen:

„Im  Hinbliek auf die jilngsten Verhandlungen des 
Reichstages tiber die Frago des Arbcitswilligensehutzes 
spricht der AusschuB des Centralveibandes Deutscher 
Industriellcr sein ticfstes Bedauern dariiber aus, daB 
dic Mehrheit dor bUrgcrlichon Partcien auoh dieses Mai 
dcm wiederholt bekundeten Vcrlangen des Unter- 
nehmertums und der nationalgerichteten wiitschafts- 
friedlichen Arbeiterschaft nach einem erhohten Schutz 
der Arbeitswilligen wiederum nicht Rechnung getiagen 
hat.

Der AusschuB des Centralverbandcs vermag auch 
vor allcm die von dem Herrn Staatssekretar des Innem  
auf Grund seiner tatsachlichen Feststellungen gezogenen 
SchluBfolgerungen ais berechtigt n icht anzuerkennen 
und woist dcmgcgeniiber auf dic einmfltigen Kund- 
gebungen der bedeutendsten industriellen Verbande, 
auf dio EntschlieBung des Deutschen Handwerks- und 
Gewerbekammertages und vor allem dio Erhebungen 
des Deutschen Handelstages hin, in denen einwandfrei 
der Nachweis erbracht worden ist, daB der auf die 
Arbeitswilligen ausgeiibte Zwang in erster Linie von 
den Streikposten ausgcht. Die Strcikposten bilden den 
K em  und den M ittelpunkt der zu Ausschreitungen ge- 
eigneten Ansammlung von Mcnschen und waren bei 
dem vorjiihrigen Bergarbeiterausstand im Ruhrrevier 
der AnlaB zu Ruhestorungen, die lediglich durch das 
Einsctzen der śiuBcrsten M achtm ittel der Staatsgewalt, 
das Aufgebot militiiiischer Kriiftc, unterdrtickt werden 
konnten.

Es mtissen derartige Vorgange ais Ausnahme- 
zustande bezeichnet werden, dereń liaufigere Wieder- 
holung im Rechtsstaate n icht geduldet werden darf, 
und durch welche die D iinglichkcit eines verstiirktcn 
Schutzes der Arbeitswilligen zwingend enviesen wird.

Diese Dringlichkcit liegt um so mehr vor, ais im 
Gegensatze zu der Ansicht des Herrn Staatssekreta des 
Inne n dio zur Ausarbeitung eines neuen Stiafgesetz- 
buches cingcsctzte Sachyerstandigenkommission sich 
bereits dahin ausgesprochen ha t, daB der EilaB von 
Vorschriften zum Scliutze des gewerblichen Arbeits- 
yerhiiltnisses n icht in das allgemeine Strafrecht gehort, 
sondern der Sondcrgesetzgebung yorbehalten bleiben 
mtlsse.

Der AusschuB des Ccntralvcrbandes weiB sich daher 
eins m it den weitesten Kreisen des gewerblichen Lebcns, 
der GroBindustrie, dem Mittelstande, dcm Kleingewcrbo 
und den nationalgesinnten uirtschaftsfriedlichen Ar-

beitem , wenn er zwecks W ahrung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Ordnung, zur Sicherung der Freiheit 
und der gcdeihlichen Entwicklung des Erwerbslebens 
den ErlaB gesetzgeberischer MaBnahmen zum Zwecke 
des Schutzes der Arbeitswilligen, insbesondero ein 
Verbot des Streikpostenstehens, in dem nioht eine 
Garantie der K o a litio n sfro ih e it, sondern ledig
lich cin Mittel des K oalitionszw anges zu erblicken 
ist, erneut fiir eine unaufschiebbare Notwendigkeit 
e rk lart."

SchlieBlich referierte Generalsekretar P a u l  S te l lc r ,  
Koln, iiber den Entw urf eines P o s ts c h e c k g e s e tz e s .  
In  dem dazu angenommenen BeschluBantrage erklart 
sich der Centralyerband m it der Fassung, die dor Ent. 
wurf in der ersten Lesung der Budgctkommission erhalten 
hat, einverstanden und h i t t  vor allem in Ucberein- 
stim m ung m it vielen anderen Verbiinden und Korpcr- 
schaften daftir ein, daB die Einzahlungsgebiihr wie bisher 
dem Zahlungsempfanger aufzuerlcgen sei, da andomfalls 
dio iiuBerst wohltiitige W irkung, die der Postscheck- 
yerkehr bisher auf das Zahlungswcsen ausgeiibt hat, 
indem er die Begleichung namentlich der kleincren Rech- 
nungen den Schuldnern bequem und billig maclite, wieder 
aufgehobcn oder wenigstens erheblich beeintriichtigt 
werden wiirdo. Es g ilt dies sowohl von GroBbetrieben, die 
m it einer sehr groBen Zahl von Kundcn zu rechnen haben, 
ais von dem Kleinhandel und Kleingewerbe, die obenfalls 
eino bedeutende Verbesserung des Geldeingangs durch 
Vcrsendung ihrer Rechnungen m it einer Postśchcck- 
zalilkarte erzielt haben. Ein Frankierungszwang fiir die 
Einzalilungen wflrde um so nachteiliger auf unscr Zahlungs- 
wesen wirken, wenn er m it der im Gcsetzentwurf der vcr- 
biindeten Regierungcn vorgesehenen Gebtihr von 10 Pf. 
fiir die Einzahlung belastct wiirde, da  der weitaus groBte 
Teil der in Frago kommenden Rechnungen weit un ter dcm 
Betrago von 500 M bleibt, fu r den je tz t der Mindest- 
gebuhrensatz von 5 Pf. auf K osten des Empfiingers zur 
Erhcbung gelangt.

Darauf schlicBt der Vorsitzendc, L andrat a. D. 
R o tg e r ,  m it vcrbindlichen W orten des Dankcs an die 
B erichterstatter und dio AusschuBmitglieder die Ver- 
sammlung.

Der Sitzung des Aussehusses folgte um 6 Uhr im Hof- 
mannhause, Sigismundstr. 4, eine auf Anregung des Central- 
verbandes einberufene g e m o in sa m o  V e rsa m m lu n g  
des C e n t r a lv e r b a n d e s  D e u ts c h e r  I n d u s t r i e l l c r  und 
d e s  V c re in s  z u r  W a h ru n g  d e r  I n t e r e s s e n  d e r  che- 
m is c h c n  I n d u s t r i e ,  an der sich auch der B u n d  der 
I n d u s t r i e l l e n  betciligte. Die Versammlung bezweckte, 
zu dem Entw urfe eines Gesetzes zur Aenderung dor 
§§ 74, 75 und des § 76, Abs. 1 des Handelsgcsetzbuches 
( K o n k u r r e n z k la u s e l)  Steliung zu nehmen.

Ju s tiz ra t Dr. H a u s e r ,  Hochst, legte in eingehender 
Rede dar, daB die Aufrechterlialtung der Konlmrienz- 
klausel in wiiksamer Form  unbedingt notwendig sei zum 
Schutzc der G e sc h iif ts -  u n d  B e tr ie b s g e h e im n is s e .  
Ais gerechten Ausgleich zwischen den widerstreitenden 
Interessen bezciclmete er den Grundsatz der bezahlten 
Karenz, der sich in der chemischen Industrie seit einiger 
Zeit bew ahrt habe. Bemerkenswerterweise h a t sich auch 
einer der heryorragendsten Angestelltenverbiinde, dor 
Verein Deutscher Chenuker m it scinen 4000 Mitgliedern, 
zu der Notwendigkeit der Konkurrenzklausel bekannt. 
Der lichtyolle, durch praktische Beispiele erliiuterte Vor- 
trag  des Vorsitzenden des Vereins zur W ahrung der 
Interessen der chemischen Industrie wurde m it lebhafter 
Zustimmung aufgenommen. In  der anschlicBcnden Aus- 
sprache, an der sich Dr. G u g g e n h e im e r ,  N otar Dr- 
W i t t e r n ,  D irektor H e r s e n ,  Syndikus Dr. R o ck e- 
Hannoyer, D irektor M e e sm a n n , Rechtsanwalt Dr. We- 
d e l l ,  Gehcinn-at V o r s te r ,  Generalsekretar S tu m p f , 
S jud ikus L in k o  und Exzellenz K ru g e r  betciligten, 
wurde der S tandpunkt des Referenten durchweg geteilt. 
Nach der Aussprache wurde der Yersammlujig folgender 
B e s c h lu f la n t r a g  yorgelegt:
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„Dio heutige vom Centralyerband Deutscher In- 
dustrieller und von dem Verein zur W ahrung der Inter- 
essen der chomischen Industrie Deutschlands einberufene, 
aus allen Kreisen der Industrie zahlreich besuchte Ver- 
sammlung erkliirt, daB dio Konkurrenzklausel zur W ah
rung der Gcschiifts- und Betriebsgeheinmisse und zum 
Sehutz gegen unlautero Konkurrenz unbedingt in wirk- 
sanier Form beizubelialten ist. Sio widerspricht daher 
entschieden n icht nur einem vólligen Verbot der K on
kurrenzklausel, sondern auch allen Bestimmungen, welche 
praktisch auf die Besoitigung der Konkurrenzklausel ab- 
zielen. Die Versammlung inuB daher Verwahrung ein- 
legen gegen alle Bestrebungen, welche darauf Tabzielen, 

daB die Gultigkeit der Konkurrenzklausel von dem 
Nachweise des Geschnftsgeheimnisses, dessen Schutz 
sie bezweekt, abhiingig gemachfc wird, 
daB die Zuliissigkcit der Konkurrenzklausel an ein be- 
stimmtes Minimalgehalt des Handlungsgehilfen ge- 
bunden wird,
daB von vornhcrein dic zeitliche Dauer der Konkurrenz
klausel, mehr ais es bereits je tz t der Fali ist, begrenzt 
wird,
daB nur die Konv entionalstrafe gefordert werden soli, 
sowie daB die Strafe in ihrer Hóhe von yom herein be- 
schrankt wird, wahrend sie es vielmehr fiir geboten hS.lt, 
daB auBer der Konventionalstrafc noch E rsatz eines 
weiteren Schadens verlangt oder an Stelle der Konyen- 
tionalstrafe bzw. des Schadenersatzes Erftlllung ge
fordert werden kann.

Die Versammlung erkliirt sieli m it der Einfuhrung der 
bezahlten Karenz ais eines geeigneten Mittels, miBbrauch- 
lieher Anwendung der Konkurrenzklausel vorzubeugen 
und die fiłr die Handlungsgehilfen aus derselben ęrwachsen- 
den H arten auf ein ertragliclies MaB herabzusotzen, ein- 
verstanden, wenngleich auch diese Losung ftir vielo Ver- 
hiiltnisso groBe H arten  fiir aie Prinzipale in sieh birgt. 
Die Regelung dieses Grundsatzes im einzelnen, wie sio 
in dem Gesotzentwurf yorgeselien ist, erachtet die Ver- 
sammlung im ganzen ais angemessen. Sio hiilt es fur go- 
boten,

daB allgemein gegen alle Handlungsgehilfen ohne Aus- 
nahme im Falle der Verletzung der Konkurrenzklausel 
ein Anspruch auf Erfiillung oder neben der Konventional- 
strafe auf E rsatz des weiteren Schadens gegeben Wird, 
daB femor der neuo Prinzipal neben dem das Konkurrenz- 
vcrbot verletzenden Handlungsgehilfen fur Vertrags- 
strafe und weiteren Schadenersatz ais Gesamtschuldner 
haftbar ist, wenn er gewuBt h a t oder wissen muBte, 
daB der Handlungsgehilfo durch don E in tr i tt  in seinen 
Dienst eino bestehende Karenzverpflichtung yerletzt, 
daB endlich die Bestimmung in Wegfall kom m t, wonach 
die Vereinbarung durch E rklarang des Handlungs
gehilfen unwirksam werden soli, wenn der Prinzipal 
das Dienstyerhaltnis ohne erheblichen, yon ilim nicht 
verschuldeten AnlaB kundigt, und sich n icht bereit 
erkliirt, das volle Gehalt ais Karenzentschadigung zu 
gowahren.“

Nachdem dieser BesehluBantrag von der Versammlung 
einstimmig angenommen war, schlolJ der Vorsitzende dio 
gemeinsame Veranstaltung.

8. ln ternationaler KongreO fur an gew an d te  
C h e m ie .

Mew York, 4. bis 13. Septem ber 1912.
(F o rtse tzan g  von  S cite  201.)

H ugo H. H & nson und W a r re n  K. L ew is  be- 
schrieben ein

Verfahren zur Untersuchung der gegenseitigen korro- 
dierenden Einlliisse von Metallen.

Die bisher fUr andere Zwecke angewandte Methode 
besteht darin, Elcktroden aus den beiden Metallen durch 
«  Ąuiperemeter zu yerbinden, und bei konstanten
V erhaltnissen, E lektrodenabstand, Saurekonzentration,

auBerem W iderstand und Tem peratur die Strom starke 
zu messen. W esentlich ftlr die Durchfiilirung des Yer- 
suches ist eine bestandige Lufterneuerung an dem elektro- 
negativen Metali. Dio Ablesungen sollen erst beginnen, 
nachdem infolge der Polarisation dio Stromstiirke ab- 
gonommen und einen konstanten W ert angenommen hat. 
Die Einwirkung von Zink, Kupfer-Zink, Zinn und Blei- 
Zinn auf Eisen wurde durch Kurven veranschaulicht.

W a l te r  B. S e h u l te  h a t den 
EinfluB von Asehe auf die Korrosion von Eisen 

untersucht.
Eisenkonstruktionen, Rohrcn usw., welche im Erd- 

boden liegen, sind yerschiedencn zerstorenden Einfliissen 
ausgesetzt. Vagabundierende Stromo elektrischer Bahnen, 
die aus Asche und Ofenprodukten entwickelte Schwefel- 
siiure, Strom e zwischen kohlehaltigen Fiillm ateriahen und 
dem Eisen und andere Ursachen konnen dio Korrosion 
des Eisens beschleunigen.

Um den EinfluB von kohlehaltigen, aber sehwefel- 
freien Produkten zu untersuchen, wurden gewogene 
E isenplatten in Ton eingelassen, der m it Kohle tiber- 
deckt war. Kohle und Eisen wurden durch Drłihte leitend 
yerbunden und der durchflieBende Stroni gcinessen. Der 
im Jlitte l iibergehendc Strom  yon 0,35 V und 0,03 Amp 
wurde 0,12 kg Eisen jahrlicli zerstoren. Ais Beispiel fUr 
dio Gefahr derartiger Stromo wird dio auBergewohn- 
liche Korrosion einer Gasrohrleitung angefiihrt, dio 
darauf zurtickzufiihren war, daB eine in der Niilio ver- 
legte Wasserleitung infolgo anderer Bodenbeschaffenheit 
ein yorschiedenes Potential hatte , das durch Beriihrungs- 
stellen der Rohre in den Wolinungen seinen Ausgleich 
fand.

Dio Ursacho des Rostens h a t m it der Lehre der 
elektrolytischen Ionenspaltung und des Losungsdruckes 
im wesentlichen ihre Erklarung gefunden.

E r ic h  L ie b r e ic h ,  Berlin, bcrichtete iiber die Frage: 
Konnen Anstriche rostfórdernd wirken ?

Nach seinen Untersuchungen liegt die Farbę nicht 
tiberall gleichmaBig auf dem Eisen auf, sondern liiBt kleine 
Hohlen frei, welche Feuclitigkeit von auBen oder infolge 
yon W asserabspaltung des Leinols beim Trocknen auf- 
nehmen konnen. Bei der geringen GroBe der Hohlraume 
ist es unwahrscheinlich, daB zwischen zwei yerschiedenen 
Stellen des Eisens un ter dem Bliischen nennenswerte 
Spannungsunterschiede entstehen. Dagegen is t die elektru- 
lytischo W irkung groBer, wenn Spannungsunterschiede 
zwischen dem Eisen und der angrenzenden Farbę auf- 
troten. Und zwar liegen hier drei Mogliehkciten vor:
1. Die Potcntialdifferenz en tsteh t durch Polarisation;
2. zwischen Eisen und Leinol bestehen an sieh schon 
Potentialdiffcrenzen; 3. zwischen dem Eisen und den im 
Leinol eingebetteten Farbkorpern bestehen Spannungs
unterschiede.

Den ersten Fali h a tten  W a lk e r  u n d  L e w is  1909 
untersucht und gefunden, daB zwischen dem m it Laek 
iiberzogenen Teil einer KonseryenbOchse und dem un- 
lackierten Teil Strom e flieBen. Sio sind der Ansicht, 
daB die aus ungesaUigten Verbindungen bestehenden 
Laeke auf den naszierenden W asserstotf durch Absorp- 
tion depolarisierend wirken und die Ursachen zu Span- 
nungsunterschieden geben.

Um die zweite Frage zu lósen, filhrte Yerfasser 
Potentialm essungen zwischen einer m it Leinol iiberzogenen 
G lasplatte und Eisen in einer m it Schwefelsaure an- 
gesauerten Vio-n-Chlorkalium-Losung aus. Die Versuchc 
ergaben, daB zwischen Leinol und Eisen keine Potential- 
differenzen bestehen, daB also Leinol praktisch n icht 
rostschiitzend wirken kann. W eitere Versuche m it in 
Stangenform gepreBten Farben (Eisenoxyd, Bleikarbonat, 
Mennigc, Zinkoxvd) ais E lektrodę gegen E isen-und Queck- 
silber- QueeksilbcrchlorQr-Normal-Elektroden ergaben, daB 
erstere in neutraler, schwach alkalischer und schwach 
saurer 1 / io"a  -Ghlorkalium-Losung edler waren ais das 
Eisen.
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Falls das Lcinol die Farbteilchen n icht yollkommcn 
einhfillt, mttssen bei einem gestrichenen Eisen Spannungs- 
differenzen auftreten, die zuungunsten des Eisens aus- 
fallen. Messungen an  einer m it Eisenoxyd-Leinolfarbe 
bestrichenen und iiber einen M onat getrocknetcn Elek
trodę gegen Eisen crgaben, daB das Lcinol n icht imstande 
ist, dio Farbteilchen so einzuhullen, daB sic m it dem 
Eisen n icht in R eaktion treten. Der Erklarung bedarf 
die auffallendo Tatsache, daB m it zunehmender Anzahl 
der Anstriche das Rosten des Eisens un ter der Farbę 
zunimmt.* Hierllber stellt Verfasser weitere Veroffent- 
lichungen in Aussicht. Das Potential des Eisens kann 
dadurch gtinstig beeinfluBt werden, daB m an der Farbę 
Zusatzo gibt, deren Losungsdruck hoher ais der des 
Eisens ist.

Versucho m it Zink- und Aluminiumstaub haben nicht 
zu befriedigenden Ergebnisscn gefiihrt. Die Amerikancr 
benutzen ais Rostschutzm ittel gewisse Chromsalzc, welche 
durch dio in dio F arb h au t eindringendo Feuchtigkeit 
gelost werden und das Eisen passiyieren. Dieses Verfahren 
ha t den Nachteil, daB m it obigen M itteln versetzto 
Farben schlecht trocknen. In  Dcutschland haben sich 
Zusatzo von Alkaliverbindungen gu t bcwiihrt, yornehm- 
lich die Amido der Alkaligruppe, dic beim Zusatz von 
W asser d irek t Kalium- und N atrium hydroxyd abschciden 
und hierbei dem Eisen cin YcrhaltnisinaBig edlcs Potential 
geben.

J. IC. C le m on und L. V. W a lk e r  geben eine

elektrolytische Methode zur Verhtitung der Korrosion des 
Eisens

an. Sio bestimmen die Strom dichte, welchc die Korrosion 
des Eisens in angesauertem Wasser verhindcrn soli. 
Hierfilr sind maBgcbend die Rtihrgcschwindigkeit, der 
Gehalt des E lektrolyten an Sauerstoff und die Siiurc- 
konzentration. Der letzte P u n k t h a t dio geringste Bedeu
tung, dagegen kann schon in einer 1/ ,00-n-Schwefelsaure- 
Losung m it einer Strom dichte von 7,7 bis 12,4 Milli- 
Am p/qdcm  durch langsames Ruhren der Angriff nahezu 
beseitigt werden. Dio Versuche haben ergeben, daB 
die orforderliche Strom dichte aus dom Gewichtsverlust 
des ungeschiitzten Metalls u n ter bestim m ten Bedingungen 
berechnot werden kann. (F o rtse tzung  fo lg t.)

Internationaler V erban d  fur d ie  M aterial-  
priifungen d er  T e c h n ik .

VI. KongreB in New York, 2. bis 7. September 1912.
(Fortae tzung von S eite 16 i.)

In  der Abtcilung fiir M e ta l lo g r a p h ie  wurden fol
gendo bcachtcnsworto Arbeitcn vorgolcgt.

An Hand oinos umfangreichen M aterials (der Litera- 
turnachweia allein umfaBt 540 Nummcrn) berichtste
E. H e y n ,  Bcrlin-Lichterfoldc, Ober die

Fortschritte der Metallographie seit Beginn des Jahres 1909 
bis zum Ende des Jahres 1911.

Eino Rcihc von Arbciten, dio dcm Arboitsgebiet 
des Yerfassers naher liogen, wird hierbei kritisch bc- 
leuchtet, Dicsen Ausftihrungon sei folgendes entnom m en:

S y s te m  E is c n - K o h lc n s to f f .  Dio von H a n e -  
m a n n  crmittolto Linie U V des Zustandsdiagramme3, 
dio derselbo fiir die Linie der Aussclieidung von Zem entit 
hiilt, sieht dor Verfassor auf Grund oiner eigenen Ver- 
sućhsreiho fiir die Ausschcidungslinie von Graphit an. 
Auch R u f f  kom m t zu dem SchluB, daB dic nach seinon 
Bcobacjitungen erm ittclto Linie U V, die etwas weiter 
nach rechts liegt ais die Hanemannsche, der primaren 
Ausschcidung von Graphit cntsprieht. Den P u n k t H 
der von R u f f  und G ooeko  bis 2000° C erm ittelten Los- 
l!chkcitslinio des Kohlenstoffs im Eisen, den diese Yerfasser

der Vcrbindung Fc2C zuschreiben, hiilt der Boricht- 
c rsta tter fQr den Sohnittpunkt des o, t-Bildes der Er- 
starrung m it dem e, t-Bildo dos Siedens. Der P u n k t D 
ist wahrscheinlieh, da  oberhalb und unterhalb dcssclben 
ein Wcehsel im Bodenkorpor nicht vorkom mt, angesichts 
der vcrhaltnismiiBig geringen Anzahl yon festgcstellten 
Punkten der Linio B D H  nicht m it der Verbindung 
Fc3C in Zusammcnhang zu bringon. E r verdankt seine 
E ntstehung vielleicht nur dem Zufall.

A l lo tro p io  u n d  H a r tu n g s v o r g a n g e .  Die Be- 
doutung der W arm etonung im Eison und in soinen Lc- 
gicrungon bei dom H altepunkt Aa ist in den M ittelpunkt 
dor Erortcrungen geruckt. Zwei Anschauungcn stehen 
sich gegcntiber, dio O sm ondsche , nach der A2 die allo- 
tropischo Umwandlung von y- in [3-Eisen bedeutet, und 
die nam entlich von L e C h a te l ie r  vortretone und durch 
die auf Untersuchungen des Ferrom agnetism us fuBenden 
Uoberlegungen von P. W eiB  gcstiitztc Ansehauung, 
wonach bei A2 eino magnetischo Umwandlung ohno Auf
treten  einor neuen Phase sta ttfindct. U nter Zuhilfonahme 
rein atom istischcr Anschauungen stellt der Verfasser 
das Wescn der Allotropio in anschaulicher Weise dar, 
indom er davon ausgeht, daB im Eisen verschiedeno Mole
kuło Fo„ yorhandon sind, in denen die Atoinzahl n vcr- 
schiedcn sein kann, und dio boi einer bestim m ten Tem
peratur und einem bestim m ten Druck m it dem einfachen 
Molekuł Fe oder untereinander im Gleichgewicht sein 
konnen. Mit Hilfo dieser Hypothcse weist der Verfasser 
nach, daB man sowohl der Osmondschcn ais auch der 
Lo Chatelicrschcn Ansehauung gerecht werden kann. 
Dem Punktc A2 wird einmal eino plotzliche, sprungweise 
Aenderung der Atomzahl des Eisens entsprechon konnen 
(Osmond), wobei oberhalb und unterhalb dieses Punktes 
das Eisen cinphasig sein miiBto. Andersoits wiiro cs auch 
moglich, daB bei A2 nur eino plotzliche, rasche Steigerung 
des W ertcs fiir dio durchschnittlicho Atomzahl erfolgt 
(Lo Chatelier). In  beiden Fiillen wiirdo dio magnctischc 
Umwandlung sich dadurch vcranschauliehen lassen, daB 
dic Molekule m it d en . hoheren W erten ro n  n groBere 
magnetischo Perm eabilitat besitzen ais die m it den klei- 
neren Atomzahlon. Sowohl im ersteren ais auch im zweiton 
Fallo ergibt sich bei der Tem peratur von A , bei der Ab- 
kfihlung eino plotzliche Steigerung der Permcabilitiit. 
U nter Zuhilfenahmc dieser Anschauungen dchn t dor Vcr 
fasser seine Ausfiilirungen auf kóhlcnstoffhaltiges Eisen 
aus, indem er auch dio Vorgiingc boi der Abschrcckung 
zu erkliiren veraucht; bezflglioh der Einzelheiten muB 
auf den Bericht selbst verwiesen werden. Gleichzeitig 
sci bomorkt, daB der Verfasser soino Ausfuhrungon nicht 
ais oino Theorie der Stahlhiirtung, sondern nur ais eine 
fliichtigo Skizzo aufgefaBt wisson will, dio violleicht An- 
regung zu anderen Gedankengangen geben soli. S ta tt 
rein atomistischo Anschauungen zu Hilfo zu nohmen, kann 
man dio allotropischo Umwandlung auch auf dio Aon- 
derungen der kinetischen Energie oder auf bcido gleich
zeitig zurilckfuhren. SchlieBlich wiiro es moglich, un- 
abhiingig von den genannten Hypothosen un ter Zuhilfe- 
nahmo der Gesamtonorgio des Systems in Abhiingigkeit 
von der Tem peratur zu einer ahnlichen Darstellung zu 
gelangen. F u r den weiteren. In h a lt des m toressanten 
Berichtes mag nochmals auf dio Quello vei wieson werden.

H enry M. H ow e und A rthur G. L o v y , New York, 
besprachen in ihrem Vortrage die

Lebensgeschichte des voreutektoidischen Zementits.*

Nach einem allgemeinen Ucberblick iiber die E n t
stehung des Zem entits beśchreibcn die Verfasscr ihre 
Versuche zur E rm ittlung der Lebensgeschichte des so- 
genannten Toreutoktoidischcn Zem entits, d. h. des- 
jenigen Zementits, der entstanden ist, bevor der Austenit 
den eutektoidiseken Kohlenstoffgehalt von 0,9 %  erreicht 
hat. Diese Bezeichnung wurde aus dem Grando gewahlt, 
um dieso Z em entitart von der perlitischen A rt, die in

* St. u. E. 1912, 28. Miirz, 543. * Ygl. St. u. E. 1911, 9. Noy., S. 1852.
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sohichtweiser Anordnung den P erlit bildet, zu untcrschei- 
den. Der Kohlenstoffgehalt der Próbo betrug 1,14 bzw. 
1,45 %. Dic Stiihlo wurden zum Teil auf hohe T em pera
turen erhitzt, dann bis auf Tem peraturen oberhalb, inner- 
lialb bzw. untcrhalb der Umwandlungszone abgekiihlt 
und dann abgeschrcckt. Bei zwei weiteren Vcrsuchsreihen 
war die Behandlung folgende: Die Probo wurde auf 
1000 0 C erhitzt, dann bis auf 800 0 C, einer innerhalb der 
Umwandlungszone gelegenen Tem peratur, abgekiihlt und 
ycrschicden lange auf dieser T em peratur gehaltcn ; darauf 
folgte Abschrecken in Wasser. Dio gehiirteten Proben 
wurden durch Anlassen auf 400 0 C in den osmonditischen 
Zustand versctzt, da  sonst ein Zersóhneiden der Proben 
unmoglich gewesen wiire, und da ferner durch eino solclio 
Behandlung der Unterschied zwischen dcm Zem cntit 
und der Grundmasse starker h e rro rtra t. Aus den Versuchen 
der Verfasser ergaben sich folgende SchluBfolgerungen:

Die Koagulierung des voreutcktoidischen Zem entits 
zu Massen, die boi maBigcr Vergrol3crung sichtbar sind, 
erfolgt sehr langsam. In  dem MaBe, wio m it zunehmendem 
Kohlenstoffgehalt dio Menge dieses Zem entits reihenweiso 
zunimmt, wird die Koagulierung bcschleunigt. Der innere 
Yoreutcktoidische Zem entit koaguliert Iangsamer zu Sicht- 
barkeit ais der des Netzwerkes. lin  Laufe dieser Koagu- 
licrung n im m t dio Menge des sichtbaren inneren Zemen
tits bis zu einem llóchstraaB zu und n im m t dann wieder 
ab. Diese Abnahme riih rt von der Uebcrfuhrung des 
inneren Zem entits in den Netzwcrk-Zem entit her, wahr- 
scheinlieh hauptsachiich durch Losung und W ieder- 
abscheidung. In  gewissen Fallen ist die Menge des inneren 
Zementits sichtlich unverhaltńismaBig groBer ais die, die 
unsero Theorie fordert; dies beruht aber auf Tiiuschung

(F ortse tzung  folgt.)

Iron and S tee l  Institute.
Die F r t t h j a h r s - H a u p t v c r s a m m lu n g  wird am

1. and 2. Mai 1913 in London im Hause der Institu tion  
of Mechanical Engineers, Storcy’s Gate, W estm inster, 
abgchalten. Die goldene Bessemermcdaille wird bei dieser 
Gclegen.ieit H erm  Generaldirektor Dr. Adolf G re in e r  
iii, Seraing, dem Vizeprasidenten des Institu ts, tiberreicht 
werden.

Die H e r b s t - H a u p tv c r s a m m lu n g  wird in B r i is s e l  
zu einem nochnahcrfestzusetzenden Z eitpunkt abgchalten.

Verein D e u ts c h e r  W e r k z e u g m a s c h in e n -  
fabriken.

In der vor kurzem in B erlin un ter dem Vorsitz des 
Geh. Kommcrzienrats 3l>Qlt(V E r n s t  S ch ieB , Dussel
dorf, abgehaltonen H a u p ty o r s a m m lu n g  wurdo von 
diesem dio G csch iif  t s l a g e  fiir den W erkzeugmaschinen- 
zweig ais giinstig und hoffnungsvoll bezeichnet, dabei 
aber auch der hemmenden Dmstiindo gcdacht, wie der 
iiber das berechtigte MaB hinausgehenden Gegengoschafte 
und Verzogerung in Erfiillung der Zahlungsbedingungen, 
sowie der gewcrkschaftlichcn Bewegung un ter den tech- 
nischen Angestellten.

Der hierauf vom Generalseltrotar P a u l  S to l le r ,  
Koln, erstattete  G c s c h i i f t s b e r ic h t  gib t zunachst einen 
Ueberbhók iiber dio Lage des deutschen W erkzeugmaschi- 
nenhaues im Jah rc  1912.* E r betont weiter dio N o t
wendigkeit einer immer groBeren V o rv o llk o in m n u n g  
und S p c z ia l is ie ru n g  der Betriebe, um  die anhaltende 
Erhohung der Gcstehungskcsten infolge Teuerung der 
Kohstoffe und steter Steigerung der Lohne, Gchiilter 
and offentliehen Lasten in etwa auszuglcichen. Hierher 
rechnet der Berieht das Bestreben der Arbeiter und

* Vgl. S. 299 dieses Ileftcs.

Angestellten naeh Yerktirzung der Arbeitszeit, wodurch 
dio wirtschaftlicho Grundlago der deutschen Industrie 
im W cttbowerb m it don auslandischon Industriostaaten 
yerschlcchtert werde.

Von den ferner in dcm Berieht behandelten Fragen 
seien crwiihnt der E ig e n tu m s v o r b o h a l t  a n  M a s c h i
n e n , zu desson Geltendmachung der Verein von rcchts- 
kundiger Seito ein Form ular h a t ausarbciten lassen, dic 
Abgrenzung von F a b r i k  u n d  H a n d  w e rk , dio nur 
durch eino reinlicho Scheidung zwischen den beiden 
Gesohaftszweigen herbeigcfiihrt werden konne, dio B e
wegung dor Metallarbciter, die in  vielcn Bezirken Deutsch
lands den Maschincnbau empfindlich boriihro, und die 
g e w o rk s c h a f  t l ie h e  A n g e s tc l l te n b e w e g u n g  sowio 
die K o n k u r r e n z k la u s e l ,  Angelegenheiten, in denen 
die vorherrschcnde offentliehe Meinung im Gegensatz zu 
den Bestrebungcn des Unternehnlertum s steh t. Endlich 
geh t der Berieht ruiher auf dio Fragen des U rh o b e r-  
r e c h t s  a n  Z e ic h n u n g c n ,  sowie der p r a k t i s c l ie n  
A u s b ild u n g  d e r  S tu d io r o n d e n  . a n  don  T o ch - 
n is e h e n  H o c l is c h u le n  ein.

Dio H a u p tv e r s a m m lu n g  bcschloB die Gewahrung 
eines angemessenen Kostenzusehusses zu cincin Unter- 
nchmen fiir Herstellung t e c h n ia c h o r  W or to r  b u c  ho r 
unter der Voranssetzung entsprechender Geldbeitriige 
anderer w irtschaftlicher Korperschaften und befaBto sieli 
endlich m it der g e w c r k s c h a f t l i c h e n  B e w e g u n g  in  
A n g o s te l l te n k r o is e n ,  dic sio ais cino m it dor Vcr- 
trauensstellung der Angestellten unvereinbarc bezeichnctc 
und dereń sorgfiiltigo Beobachtung sio den Mitgliedern 
wiederholt zu empfehlen bcschloB.

Den letzten Gegenstand der Tagesordnung bildete der . 
Vortrag des Geschiiftsfuhrers iiber L a s te n  u n d  S c h w ie 
r i g k e i t e n  d o r  d o u ts c h o n  I n d u s t i i o  u n t e r  be- 
s o n d o r e r  B c r l ic k s ic h t ig u n g  d e r  A n g e s te l l to n -  
v e r s ic h e r u n g .  Zuniichst wurde das UobermaB der 
gowerbegesetzUchen Yerordnungen, Stcucrn und sozialen 
Lasten niiher gokennzoichnet und dio bestchende Vor- 
belastung der deutschen Industrie  gegoniiber dem aus- 
landisehen W cttbewerb dargetan  u. a. durch Hervor- 
hobung der Tatsacho, daB im Auslande, insbosondorc in 
England, der S taa t viel hoherc Zuschtisso (280 Millionen J t ) 
zu der Arboiterversicherung leistc ais in Dcutsch- 
land, wo das Reich nur einigc 50 ^Millionen J l  daftir 
aufbringe. In  den Vereinigten Staaten bostiindo so gu t 
wie gar keine sozialpolitischo Gesetzgebung, kein Arbeiter- 
schutz, keine Arbeitcrversicherung, die in  Deutschland 
1000 Millionen Jt jahrlich kosto, wozu nun noch 200 bis 
300 Millionen Jl fu r dio Angestclltonyersicheruns, hinzu- 
triiten. Nach Kennzeichnung des iiberhasteten Zustande- 
kommens des Angestelltenversicherungsgesetzes auf ein- 
seitig Angestellten-freundlicher Grundlago schilderte der 
Yortragendo dio groBen Unvollkommenheiten des Gesetzes, 
dio sich namentlich in der kostspieligen eigenen Ver- 
waltung, a n s ta tt der Anghederung an  dio Arboitervcr- 
sicherung, in der Belastigung der Arbeitgeber m it neuen 
ErfullungsYorschriften und dem .Mangel an bestim m ter 
Bezeiolinung der Yersicherungspfliclitigen zeigten, wo
durch unendlich viele Zweifelfragen entstiinden, zu deron 
Losnng dio in erster Linio dazu berufenen Selbstyer- 
waltungskórjierschaften noch fehlten, wahrend das Gcsetz 
selbst schon in K ra ft gotreten sei. E r einpfahl den Untoi - 
nehmern, in jodem Zweifelfalle die Entscheidung der 
zustiindigen Stellcn herbeizufuhren, um sich nicht Nach- 
teilen auszusetzen, die aus der nachtraglichen Einziehung 
der Boitriigc sich ergeben wurden. — Im AnsehluB an don 
beifiillig aufgenommenen Yortrag beschloB die Ilaup t- 
yersainmlung, den Mitgliedern des Vereins zu empfehlen, 
aus grundsiitzlichcn Erwligungen den nach dem Gosetz 
yon den Angestellten zu zahlenden Beitragsanteil diesen 
bei der Gehaltszahhing abzuhalten.
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Patentbericht.
D e u ts c h e  Patentan m eldu n gen .*

3. Februar 1913.

KI. 1 a, B 68 827. Yerfahren zur Aufbcreitung von 
Erzen und deren Gemische, welcho yorwiegend Sulfide, 
Sulfate, Oxydo und K arbonate dor Metallo und kohlen- 
saure Erdalkalien. onthaltcn, nach einem Saurcschwimm- 
rerfahren. BergbaufAktiongesellschaft Friedriehssegen, 
Friedrichsscgon a. Ląlin.

KI. 10 a, H  55 739. Meilerofcn zur Herstellung von 
Holzkohlo m it abnehmbarem Deckel und trichterformigem 
Boden, bei welchem die EntzUndung des Holzes von 
unten ber sta ttfindet. William H art und Joseph Mark 
Doschamps, Beulaeh, Austr.

KL 12e, 1’ 27 334. Entfernung von Frem dkorpern 
aus Luft und Gasen- 5)r.'3ng. W aldemar Peterśen, Moser- 
straBe 2, u. 33r.-£jtlfl. Yiktor Blaess, Heinrichstr. 140, 
Darm stadt.

KI. 12e, T  17 444. Desiritcgratorartige Yorrichtung 
zum Reinigen, Kfihlen und Mischen von Gasen m it kon- 
zentrisch inoinander angeordneten, durchbrochenen Zylin- 
dern; Zus. z. P a t. 250 297. Hans Eduard  Theison, Mttnchen, 
E lisabethstr. 34.

KI. 13b, C 21 511. In  die Speisewosserzuloitung ein- 
gcbauto Yorrichtung zum Einbringen von Kesselstein- 
losomitteln in Dampfkessel. E rnst ClauBon, Hagon, 
W ittekindstr. 96.

KL 24e, E  16 241. Betriebsverfahren fiir m it Gc- 
bliise arbeitende Generatoren m it flUssiger Schlacken- 
abfuhr. Eisenwerk Jagstfcld G. ni. b. H., Jagstfcld 
(WUrttemberg).

KI. 24i, K  51 644. Sclbsttat.iger Zugregler fiir Fcue- 
rungsanlagen m it hydraulLscbem Kolbon, wclcher durch 
Druckwasscr gehoben wird und dabei den nach dem 
SchlicCen der FeuertUr zunachst ganz geoffneten Zug- 
kanalschieber allmiihlich schlicBt. Alphonso Kolb, Champ 
du pin Epinal, Vosges; Priori ta t  aus der Anmeldung in 
Frankreieh vom 18. 11. 11 anerkannt.

KI. 26a, M 46 101. Retorto m it innercm Heizraum 
zum Verkoken von Kohlen u. dgl. William Georgo Moore, 
Birmingham (GroBbritannien).

KI. 31c, D 26 818. Anlage zur Herstellung von Roli- 
eiaenmasseln in Sand. R ichard Diirre, Berlin, Luisenpl. 12.

KI. 35 b, D 26 586. K ran m it wagcrecht verschieb- 
barem, doppelseitigein Ausleger. Paul Demp-
wolff, Berliu-Schonebcrg, Kolonnenstr. 51.

KI. 35b, D 27 363. Steucrung fiir W orkstattkrane 
von Hiittenworken, Schmioden usw. Deutsche Maschinen
fabrik  A. G., Duisburg.

KI. 35b, D 28 068. K ran m it wagebalkenartig wipp- 
barem Ausleger. Deutsche Maschinenfabrik A. G., Duis- 
burg.

KI. 48a, X 12 911. Yerfahren zur Erzielung von 
Fiirbungen auf Zinn. E rnst Niif, Tagorwilen,
Schweiz.

KI. 49f, G 34 823. Veifahren zum Vereinigen von 
Profilcisen, insbesondere von Schienen. Th. Goldschmidt, 
Akt.-Gęsi, Essen-Ruhr.

KI. 80 b, R  35 290. Verfahrcn zur Erzeugung von 
Zement in Drehofen, bei dem dem nassen Rohstoff vor 
dem Einbringen in den Drehofen W asser entzogen wird. 
Carl von Ritter-Zahony, SehloB WeiBenegg b. Wildon 
(Steierm ark).

6. Februar 1913.
KI. 18a, B 68 398. Lagerung fiir KippgefaBe, ins- 

besondere solehe fur flilssiges Eisen oder fliissige Schlacke.

* Dio Amneldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an  wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam to z u ,B e r l in  aus.

Bochumer Verein fiir Bergbau und GuBstahlfabrikation, 
Bochum.

KI. 20a, Sch 41 162. Zugseilbaokenklemmapparat 
fiir Drahtseilbahnen. Heinrich Schulto, Dortm und, Stift- 
straBe 21.

KI. 31c, G 37 198. Formsand-Siebmaschine m it elck- 
trischem Antrieb. Rudolf Geiger, Kirchheim u. Teck 
(W tirttemberg).

KI. 49f, A 22 071. Ringofen zur E rhitzung von stab- 
formigen Werkstilckon, bei welehem die Werkstiloke vcr- 
m ittels eines Tricbwcrkes mit dem einen Endo an dem 
Feuer vorbcigefiihrt und dann unter dom EinfluB o n er 
K urvenbahn einzeln an eino Ableitbahn abgegeben werden. 
A rthur D ’Aout, Uccle (Belgien).

KI. 49f, R  33 311. Rollenrichtmasohino fiir platten- 
oder stabfórmige Kórjx;r gleichbleibcndcn Querschnittes; 
Zus. z. Pa t. 238 003. Maschinenfabrik Sack, G. m. b. H., 
Dtlsseldorf-Rath.

KI. 80c, A 21 341. Vcrfaliren zum Betriebe von 
Ringofen m it offenem Brennkanal. Anna Marie Ansehiitz, 
geb. E rnst, Oechsen, S.-W.-Eisenaeh.

D e u ts c h e  G eb ra u ch sm u stere in tra g u n g en .
3. Februar 1913.

KI. 4b , Nr. 538 998. Boleuchtungsoinrichtung fiir 
Arbcitsplatze. 'Sr.«3n((. Schneider & Naujoks, Elektrizitiits- 
Gcsellsehaft m. b. H ., F rankfu rt a. M.

KI. 4g, Nr. 539 408. SchweiBbrenner m it griffartig 
yerliingcrter Diise. O tto W eber, W eidenau, Sicg.

KI. 7 a, Nr. 53S 848. WalzrollenfUhrung fiir Rohr- 
walzon. A. Viebahn, Gummersbach, Rhld.

KI. 7a, Nr. 539 131. Antriebsvorriehtung fur die 
Ycrtikalwalzen von Universalwalzwcrken. Deutsche Ma
schinenfabrik A. G., Duisburg.

KI. 7 b, Nr. 538 963. Vorrichtung zum Auspressen 
von Rohren mittels Streckdorn. Heinr. E hrhardt, Dussel
dorf, Reichsstr. 20.

KI. 19a, Nr. 538 936. SchienenstoBverbindung, bei 
wolcher die Schienenenden abgcschnigt, auf einer gomein- 
samen Unterlegeplatte auf SchluB aneinander gelegt und 
zusammengeschraubt sind. Otto Baumeister, Kattowitz.

KI. 19a, Nr. 539 185. Stiitzklemme m it Ansohlag- 
fliiehe fiir Eisenbahnschicnen. Gebr. Himmclsbach, Frei- 
burg i. B.

KI. 19a, Nr. 539 2S5. SchienenstoBverbindung. 
W ilh. Scheben, Coln a. Rh., von W erthstr. 1.

KI. 24c, Nr. 539 044. Unabhangig vom Ofen be- 
w ehrter und abnehm barer Ofcnkopf fiir Regcncrativ- 
ofen. Htigo Rchmann, Dusseldorf, R athausufer 22.

KI. 24o, Nr. 538 843. M antel fiir Drehrostgas- 
erzcuger. GutehoffnungshUtte Aktienverein fur Bergbau 
und HUttenbotrieb, Oberhausen (Rhld.).

KI. 24f, Nr. 539 419. Sehlaekenrost fu r Treppen- oder 
Stufcnrostfoucrungen m it die selbsttiitigo Besehickung be- 
wirkenden, yersehiebbaren Stiiben. K arl WciB, Wien.

KI. 31 a, Nr. 539 551 u. 539 552. Einriehtung zur 
Abdichtung zwisohen zwei aufeinander sitzenden i eilcn 
bei Tiegolófen. Christian Debus, Konigsteinerstr. 39, u. 
Josef Debus, Briinningstr. 34, Hóchst a. M.

KI. 31 a, Nr. 539 553. E insatzkorper fiir den Yor- 
sehmelzer von Tiegelofen. Christian Debus, Konig
steinerstr. 39, u. Josef Debus, Briinningstr. 34, H ochst
a. M.

KI. 31 b, Nr. 539 237. Hydraulische S ch w en k -  
Yorrichtung der TraYerse an Sandformpresson. Lentz & 
Zimmermann, G. m. b. H., DUsseldorf-Rath.

KL 49b, Nr. 538 917. Vorrichtung zum Ausklinken 
der Stege an Doppel-"J"-Triigern, U- und anderen Profil- 
eisen. B erlin-Erfurter Maschinenfabrik Henry Pels & Co., 
Erfnrfc.
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O esterreich iśfche P a te n ta n m e ld u n g en .  *
1. Februar 1913.

KI. 18b, A 6949/12. K ippbarer elektrischer Licht- 
bogenofen zur Erzeugung von S tahl und Eisenlogicrungen 
ohno Kohlcnstoffgehalt Georges Massip, Levallois (Frank- 
reieh).

KI. 24o, A 1260/12. W anderrost. Franz Krópelin, 
DUren (Rhld.).

KI. 31 a, A 6327/12. Gegossene KcrnstUtzo. Otto 
Muller & Co., Wien.

KI. 40b, A 946/12. Gesclilossener elektrischer Ofen 
mit durch den aufgcsetzten Bcschiekungsbehiilter hindurch- 
gehenden E lektroden. Dr. Alois Helfenstein, Wien.

KI. 40 b, A 4957/12. E lektrischer Induktionsofen, 
bei weichem der Sekundarstrom kreis teilweiso aus dem 
zu erhitzenden Leitcr, teilweiso aus auBerhalb des Ofens 
liegcnden festen Leitern gebildet wird. Dr. Alois Helfen
stein, Wien.

KI. 40b, A 4958/12. E lektrischer Induktionsofen, 
dessen Sekundarstromkreis zum Teil von einem auBerhalb 
des Ofens gclegenen festen Leiter gebildet wird. Dr. Alois 
Helfenstein, Wien.

KI. 80e, A 7610/11. Verfahron zur Gewinnung eines 
hydraulisehen Zemonts aus Schlacken, wclchen vor dem 
Brennen sogenannte Kontaktsalzo zugesetzt werden. 
Julius Elsner, Berlin-Friedenau.

D e u ts c h e  R eich sp aten te .

KI. 18 b, Nr. 250 889, vom
10. Jan u ar 1912. P o e t t e r  Ge
s e l l s c h a f t  m. b. H. in  D u s s e l 
d o rf . A us einem bewegbaren 
Ring bestehender Spaltabschlu/3 
fiir Oefen m it kippbarem Iltrde.

Der Spalt a zwischcn dem 
feststehenden Brennerkopf b und 
dem kippbaren H erd e wird in 
bekannter Wciso durch einen 
bewegbaren, haubenartigen Ring 
d abgedeckt. Der Ring d, der 
zweckmiiBig auf der Innenseite 
m it feuerfester Masse ausgcklei- 
det ist, ist an einem Exzenter 
e aufgehiingt und wird durch 
Drehcn desselben angehoben und 
seitlieh verschoben.

KI. 24e, Nr. 250 845, vom 25. Jan u a r 1911. A lex - 
a n d rc  F o l l ie t - M ic u s s c t  in  L U ttic h ,  B elg . Yorrich

tung zum Verteilen 
und Wiedererhiłzen 
der Vergasungslu/t 
von Gascrzeugcm. 
i Der Verdampfer a 
ist unten  zu einer 
ringfórmigen Kam- 
mer b ausgebildet, 
der die Verbren- 
nungsluft, naehdem 
sie durch R ohr e 
m ittols eines Ge- 
blases in den Ver- 
dam pfer a  gedrUckt 
worden ist, m ittels 
Rohre d zugefuhrt 
wird. D erR ingraum  
b fuhrt dic vor- 
erhitzte Verbren- 

nungsluft cincrseits durch Locher o dem Umfange und 
anderseits durch Rohre f u n d g  derM ittc dcrAschenzone zu.

* Die Anm eldungen liegen von dem angegebenen Tage
wahrend zweier M onate fur jederm ann zur Einsicht und 

Einsprueherhebung im P a tcn tam te  zu W ie n  aus.

KI. 24e, Nr. 251 238, vom 12. August 1911. G e o rg  
F r ie d r ic h  M a t t  in  M a ila n d . Verfahren und Vor- 

richlung zur Erzeugung von Gene- 
ratorgas a m  einem Gemisch von 
staub- und stuckfórmiger Kohle.

Der m it der Kohle in den Be- 
Bcliickungstrichter a  aufgcgcbone 
K ohlenstaub wird beim Ooffnen 
der Gloeke b m it der hierbei in 

den Ofen oindringenden Luft 
angesaugt und in dio Vergasungs- 
zone geleitot. E r kann auch durch 
oino besondero Rohrloitung beim 
Fullen des Triehters in den Ofen 
abgesaugt werden. Um den 
Kohlenstaub nach crsterem y e r
fahren in die Vergasungszone zu 
leiten is t  die Glocko c oben von 
einem Brennstoffverteiler d so 
Ubordeckt, daB zwar dic auffal- 
lendcn KohlostUoke scitlich ab- 
gleiten konnen, der K ohlenstaub 
aber in die Gloeke c gesaugt, auf 

dio. gluliendo Brennstoffschicht fallen und sofort voll- 
kommen vergast werden kann.

KI. 31 c, Nr. 250 916, vom
3. Mai 1911. C la re n c o  P a rs -  
h a l l  B y rn o s  in  S o w ic k - 
le y ,  A l le g h e n y , P c n n s .,  
V. St. A. A us zwei oder mehr 
um eine Kernsaule aufgestcll- 
ten Platten bestehender, selbst- 
tatig zusammenfallbarer Kern.

Die K ornplatten a sind  der- 
a rtig  durch innon liegendo 
Yerbindungsm ittel b mitoin- 
ander und m it der Kernsaule c 
rerbunden, daB sio die zum 
Zusammenfallen des Komes 
erfordcrlieho Lilngsbewegung 
zwar ausfUhron konnen, je- 
doch standig m iteinander und 
m it der Kernsaule vcrbunden 
bleiben. Hierbei wird ihre 
Langsbewcgung durch An- 
schlage d der Kernsaule, die 
m it Ansatzen o der Kern- 

p latten  zusammenwirken, begrenzt. Dio Kcrnsiiule c ist, 
um das Zentricren des Kernes zu orlcichtern, m it der 
Bodenplatte f fest yerbunden.

KI. 18b, Nr. 250 708, vom 21. Jan u ar 1912. H a n s  
C h r i s t ia n  H a n s e n  in  B e r lin . Entleerungsmrrichtun/j

fiir metallurgische 
Oefen, Mischer u. dgl.

Im  Boden des Ofens 
ist ein Rohrstutzen a 
fest angebraeht, der 
knieformig gebogen ist 
und an soinem auBcren 
Ende einen ais Dicli- 
tung  dienendon ge- 
ktthlten Stahlring b 
triigt. Auf letzterem  
ist ein zwcitor Rohr- 
schenkel o m it einem 
ahnlióhcn Stahlring d 
drehbar gelagert, auf 
den cinD eckelo  lu ft
d icht aufgesctzt wird, 
um das in dem Schen- 
kel c stchendeMetall in 
den Ofen m ittels durch 
Rohr f eingefuhrter 
Druckluft zuriickzu-
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drticken. Naoh Abnehmen des Deckols o wird der Ofen 
durch Niederbowegen des Rohres c entlocrt.

Kl. 18c, Nr. 250 893, 
vom 20. Mai 1911. C a r l  
S c h m a lo  in  A a ch e n . Ildr- 
teofen.

Gcgeniiber bekannten Hiir- 
teofen m it Ober derFeuerung a 
gelegenem und durch einen iu 
der Vorderwand ausgcsparten 
Kanał b vcrbundenem Vor- 
wiirmraum c besteht dic Noue- 
rung darin, daB der letztero 
durch einen cinstellbaren 
Schicberdgcgendie Feuerung 
ganz oder teil weise abgesperrt 
und m it der AuBcnluft durch 
einen Schieber o vcrbunden 
worden kann.

Kl. 21 h, Nr. 251 207, vom 10. Novembor 1910. 
J o h a n n e s  H ii rd e n  in  L o n d o n . Elektrischcr Ofen mit 
Elektroden a m  festen Lei tern zweiter Klasse und einer zur 
Strom-Zu- oder -Abfuhrung dienenden Metallplatte.

.D er Ofen wird in bekannter 
Weise teils mittels olektrischer 
Fiammenbogcn a, teils m ittels 
Polplatton b von hohem elek- 
trischem W iderstand, die in den 
W andungen des Ofens liegen, 
crhitzt. Dieso Polplatten, denen 
der Strom  durch anlicgendo Mc- 
tallp latten  o zugefuhrt wird, 
mUssen naturgomiiB sehr hoeh 
crh itzt werden, wodurch Gefahr 
besteht, daB dio M etallplatten c 
zum Schmelzen komraen. Um 

dies zu verliutcn, ist zwischen die F la tten  b und die zweck 
miiCig m it einer Kuhleinrichtung versehcne. M etallplatte c 
noch eine Zwischcnschicht d von m ittlerem  Leitungsvor- 
mogen, z. B. aus Kohle oder Graphit, eingebaut, welcho 
dic M etallplatto vor gefiihrlichcr Erhitzung bcwahrt.

Patente  d er V er .  Staaten vo n  A m erika .
Nr. 1035 050. G e o rg e  J. R e n n io  in  A s p in w a l l ,  

Pa . Einrichtung zum Reinigen der Kiihltróge von Hochofen.
AneindenHoch- 

ofen umgebendes 
R ingrohr a, das m it 
einem Dampfejek- 
to r b verbunden 
ist. sind mehrore 
senkrechto Rohre c 
angeschlossen, die 
in Hoho der Gale- 
rien d  m it Rohran- 
schlussen e ver- 
sehen sind. An 
dieso kann ein flach 
gestaltetes Mund- 
stiick f mittelseines 
Schlauchcs g an- 

£  geschraubt wer
den. Das Mund- 
stttck f ist so he r
gestellt, daB es bis 
auf den Boden der 
Kiihltrogo h ge- 
fiihrt worden kann 
und nach Oeffnen 

des zugehorigen 
Ycntils durch die 

auf den Boden der 
fortsaugt, ohne daB

Saugwirkung des E jektors b den 
Troge sich absetzenden Schlam m

der KuhlwasserzufluB des zu reinigenden Troges abge
sperrt zu werden braucht.

Nr. 1 023 461. F r a n z  W ilh e lm  S c h i l l in g  in  
E s s e n - R u h r .  Stahl fiir Geldschranke, Stalilgewólbe usw.

Es handelt sich um die Herstellung eines Stahles 
fUr Geldschranke, Gewolbe usw., der durch das Sauer- 
stoffgebliise n icht angegriffen wird. E r zeichnet sich 
duroh einen hóhoren Gehalt an Chrom aus, und zwar 
muB der Chromgchalt bei einer Abnahmo des Kohlen- 
stoffs steigen. W erden dem Stahl keine anderen Zusatze 
gegeben, so muB er bei 0,7 %  C etwa 6,5 %  Cr, bei 1 %  C 
etwa 4,3 %  Cr und bei 2 %  C etwa 4 %  Cr besitzen. 
AUgemein liiBt sich der notwendige M inim algehalt an 

5,42
Chrom durch dic Form el - : %  ausdrucken, in der c

V  c
den Gehalt an Kohlenstoff in Prozenten bedeutet. Unter 
gewissen Umstiinden is t es vortcilhaft, W olfram oder 
Silizium neben Chrom zu geben; in beiden Fiillen kann 
weniger Chrom genommen werden.

Nr. 1035 120. H e n r y  D. H ib b a r d  in  P la in -  
f ie ld ,  N ew  J e r s e y .  Stahlgewinnung.

Erfinder will den HerdofenprozoB dadureh yerbilligen 
und abkiirzen, daB er m ittels geschmolzencr Eisenoxyde 
aus dem Ausgangsmaterial (Roheisen) obne besondere 
Heizung diojenigen Metalloido entfernt, dio sich m it 
dem Sauerstoff des Eisenosyds un ter W armeentwicklung 
zu vereinigen vermogen.

Das Roheisen wird flUssig in einen absohlieBbaren, 
vorher crhitzten Behiilter gebracht und sodann Eisen- 
oxyde, dio in einem besonderen Ofen gesehmolzen wurden, 
aufgegeben. Nachdem das Roheisen durch das Eisenoxyd 
von dem groBten Teil seiner Verunreinigungen befreit 
worden ist, wird es m it einem Teil der entstandcnen noch 
eisenosydhaltigen Schlacke in einen m it einer Heizung 
versehenen Herdofen iiblieher A rt Obergeflihrt und hier 
un ter Zugabo weiterer Frischm ittel Yollends goreinigt 
und fertig gcmacht.

Nr. 1 027 781. R a lp h  H. S w e e ts o r  in  C o lu m b u s , 
O hio . Gcblaseanlage fur Hochofen, Konverter usw.

Man legt das Ansaugerohr fiir die Geblaseluft viel- 
fach aus dem Maschinenraum in dio freio Atmosphare 
hinaus, weil man gefunden hat, daB dic L uft im Maschinen- 
hause feuchter ais in der freien Atmosphare ist. Erfinder 
schlagt nun vor, die Saugoffnung dieses Rohres senkrccht 
nach unten  zu fiihren und m it einem m it seiner groBeren 
Oeffnung nach unten  gerichteten Triehter zu verschen. 
Es soli hierdurch der auf dom H uttenw erke m eist grofle 
S taubgehalt der Luft, der in der Geblasemaschino einen 
starken VerschleiB verursacht, sowie Regen und Schnee 
von der E intrittsoffnung des Saugrohrcs ferngehalten 
werden.

Nr. 1028 070. K a r l  A lb e r t  T r e d r ic  H io r th  in 
C h r i s t i a n i a ,  N o rw eg e n . Stahlgewinnung.

Es wird bezweckt, bei der gewohnlichen Stahlgowin- 
nung in der Birno oder im Herdofen die wiihrend des Ent- 
phosphorens gewonnene Schlacke durch eino besondere Be
handlung von ihrem Phosphorgehalt zu befreien und danach 
bei der SchluBbehandlung des Stahles wieder zu yerwenden; 
es soli so die Bereitung weiterer Schlacken in dcm Yer
fahren vermieden werden. Das Eisen wird zunachst in 
Gcgenwart emer basisehen Schlacko durch Blasen oder 
durch Erz entphosphort. Das entphosphorto Eisen wird 
in eine Pfanne abgclassen, die phosphathaltige Schlacke 
aber m it etwas metallischem Eisen im Ofen zurflekbehalten. 
Dann wird eine neue Menge Roheisen auf die Schlacke 
im Ofen aufgegeben; auBerdem wird Kohlo aufgebracht. 
H ierdurch wird die Phosphorsiiuro der Schlacke zu 
Phosphor reduziert, der in das Eisen w andert und dieses 
so anreichert, daB es fiir den basisehen BcssemerprozeB 
verwendet werden kann. Letzteres wird abgestochen und 
dafttr das vorher ontphosphorte Eisen aus der Pfanne 
in den Ofen zuriickgegeben und u n ter der im  Ofen zuriick- 
behaltenen phosphorarmen Schlacke fertiggemacht.
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Statistisches.
R oheisenerzeugung D eutsch lands und Luxem burgs im  Januar 1913.

B e z i r k e
‘

■

E r z e u g u n g E r z e u g u n g

im
Do 1912 

t

im
Januar1913 

t

im
Januar1912 

t

c
S C D
3 S i
• 3  C
2 u -5 
™ C • ® 3  —a

Rheinland-W estfalen .......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau
Schlesien.................................................................
Mittel- und O stdeu tseh land ...............................
Bayern, W urttem berg und Thiiringen . . .
S a a rb e z irk .............................................................
Lothringen und Luxemburg ......................

1 3 2  8 0 9  
3 0  0 3 7  

7 1 1 4  
3 5  2 4 3  

4  4 6 2  
* 1 1  5 9 7  

7 3  0 6 2

1 3 6  7 3 7
3 1  9 7 2  

6 7 0 9
3 2  5 0 4  

3 6 8 4
* 1 2  6 5 3  

7 5  7 9 1

1 0 2  8 2 8  
3 0  9 0 0  

7 2 8 0  
3 2  6 0 0  

5  8 2 7  
* 9  7 4 1  

* * 6 8  7 8 9

j

GieBerei-Roheisen Sa. 2 9 4  3 2 4 3 0 0  0 5 0 2 5 7  9 6 5

S a g  i  g £
i  U

03

R h e in la n d -W e stfa le n .......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau.
S chlesien .................................................................
Mittel- und O s td e u ts e h la n d ..........................

3 3  2 9 2  
1 5 7 2  

9 2 7  
1 0 3 8

2 9 0 1 5
1 4 9 2  

9 2 2
2  2 8 2

2 7  0 0 9  
6 9 9  
8 4 7

•

Bessemer-Roheisen Sa. 3 6  8 2 9 3 3  7 1 1 2 8  5 5 5

£ 8 
w ca

0 ?  tt >
Ś 3
1 -s.c -57~ M r- n£3

R heinland-W estfalen...........................................
Schlesien.................................................................
Mittel- und O s td e u ts e h la n d ..........................
Bayern, W urttem berg und Thiiringen . . .
S a a rb e z irk .............................................................
Lothringen und L u ie m b u r g ..........................

3 8 1  6 7 9  
2 0  9 0 0  
2 4  1 7 4  
2 0  3 1 0  
9 7  4 9 1  

4 3 9  6 7 9

3 8 9  0 0 7  
2 5  3 5 5  
2 4  8 21  
2 0  3 8 8  

1 0 0  4 2 0  
4 5 7  5 0 2

3 5 3  1 22  
3 0  6 8 3  
2 4  7 4 1  
1 9  6 2 7  
9 0  7 1 7  

* * 3 4 8  5 9 3

|

1

Thomas-Roheisen Sa. 9 8 4  2 3 3 1 0 1 7  4 9 3 8 6 7  4 8 3 .

•  • i  
I 3  sf ®
® J l 8
c "  8.23 - 0 . "
£ s  S ?

R heinland-W estfalen...........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau.
Schlesien .................................................................
Mittel- und O s td e u ts e h la n d ..........................
Bayern, W urttem berg und Thiiringen . . .

1 1 2  2 4 1  
4 5  8 4 6  
3 8  0 7 4
15 1 4 6

1 2 0  8 6 7  
4 3  9 7 7  
3 1  7 6 0  
19  0 3 8

1 0 5  3 0 9  
3 9  191  
2 4  5 8 2  
17  4 3 7

OT Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa. 2 1 1  3 0 7 2 1 5  6 4 2 1 8 0  5 1 9

c  g*
.5 .2■> u 
■C U 
£  tf 
-1 o.

I i£

Rheinland-W estfalen .......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau.
Schlesien..................................................................
Mittel- und O s td e u ts e h la n d ..........................
Bayern, W urttem berg und Thiiringen . . . 
Lothringen und L u x e m b u r g ..........................

3 5 0 7  
8  5 4 1  

2 1  4 8 6  
7 4  

5 7 0  
5 1 5 4

4  8 7 1  
9  4 0 7  

2 3  0 0 2  
5 5  

6 0 9  
4  8 7 4

8  7 0 5  
7 7 6 6  

21  6 6 6

4 3 2  
6  4 0 2

Puddel-Roheisen Sa. 3 9  3 3 2 4 2  8 1 8 4 4  9 7 1

ac  . 3  a o  o

i ®  
E a
5 S 
£  3
o

R heinland-W estfalen...........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau.
Schlesien.................................................................
Mittel- und O s td e u ts e h la n d ..........................
Bayern, W urttem berg und Thiiringen . . .
S a a rb e z irk .............................................................
Lothringen und L u ie m b u r g ..........................

6 6 3  5 2 8  
8 5  9 9 0  
8 8  5 01  
7 5  6 7 5  
2 5  3 4 2  

1 0 9  0 8 8  
5 1 7  8 9 5

6 8 0  4 9 7
8 6  8 4 8
8 7  7 4 8  
7 8  7 0 0  
2 4  6 8 1

1 1 3  0 7 3  
5 3 8  1 6 7

5 9 6  9 7 3  
7 8  5 5 6  
8 5  0 5 8  
7 4  7 7 8  
2 5  8 8 6  

1 0 0  4 5 8  
4 2 3  7 8 4 ........... i

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 5 6 6  0 2 5 1 6 0 9  7 1 4 1 3 8 5  4 9 3

n
e3  .O CT 3  ^•  y
y o
u  CD

E X 
S 0o

G ieBerei-Roheisen................................................
B essem er-R o h e isen ............................................
T hom as-R oheisen ................................................
Stahl- und S p ie g e le is e n ..................................
P u d d e l-R o h e ise n ................................................

2 9 4  3 2 4  
3 6  8 2 9  

9 8 4  2 3 3  
2 1 1 3 0 7  

3 9  3 3 2

3 0 0  0 5 0  
3 3  7 1 1  

1 0 1 7  4 9 3  
2 1 5  0 4 2  

4 2  8 1 8

2 5 7  9 6 5  
2 8  5 5 5  

8 6 7  4 8 3  
1 8 0  5 1 9  

4 4  9 7 1

■ . . . . . .  - : , \

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 5 6 6  0 2 5 1 6 0 9  7 1 4 1 3 8 5  4 9 3

* Geschatzt. Auf Grund der t a t s a e h l i c h  e r z e u g te n  Menge an GieBereiroheisen im S a a r b e z i r k ,  die im  
letzten Jahro 151846 t  betrug, erhoht sich dio G e s a m tr o h e is o n o r z e u g u n g  im  J a h r e  1912 auf 17 868 909 t. 
GemaB der t a t s a e h l i c h  e r z e u g te n  M e n g e  an GieCereiroheisen, die im Jah re  1911 im S a a r b e z i r k  139161 t  
ausmachte, erhoht sich die G o s a m tr o h e is e n e r z e u g u n g  im  J a h r e  1911 auf 15579299 t.

** Nachtriiglich berichtigt.

v n . „  39
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Der Besuch der deutschen Technischen Hochschulen und 
Bergakademien im W interhalbjahre 1912/13.

In  der in Nr. 52 des vorigen Jahrganges yeroffcnt- 
lichtcn S tatistik* war die Anzahl der H u t to n le u to  der 
Kgl. Technischen Hochschule in B re s la u  m it 63 Studieren-

den und 5 Horom  und Gasttoilnchmern angegeben. Wie 
uns nunm ehr m itgeteilt wird, stellte sich das Ergebnis 
nach SchluB der Im m atrikulation  auf 65 Studierende und 
14 Ilo rer und Gastteilnehmor.

* St. u. E. 1912, 20. Dez., S. 2190.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom englischen Roheisenmarkte. —  Aus London 

w ird uns unter dem 8. E ebruar geschrieben: Der Cleve- 
land W arrant-E isenm arkt h a t sieli im Laufc dieser Woohe 
sehr unregelmiiBig und zuerst entschieden schwiiehcr go- 
s ta lte t. Die Priimio auf dreimonatliche Licferung betragt 
je tz t nur 3 d f. d. ton. Der EinfluB der Balkanwirren und 
der allgemeinen, politischen Unsicherheit sowie die scliarfe 
Abwiirtsbewegung am M etallm arkt yeianlaBten besonders 
in London dio Auflosung bedeutender IIausse-Verpflich- 
tungen; die Preiso wurden sta rk  gedruckt; der Preis 
fiel bis auf sh 64/6 d  f. d. ton  Kassc. Seitdem h a t sich 
dio Tendenz einigermaBen befestigt, und der M arkt schloB 
heuto fester zu sh 65/1%  d Kasse. Angesichts der unge- 
wissen Lago haben sich dio Vcrbraucher in don jungsten 
Tagon iiuBerst zuruckhaltend gezeigt; der Ycrkelir war 
deshalb unbedeutend. Im  Zwischenhandel wurden Preis- 
ermaBigungen im  Einklang m it den W arrantprcisen ein- 
geraum t, doch waren die Erzeuger lcaum geneigt, K on
zessionen zu machen, da sie m it Auftriigen sehr gu t ver- 
schen sind. Eisen ab W erk schloB zu ungefiihr sh 65/6 d 
fiir Februar-Lieferung. Fiir Licferung imMiirz-April werden 
sh  65/9 d bis sh 66/— gefordert. Nr. 1 kostot sh 2/6 d 
f. d. ton mehr. H am atit blieb fest auf sh 83/— fiir M/N 
fiir Februar - Miirz - Liefcrung stehen. Der Abruf gegen 
laufende Abschliisse war ziemlich flo tt, und die W arrant- 
lager wurden weiter wesentlich vcrringcrt; sio enthaltcn 
230 237 tons, darunter 230 095 tons Nr. 3.

Vom belgischen Eisenmarkt wird uns un ter dem 
8. d. M. geschrieben: W ahrend der letzten 14 Tage 
war dio Stimmung des belgischen Eisenm arktes durchaus 
noch n ich t besonders fest, jedoeh sind die bisherigen 
Unterbietungen am  Stabeisen- und Blechm arkt seltener 
geworden und haben fiir Bleche uberhaupt aufgehort. 
Am Blechm arkt konnten in der vorletzten Woche die 
Ausfulirpreise um  I sh auf 134 bis 135 sh fiir fluBeiserne 
Grobblechc, 138 bis 139 sh fiir Bleche von */8", 141 bis 
143 sh fiir Bleche von y 32"  un*̂ 1^3 bis 145 sh fiir Fein- 
bleche aufgebesscrt werden. Dagegen muBten fiir S tab
eisen im Ausfuhrgeschiift neue PreisermiiBigungen ge- 
wiihrt werden, und FluBstabeisen wurde zu 118 bis 120, 
SchweiBstabeisen zu 121 bis 122 sh angebóten, wahrend 
Bandcisen um 2 sh auf 142 bis 144 sh nachgab. In  den 
letzten ach t Tagen wurden fiir Stabeisen wieder erhóhte 
Notierungen angewandt. Im  allgemeinen wird von der 
Vorbraucherschaft wie vom Handel nur der dringendste 
Bedarf eingedcckt. Dio Werke empfindcn dies namentlich 
seitens der indischen und ostasiatischen Yerbraucher, 
die sowohl in Stabeisen wie in Blechen starko Abnehmer 
de r belgischen Eisenindustrie sind, ais sehr unangenehm. 
Zu einem gewissen Teil scheint die gegenwśirtige Sehwache 
auch darauf zu beruhen, daB eine Anzahl von Ausfuhr- 
firm en in den letzten Wochen groBere Abschliisse bei den 
W erken rttckgiingig gem acht hat. Wenn diese Abschliisse 
auch iiber die A bnahm efahijkeit der Ausfuhrfirmen ge- 
gangen sein mogen, so scheint doch ein gewisser Prozent- 
sa tz  dieser Annullierungen aus spekulativen Grunden 
erfolgt zu sein. Im  iibiigen bedarf der Besehaftigungsgrad 
nicht bei sam tlichen W erken der Verstarkung. Eine 
groBere Anzahl Stabeisenhersteller ha t in den letzten 
Wochen uberhaupt noch keine niedrigeren Yerkaufspreise 
gestellt, da  dio W erke noch fiir geraume Zeit im voraus 
beschiiftigt sind; die Unterbietungen in den letzten 
W ochen wurden in der Hauptsache von kleinen Werken 
xmd cinzelnen groBeren Herstellem , die sich im Dezember 
bei der Hereinnahme neuer Auftrage zu anspruchsyoll

zeigten, gemacht. Am R o h e is e n m a r k t  ist die bisherige 
R ielitung durch dic ungleichmiiBige Verfassung des 
Fertigeisengcschiiftcs noch in keiner Weise beeinfluBt 
worden, im Gegenteil sind die Notierungen in don letzten 
ach t Tagen fiir einzelno Sortcn, namentlich GicBerei- und 
Fiischereiroheisen, abermals erhoht worden. Man notiert 
je tz t GicBereiroheisen 91 bis 92 fr, Frischereiroheisen
85 bis 86 fr, Thomasroheisen 89 bis 91 fr und O.M.-Roheisen
86 fr. Seit einiger Zoit wird wieder franzosisches Puddel- 
roheisen am belgischen M arkt angebóten, und zwar von 
den ostfranzósischen Hochofen zu 75 fr  ab W erk und von 
den nordfi anzosischen Herstellem  zu 79 fr frei fran- 
zosischcr Grenzstation. In  H a lb z e u g  und A lte is e n  
herrscht fortgesctzt groBo K nappheit, doch scheint 
der H andel die in don letzten Wochen geforderten sehr 
hohen Alteisenpreise n icht yollstiindig aufrcchterhalten 
zu konnen; in den letzten Tagen sind Abschliisse in ge- 
wóhnlichem W erkschrott ziemlich betriichtlieh unter dcm 
Preis von 67,50 bis 70 fr ge ta tig t worden. Am F e r t ig -  
e i s o n m a r k t  bleibt die fortgesctzt sehr festo H altung der 
I n la n d s p r e i s e  bemerkenswert, nur in Bandeisen ha t man 
neuerdings infolge des erheblich yerstiirkten Wettbowerbes 
am Ausfuhrm arkt neuo Arbeit zu niedrigeren Preisen 
hereinzuschaffen yersucht; zurzeit wird am Inlandsm arkt 
Bandeisen durchweg zu 200 fr f. d. t  abgcgeben, wiihrend 
zu Anfang des Monats Jan u a r 200 bis 210 fr erzielt wurden. 
Im  A u s f u h r g e s o h a f t  h a t sieh nach der yorwochent- 
lichen Besserung der Bleohpreise in den letzten ach t Tagen 
auch am Stabcisenm arkt erneute Festigkeit gezeigt. Das 
dringendsto Arbeitsbedtirfnis in FluB- und SchweiB
stabeisen scheint durch die in der zweiton Januarhiilfte 
wesentlich niedrigeren Notierungen gedeckt worden zu 
sein. Der Ausfuhrpreis fiir S c h w e iB s ta b e is e n  ist deshalb 
wieder um 2 sh hoher auf 122 bis 124 sh gestellt worden, 
wahrend FluBstabeisen bisher nur vercinzelt iiber den 
letznotiertcn Preis von 118 bis 120 sh liinausgcht. In 
S t r e i f e n  und B a n d c is e n  hat der neuerdings wesentlich 
starker gewordene ausliindischc W ettbewerb dio Preise 
n icht uninerklich yerschlechtcrt, und Bandeisen wird 
in den meisten Fiillen zu 142 bis 144 sh abgcgeben, wiihręnd 
im Dezember kaum  unter 146 bis 148 sh anzukommen 
war. Die Preissteigerung am  B le c h m a r k t  ist dagegen 
wesentlich gleichmaBiger geworden, und die zu Anfang des 
Bcrichtes yerzeichncton Notierungen werden fast all
gemein gestellt. In  T r iig e rn  und S c h ie n e n  bleibt die 
Łage fortgesctzt sehr befriedigend, der Besehaftigungsgrad 
der Werke kann weiterhin ais auBerordentlich umfangreich 
bezeichnet werden. Die K o n s t r u k t i o n s a n s t a l t e n  
erhiclten gegen Ende des Yormonats einen A uftrag auf 
62 Lokomotiven. W ahrend dio belgische S taatsbahn bei 
fruheren Yerdingungen hiiufig die deutschen Lokomotiy- 
fabriken zum W ettbewerb zulieB, scheint sie in neuerer 
Zeit aussehlioBlich den belgischen W erken die Beteiligung 
an Verdingungen in rollendem E isenbahnm aterial offen 
zu halten.

Deutsche Drahtwalzwerke, Aktien-Gesellschaft in 
Dusseldorf. —  Der Versand des W alzdrahtyerbandes 
betrug im J a n u a r  1913 rd. 42 250 t  gegen 40 1001 im De
zember und 41 800 t  im  Jan u ar 1912. Dayon entfallen
25 400 t gegen 26 100 t  bzw. 26 600 t  auf den Absatz im 
ln land und 16 850 t  gegen 14 000 t  bzw. 15 000 t  auf 
das Ausland.

Oberschlesische Stahlwerksgesellschaft. —  In  der
Sitzung vom 7. d. M. wurde das Andauern guter Be- 
sehiiftigung in Stabeisen festgestellt. Ferner wurde die
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volle Beteiligungfreigegeben und der Verkauf fiir das zweite 
Yierteljahr 1913 zu unveranderten Preisen be- schlossan.

Verein deutscher Eisengiedereien. — Dio O s tf r ic -  
sisch  - O ld e n b u rg is c h e  G ru p p e  des Veroins beschloB 
am 18. Januar 1913, dic Preise fiir alle GuBwaren m it 
sofortiger W irkung um 1 bis 2 JC fiir 100 kg zu erhohen.

Die Lage des deutschen W erkzeugmaschinenbaues. —  
Der in der kilrzlich abgehaltenen Hauptversam m lung 
des V e re in s  d e u ts c h e r  W e rk z e u g m a s c h in o n -
fabrilcen*  ersta tte tc  Geschaftsbericht fiir das Kalcnder- 
jahr 1912 stelit eine volIe Boteiligung des Werkzeug- 
masphinenbaues an  der wirtsehaftlichen Hochbowegung 
des genannten Zeitabschnitts, insbesondere fiir die 
Eisen- nnd Stahlindustric  fest, ein Um stand, der fiir 
dio Vcrfassung des Wcrkzougmasehinenzweigs iiuBerst 
wichtig sei. Die Eisenindnstrie habe eine starkę  Stiitze 
gefunden in der guten Aufnahmefiihigkeit des Welt- 
marktes f(ir Eisen- und Staldcrzeugnisse, auf dem auch 
bessere Preise zu erziolen w a re n . Die politischen und 
Geld-Verhaltnisse h a tten  bis zum SchluB des Jah res einen 
nennenswerten EinfluB auf dio Gesehaftslage .nicht aus- 
geubt. An der wiederutn giinstigcrcn Gestaltung der 
Handelsbilanz h a t der Werkzeugmasehinenzweig seinen 
angemessenen Anteil gehabt und eine Mehrausfuhr von 
12500 t  zu vcrzeichnen. E r steh t m it einer Jahres- 
ausfuhrziffcr von 77 000 t  weitaus an der Spitzo aller 
Zweige der deutschen Maschinenindustrie. W enn dem- 
gegeniiber auch dio E infuhr um  1400 t  zugenoinmen 
hat, so fiihrt der Bericht dies hauptsachlich auf den 
ungenOgcnden Zollschutz gogen amerikanische Maschinen 
zuruek. E r verlangt daher Gegenseitigkcit in  den Zoll- 
siitzen mit anderen Industriestaaten  und erschwingliohe 
Zoile in den anderen Landern, -\vohin er Ausfuhr treiben 
miisse, um dic stark  gewachsene Erzeugung an  Maschinen 
unterzubringen. Auf Grund einer Umfrage wurde mit- 
geteilt, daB der G e s a m ta b s a tz  an deutschen W erlc- 
z e u g m a s c h in e n  im letzten Jah re  225 000 t  im W erte 
von 225 Millionen M betrug und in den Betrieben des 
Geschiiftszw'eiges 80 000 Arbeiter und gegen 7000 An- 
gestellto bcschiiftigt sind.

Vereinigte Htittenwerke Burbach-Eich -  Dudelingen —  
Eschweiler Bergwerks-Verein zu Eschweiler Pumpe. —  
Der Generalrat der erstgenannten Gesellschaft und der 
Aufsichtsiat des Eschweiler Bergu-erlcs-Yercins haben 
in ihren Sitzungen vom 8. bzw. 10 d. M. beschlossen, 
ibren am 13 Marz stattfindendcn Hauptvcrsam inlungen 
vor7.usehlagcn, einem I n te r e s s e n g e m e in s c h a f t s - Y e r -  
t ra g  zwischen beiden Untemehm ungen zuzustimmen. 
Der Vertrag soli auf 30 Jah re  rOckwirkend vom 1. Ju li
1912 abgeschlossen werden und den Aktioniiren des 
Eschweiler Berg\verksvereins eine Dividcndc von 10 %  
fiir die Zeit vom 1. Ju li 1912 bis 30. Ju n i 1910, von 12 %  
fur die Zeit vom 1. Ju li 1916 bis 30. Ju n i 1920 und von 
14 %  fiir dio Zeit vom 1. Ju li 1920 bis 30. Ju n i 1942 ge- 
wahrleistcn. Die Burbach-Eich-Diidelinger Gesellschaft 
ist vcrpfliehtet, auf Vcrlangen die Aktien des Eschweiler 
Bergwcrksvercins am 1. Ju li 1942 zum Kuise von 250 %  
zu ubernchmen. Der Aufsiehtsrat des Eschweiler Berg- 
werksvereins soli um  sechs Mitglieder aus den Reihcn des 
Burbacher Verwaltungsrates ycrm ehrt werden, wahrend 
drei Herren des Aufsichtsratos des Eschweiler Bergwerks- 
vereins in don Verwaltungsrat der Burbach-Eich-Diidc- 
linger Gesellschaft zur W ahl vorgeschlagen werden. Fernere

* Vgl. S. 293 dieses Heftes.

Harzer Werke zu Rtibeland und Zorge, Aktiengesell- 
schaft zu Blankenburg am Harz. — Die Betriebe der Ge
sellschaft erbrachten im abgelaufenen Geschiiftsjahre einen 
UeberschuB von 477 018,66 (i. V. 359 042,21) J i.  Nach 
Abzug der allgemcinen Unkosten, Zinsen usw. und nach 
142 417,64 (90 862,42) M Abschreibungen auf die Anlagen 
verbleibt einschlieBlieh des Vortrages ein Keingewinn von 
113 164,89 .« . Die Yerwaltung schliigt vor, hiervon

drei Ilorren aus den Reihen des Eschweiler Bergwerks- 
vereins werden in das Colldge des Commissaires gowahlt.

Chilenisches Eisenerz fiir die Vereinigten Staaten. —  
Wio wir dem „Iron Age“ * zur Erganzung unserer Mit- 
teilung iiber den Erwerb chilenischer ELsenerzgruben 
durch die B e th le h e m  S te e l  C o rp o ra tio n * *  en t
nehmen, handelt es sich dabei um die Tofo-Eisenerz- 
gruben, die ungefiihr 40 km nordlich Coąuimbo, Chile, 
und 7 km ostlich der B ucht von Cruz Grandę liegen, von 
der aus das ELsenerz Y ersch ifft werden soli. Es ist bcab- 
sichtigt, sofort m it der Ausbeutung der Vorkommen bLs 
zu 1 000 000 t  jiihilich zu beginnen. Zur Fortfiihrung der 
Arbeiten bei den Tofogruben Łst die B e th le h e m -C h ile  
I r o n  M in es  C o m p a n y  in Delaware m it einem Aktien- 
kapital von 4 000 000 8 gegrtindet.

United States Steel Corporation. — Der Vierteljahrcs- 
auswei3 der Steel Corporation,! dessen H auptziffem  wir 
bereits kurz mitgetoilt haben ,ff zeigt fiir die ilo n a te  des 
vicrten Vierteljahrcs 1912 — verglichen m it den Ziffern 
fiłr die entsprechenden Monate des Vorjahres —  nach 
Abzug sam tlieher Betricbskosten unter EinschluB der 
laufcndcn Ausgaben fiir Ausbcsserung und E rhaltung der 
Anlagen, der Zinsen auf die Sehuldveischreibungen sowie 
der festen Lasten der TochtcrgcselLschaften folgendo
Gewinne: 1012 la l i

s s
O k to b e r .......................................  12 485 412 9 159 338
N o v e m b e r ...................................  11 120 749 6 946 717
D e z e m b e r ...................................  11579 396 6 999 060

Gesamtcinnahmen 35 185 557 23 105 115
Hiervon gehen ab :

fQr Tilgung der Schuldverschroibungen der Tochter- 
gesellschafton sowie fiir Abschreibungen und RUck- 
stellungen

z u sa m m e n .......................................  7 786 216 3 126 594
alsdann v e r b le ib e n ......................  27 399 341 19 978 52l
zu kiirzen sind ferner:

die viorteljahrlichen Zinsen fiir die eigenen Schuld- 
verschreibungen der Steel Corporation und dic Zu- 
wendungen fiir den Fonds zur Tilgung dieser Obligationen
m it in s g e s a m t ..........................  7 311962 7 311963

danaeh vcrbleiben..........................  20 087 379 12 666 558
hiervon gehen ab bzw. kommen 

hinzu die Saldi rerschiedener
K onten m i t ...............................—  17 698 + 81 780

somit sind v e r f0 g b a r .................. 20 069 681 12 748 338
hicrvon sind abzuziehen die vierteljahrigen Dividenden 

l 3/ i  %  auf die Yorzugsaktien
m i t ............................................  6 304 920 6 304 919

l ' / 4 %  auf dio Stam m aktien
m i t ............................................  6 353 782 6 353 781

d. h. im g a n z e n ..........................  12 658 702 12 658 700
Demnach verbleibt cin Ueber

schuB f. d. 4. Yierteljahr von . 7 410 979 89 638
D a sich der Yerlust fur die drei vorhergehenden 

Yierteljahre auf 3 800 850 $ stellte, ergibt sich fur das 
ganze Ja h r 1912 ein UeberschuB von 3 610 129 S gegen 
4 665 495 § im Jah re  1911.

* 1913, 23. Jan ., S. 249.
** St. u. E. 1913, 23. Jan ., S. 174.

f  The Iron  Age 1913, 30. Ja n ., S. 319.
f t  St. u. E. 1913, 6. Febr., S. 260.

6815,95 M der gesetzlichen Riicklage und 3500 .11 der 
Zinsscheinsteuer-Riicklage za tiberweisen, 57 258 .K ais 
Dividende (6 % ) auf die Vorzugsaktien auszuschiitten 
und 45 590,94 M  auf neue Recbnung vorzutragen. Der 
auf den 28. Februar einberufenen Hauptversam m lung 
sollen Antrage auf G le ic h s te l lu n g  d e r  S ta m m a k t ie n  
m it  d e n  V o r z u g s a k t ie n  un terbreite t werden. Der Ge- 
schiiftsgang ist auch im  neuen Jah re  befriedigend.



300 Stahl and Eisen. Bucherscliau. 33. Jahrg. Nr. 7.

A n g e b o te  auf lu x e m b u r g isc h e  E is e n e r z k o n z e s s io n e n .
Dor offizielle T cxt der Angebote* liegfc una nunm ehr 

vor; Mir geben daraus das W ichtigste wie folgt wieder:
1. Die S c e ie tć  A n o n y m e  d ’O u g re e -M a r ih a y e , 

Abteilung Rodingen, bietet fiir ungefahr 24 ha und 70 ha 
im Differdinger Erzbecken eine Jahresrente von 2000 fr 
und fur ungefahr 33 ha 1500 fr f. d. ha und auf dio Dauer 
von 50 Jahren, so daB sioh also insgesamt eino Rento 
von rd. 249 500 fr ergeben wUrdo. Dio Gcsellschaft will 
dem luxemburgisehen S taa t wahrend der 50 Jahre  fur 
jodes ha 17 t  Tomasschlacko liefern zum Preiso von 
210 fr fiir don 10-t-Waggon. F iir die vom Staate 
n icht abgenommenen Schlacken vorpflichtot sieh die 
Gesellschaft, eine entsprechende Zuschlagsrente yon 13,75fr 
f. d. t  Rohschlaeko zu vergUten. Sio erklśirt sich weiter 
bereit, boi einer K ontraktdauer von mindestens 15 Jahren  
dom S taa t und den Gemeinden des GroBherzogtums elek
trischen Strom far Licht- und Kraftzwecko zu lieforn, und, 
m it Ausnahmo der Direktoren, so viel wie moglich luxem- 
burgisohes Personal zu beschiiftigen. Sie ist der Meinung, 
daB dio Frage der E inkauf sgenossensehaften und Konsum- 
anstalten  durch Gesetzgebung zu regeln sei.

2. D ie H U tte n -  u n d  S ta h lw o rk e  v o n  S te in f o r t  
bieton fur 149 h a  78 a  im Esch-Rumelinger Becken 
1470 fr f. d. ha, d. s. insgesamt rd. 220 ISO fr, und fur 
131 ha 25 a  im Differdinger Becken ebenfalls 1470 fr 
f. d. ha oder insgesamt 192 940 fr. Die Gesellschaft 
weist darauf bin, daB sie durch Lieferung von elektrischer 
K raft an dio Interkom m unale Wasserleitung bereits 
verpflichtet ist. Sie will so viel wio inoglieh Lusemburger 
beschiiftigen und dio Errichtung von Einkaufsgenossen- 
sehaften und K onsum anstalten unlcrsagen, wobei sio be- 
m erkt, daB diese Frage besser duroh Gesotz zu ordnon sei.

3. Dio G e ls o n k iro h e n e r  B o rg w 'o rk s -A k tie n -  
G e s e l ls c h a f t ,  Abteilung Aachener Hutten-Verein, Eseh, 
gibt ein Angebot auf 34 ha  von Los 3 und das ganze Los 5 
m it 5 ha, insgesamt 39 ha ab, wofilr sie sieh verpfliehtet, 
oino jahrliche Rentę von 2400 fr f. d. ha auBcr der nach 
Vorsehrift zu liofernden Thomasschlacke zu zahlen.

4. Die Verwaltung der E is e n o rz g ru b o  „ E w e se h -  
b o u r “  in K ayl bietet fur 8 h a  insgesamt 5070 fr; eine Ent- 
schiidigung fur die von dor Gesellschaft nicht beabsiohtigte 
Lieferung von Tbomasschlacken und Hoohofenschlacken 
an den luxomburgischen S taa t ist in diesem Pioiso ein- 
gereehnot. Sie verpflichtet sieh, die aus der Konzession 
gefordorto Minette im luxemburgiscben Lando yerhutten  
zu lassen; das anzustełlendb Personal wiirde mindestens 
zu 50 %  Luxem burger umfasaon. Elektiisohes Licht 
w’flide die Gesellschaft n icht liefern konnen.

* Vgl. St, u. E. 1913, G. Febr., S. 2G0.

5. Die D e u ts c h -L u x o m b u r g is c h e  B e rg w e rk s -
u n d  H iitte n -A .-G . in Differdingen bietet unter unein- 
geschriinkter Anerkennung dor siimtlichen Artikel des 
Lastenhoftes, insbesondere auch in bezug auf dio Liefe
rung von Thomassehlacken, Hochofenschlacken und alle 
sonstigen yorgeschenen Leistungen fur 265 ha ungeteilt 
im Differdinger Bockon fiir 50 aufeinanderfolgende Jahre  
eine jahrliche Rento von 1650 fr f. d. ha oder insgesamt. 
437 250 fr und fiir 109 ha ungeteilt im Rttmelinger Becken 
jahrlioh ebenfalls 1650 fr f. d. ha oder jiihrlich insgesamt 
179850 fr. Ferner ais A lternatiyangebot fur rd. 576 ha eine 
jahrliche erhohto Rento von 1950 fr f. d. ha oder insge
sam t 1 123 200 fr. Sio erkliirt sich bereit, sofern ihr der 
Zuschlag auf dieso 576 ha erte ilt wird, rd. 106 ha im Becken 
von Dudelingen fiir eine einmaligo Zahlung von 100000 fr, 
wobei dio Bedingungen des Lastonheftcs ausseheiden, zu 
abernehmen. Unter der Voraussetzung der Zuschlagsertei- 
lung auf samtliche Komplexe entspreehend dem A lternatiy
angebot n im m tdie  Gesellschaft eine angemesseno Erhohung 
ihrer jetzigen Erzeugung und dio dam it verbundene ver- 
m ehrto Arbeitsgelegenheit in Aussieht. Sie b itte t um  die 
Erlaubnis, gewisse Anteile der Konzessionen oder dio daraus 
zu fordernden Eisenerze an die m it ihr in Interessengemein- 
sohaft stehende Societ6 Anonyme des H auts-Fourneaux 
e t Acićries do Rumelange - St. Ingbort in Riimelingen 
zweoks VorhQttung in Rttmelingen abgebon zu darfen. 
Dem S taa t oder den Gemeinden des GroBherzogtums 
will sie elektrischen Strom bis zu 4 000 000 K W /st far 
Licht- und Kraftzwecko bei mindestens filnfzehnjahriger 
K ontraktdauer liefern. Die Gesellschaft wird ferner
sowohl auf ihren im GroBherzogtum Luxemburg ais auch 
auf don im Auslande gelegenen Werken so weit wie moglich 
Beainto einsehlieBlieh der Direktoren luxomburgischer 
N ationalitiit anstellon. In  der Frage der Konsum-
anstalton will sie den Wilnschen der Regierung und der 
Kam m er Rochnung tragen.

6. Das S ta h lw e r k  T h y s s e n ,  Aktien-Gesellschaft 
in Hagendmgen, b ie te t fiir dio funf ersten Lose ungeteilt 
570 ha 1325 fr jiihrlich. Falls das Angebot angenommen 
wird, ist sio gcgebononfalls bereit, auch auf dio 106 ha 
im Dudelinger Becken ein Angebot abzugeben, Sie ver- 
pflichtet sich, keine K onsum anstalten einzuriohten und in 
keiner Weise Konsumyereine d irek t oder indirekt zu unter- 
stiitzen, yorzugswoise in Luxemburg einheimischo Beam te 
und Arbeiter zu beschiiftigen und nach Fertigstellung 
der geplanten Hoehofenanlage bei einem K ontrak t yon 
mindestens fanfzehnjiihriger Gttltigkeit elektrischen Strom  
zu Bolouchtungs- und Kraftzwocken zu liefern. Zu den 
Artikeln des Lastenheftes m acht dio Gesellschaft noch 
yerschiedcne Yorbehalte.

Biicherschau.
K o sa c k , E m il, SiaL^itO-, ObcrleJuer an den Kgl. 

Yeroinigten Maschinenbauschulen zu Magdeburg: 
Elekirisclie Slarkslromanlcujen. Maschinen, Appa- 
rate, Sdialtungen, Betrieb. Kur/.gefaCtes Hilfs- 
buch fur Ingenieure und Techniker sowie zum 
Gebrauch an technischen Lehranstalten. Mit 
259Textabb. Berlin: J. Springer 1912. (X, 287 S.) 
8°. Gcb. I M .

Das Buch ist geschrieben, wie der Verfasser in seinem 
Vorwrorte erw ahnt, fiir den Selbstunterricht und nam ent- 
lich auch fur den Gebrauch an technischen Lehranstalten. 
Der Verfasser h a t es ausgezeichnet yerstanden, durch 
K larheit und E infachheit des Ausdruckes auch dem 
N iehtfachm anne die elektrischen Probleme verstandlich 
zu machen, so daB das Buch ganz besonders dem empfohlcn 
werden kann , der sich uber E lektro technik  und dereń 
Anwendung im  allgemeinen unterrichten will, ohne niiher 
auf dic einzelnen Gebiete cingehen zu wollen.

Das Buch is t eingeteilt in 15 Kapitel. In  diesen wer
den behandelt zunachst die Gesetzo und die W irkung des 
Stromes, die MeBwerkzeugo und MeBmethoden, Gleich- 
stromerzeuger und Gleichstrommotorcn, Wechselstrom- 
erzeuger und Transform atoren, W echselstroinm otoren, 
Umformer und A kkum ulatoren, elektrische Lam pon, die 
Elektro-Chemio und Elektro-M etallurgie, das Leitungs- 
netz und einige Schaltungen. FUr den B etriebeleiter 
d arften  das neunte und zohnte K apitel wiehtig sein, in 
denen uber den Betrieb elektrischer Maschinen und dic 
Untersuchung elektrischer Maschinen manches Wichtigo 
gesagt ist. G. Kehrcn.

B a r th ,  F r ie d r ic h ,  Obcringenieur an der Bay- 
rischen Landesgewerbeanstalt in Nurnberg: Die 
Dampfmaschinen. KurzgefaBtes Lehrbuch m it 
Beispielen fur das Selbststndium und den prak- 
tischen Gebrauch. 2. verb. und verm. Aufl. Bd. I: 
Wiinnetheoretischc und dampftechnische Grund-
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lijgcn. jNIit 64 Abb. — Bd. 2: Bau und Betrieb 
der Dampfmaschinen. Mit 109 Abb. (Sammlung 
Goschen, 8. und 572.. Bandchen.) Leipzis: G. J. 
Goschen’sche Verlagshandlung, G. m. b. H ., 1912. 
(152 und 168 S.) 8 0 (16»). Geb. je 0,80 JL

Der o rs to  Band behandelt dio Arbcitsweise und Lei
stung der Darapfmasehine, die Eigenschaften des Wassor- 
dampfes nebst W armetlieorie, die vollkoraraene oder 
ycrlustlose Maschine, die wirklicho Maschine, dio Warme- 
ausnutzung der wirklichen Maschine, die Abdnmpf- 
yerwertung, die Ausnutzung des Abdampfes in Turbinen.
— Der zw oi te  Band crortert die Entw icklung der Dampf- 
masohine, die Einzylindermaschinen, dio Mehrzylindęr- 
masohinen, Kurbelgetriebe und Sehwungrad, die Stoue- 
rangen, dic Rogulatoron, dio Kondensation, H auptteile 
der Dampfmaschinen, Betrieb der Dampfmaschinen, 
Kombinierte K raft- und Heizanlagen, Anscliaffungs- 
und Betriobskostcn, W ahl des Maschincnsystcms.

Hicraus ist schon zu schlieBen, das allos sehr kurz 
gehalten ist, wio es ja  auch in den billigen Ausgaben dor 
Sammlung Goschen iiblicli ist. Die Ausfiihiungcn sind 
riclitig, aber ais Lehrbiichcr fiir das Selbststudium eignon 
sich dic Bandchen doch nicht, da sio fiir diesen Zweck 
nicht eingehend genug sind und zu hoho Vorkenntnisso 
Yerlangen. Fr. R.

Das Paleni- und Mąrlcenrecht aller Kullurlander 
nehsl einem Anliang. Systcmatiscli bearb. von 
Patentanwalt Dr. B ru n o  A le x a n d e r -K a tz .
2 Bde. Berlin u. Leipzig: Dr. W. Eothschild 1912. 
8". Geb. 12 JL

1. Das Patent- und Mąrlcenrecht aller Kultur- 
lander. Systcmatiscli bearb. von Patentanwalt 
Dr. B ru n o  A le x a n d c r -K a tz  in B jrlin (X, 452 S.).

2. Textausgabe der gesamten deutschen Ge- 
setzgebung und der inlernationalen und Sonder- 
vertrdge des Deutschen Reiches auf dem Gebiete 
■der Patent-, Musler- und Zeichenwesens und des 
■Urheberrechts. Hrsg. von Patentanw alt Dr. B ru n o  
A le x a n d c r -K a tz  in Barlin (IX, 305 S.).

Dor o r s te  B and des Werkes g ib t oino systematische 
Darstellung dor Patent- und Markonschutz-Gesotzgobung 
der wichtigeron Handels- und Industrioliinder in prak- 
tischcr und ubersichtlichcr Anordnung; or bildet fiir den- 
jenigen, der es verstoht, das W erk richtig zu bonutzen, 
eine dankenswerto Beroicherung der vorhandonen Litera
tur, da dio iihnlichen Zwecken dicnendon vorhandenon 
Werko teils infolgo der nimmer ruhenden neuen Gosotz- 

•gebung stark  Yoraltot sind, teils don Markonschutz nur 
knapp odor gar n icht beriicksichtigen. Das Buch ist eino 
auBerst fleiBigo und sorgfiiltigo Zusammonstellung der 
zahlreichen Sonderbestimmungen und, soweit Stich- 
proben ais beweisend angesehon werden konnen, eine ver- 
laBliche Quclle, wofiir ja  auch der Name des Verfasscrs 
und seiner M itarbciter btirgt. Som it ist das W erk wohl 
geeignet, domjenigon, der m it don Grundsiitzen der Gcsetz- 
gebung und der Praxis der Anwendung der Gosetzo auf 
dcm Gebicto dos gewerblichen Rechtssehutzes vertrau t 
ist, ein Mittel an dio H and zu gobon, bequem und schnell 
cinzolno Punkte, tlber die er sich im Augenblick n icht klar 
ist, aufzukliiren, oder dio Kontrolle, daB or bei seiner Arbeit 
niehts ubersieht und niehts vergiBt, zu crleichtern. — 
Vollig zuzustimmon ist dem klaren und yorstandigon Vor- 
worte des Yerfassers selbst, wo cs heiBt, daB die zu- 
sammenfassendo, tlbersichtlicho und systematische Be- 
arbcitung des groBen Materials fiir jeden, der sich m it 
Fragen des deutschen wie des internationalon Schutzes 
des gewerblichen und  geistigen Eigentums zu be- 
fassen h a t, yon praktischem  Nutzen sein wird. — 
-Das tiichtige Work ist kein Rezeptbuch nach dem

Sehem a: „W ie bearboito ich moino Patontangologonhoiten 
in diesem oder jenem Lando ?“ , wie solcho immer Wieder 
auftauchon und dcm Laien den Glauben zu orwccken 
suchon, dio internationalon Paten t- und Markenschutz- 
rechto seien dorartig einfache Dingo, daB der Łaio m it 
Hilfo cines kloinon Leitfadens nun wirklich imstando soi, 
dio Materie zu durchdringon und die richtigen Ent- 
schlioBungon solbstiindig zu troffon; wohl aber wird der 
Patentanw alt, der Rechtsanwalt, der uber diese oder jeno 
Frago des intornationalen Rechts cino schnollo Auskunft 
wiinscht, odor der sachvcrstandigo Leiter des oigcnen 
Patentbureaus eines groBon Fabrikuntornohm ens, gern 
auf das Buch zurtickgreifen, da er ja  woiB, wie es benu tzt 
sein will, und auf welche Fragen es bei dor ganzen Lagc 
der Sache A ntw ort geben kann.

Dor z w e i te  B and bietet oino bcquemo Zusammon
stellung dor einschliigigen doutschcn Gesotzgobung, die 
n icht tłherall so leicht zuganglich ist wie in diesem Buche, 
und wird auch hiorin don Anfordorungon der Praxis 
ontgegenkommen.

Das ganzo Work sprieht filr don bokannton FleiB des 
Verfassors und steh t auf dorsclbon Hohe wio der vor 
einigen Jah ren  erschieneno erstc B and seiner praohtigen 
„Sam m lung der gerichtlichon Entscheidungen und patent- 
am tlichen Beschliisso auf dom Gobioto dos Patont-, 
Mustor- und Zoichonwcscns“ , von der lobhaft zu wtlnschen 
und zu hoffen ist, daB der anscheinond in Aussieht ge- 
nommone zweite B and recht bald orschcint, und daB der 
erste B and durch dio notwendig gowordonen Ergiinzungon 
iiber die neueren Entscheidungen auf dem laufonden gehal
ten  wird. — Dcm neuen W erk ein Gltlckauf auf den Weg!

Paten tanw alt Dr. C. Wiegand.

Tiibinger Staalswissenschaflliehe Abhandlungen. Hrsg. 
von C a r l  J o h a n n e s  F u c h s .  S tuttgart:
F. Enke. 8°.

H. 26. E l s a s ,  F r i t z ,  Doktor der Staats- 
wissenschaften: Die Ausnalimetarife im  Guter- 
verlcehr der Preupisch-Hessischen Eismbahngemein- 
schaft. Ein Beit ag zur gegenwartigen Eisen- 
ba!mta»ifpolitik. 1912. (XIV, 151 S.) 6,20 JL

Der Verfąssor gib t in diesem Workc eino interessanto 
und lehrreicho Abhandlung tlber dio Entwicklung der 
Ausnahmotarife, dio im Gebicto dor PrcuBisoh-Hessischen 
Eisenbahn-Gomeinschaft bestehen. — Dio gosehichtliche 
Entwicklung geht bis zum Jahro  1878 zuriick und umfaBt 
n icht bloB die tatsachliche Fcstsetzung der Tarife, sondern 
auch die wirtschaftlichen Verhaltnisse, die auf dieso Fest- 
setzung EinfluB gehabt und dam it auch dio Notwendigkeit 
ihrer Einftihrung ycranlaBt haben. Die Darstellung wiire 
yiclleicht etwas wirksamer gowosen, wenn sie von der 
Gestaltung der normalen Tarife ausgegangen wa.ro und 
dam it auch den besten A nhalt fiir die Einftihrung 
anormaler Tarife gegeben hatte . Jedenfalls ist aber der 
m it anerkennenswertem FleiB zusammengcstellte Inhalt 
des Buches von groBom W crto fiir alle, dic sich m it diesem 
Them a befassen und heute in ihrer taglichcn Arbeit 
darauf angowiesen sind, m it den bestehenden Tarifen zu 
wirtschaften, deren Schwachen dam it griindlich kennen 
und genotigt sind, filr die unausbleibliche wcitere E n t
wicklung im Interesse unseres wirtschaftlichen Lebens 
zu kiimpfen. Der In lia lt des Buches bietet fiir dieso 
Kreiso ein Materiał, wio es in oiner solch ilbersichtliohen 
Wcise bisher noch n icht yorliandcn war.

h. c. / / .  Macco. 

Ferner sind der Rcdaktion folgende W erke zugegangen: 
B a r te l ,  F., Regierungsbaumeister a. D .: Torfkraft.

Untersuchungen tiber den W ert des Torfes ais Energie- 
quelle und Vorschliige ftir seine N utzung ftir GroB- 
kraftwerke. Mit 109 Textabb. B erhn: J . Springer 1913. 
(V III, 164 S.) 8°. 6 

B e r n h a r d ,  K a r l ,  Regierungsbaumeister a. D .: Der 
Wettbewcrb um  den Entwurf einer Strafienbruckc iiber
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den Iihcin bei Koln. (Aus der „Zeitschrift des Vereines 
dcutscher Ingenieure" 1912.) Mit 217 Textfig. u.
1 Textbl. Berlin: J . Springer 1912. (50 S.) 4 °  4 J l .

Geschd/tsorganisation. I. Organisation emer Schwellen- 
Untem ehm ung. Von R ic h a r d  S c h ig u t .  —  II . Buch- 
haltung, S ta tistik  und Kalkulation, Kontrollfiihigkeit 
der Einzelbuchungcn und der monatliclicn und jii.hr- 
lichon AbschluB-Ziffern. Von E e r d in a n d  B e ie r . —
III . Organisation der Buchhalterei eines Im port- und 
Fabrikgcschtiftes. Von A. G ilów . Leipzig: C. E. 
Poesehel 1912. (IV, 107 S.) 8°. 4 J i,  gob. 5,20 J i.

G u g e l, C h r i s t i a n :  Materialzu/uhrungsvorrich-
tungen an Exzenter- und Ziehprcsscn. Mit 04 Textabb. 
Berlin: J . Springer 1912. (2 BI., 117 S.) 8°. 4 .((.

Handbuch der Elektrizitiit und des Magnetismus. In  5 Bden. 
Bearb. von Prof. Dr. F. A u e r b a c h - J e n a  [u. a.]. Hrsg. 
von I’rof. Dr. Ł. G ra e tz .  Bd. 2, Lfg. 1. Mit 252 Text- 
abb. Leipzig: J . A. B arth  1912. (IV, 330 S.) 8°. 13 .li.

•K Ueber die Gcsichtspunkte, von denen der H eraus
geber des Werkes sich h a t leiten lassen, ais er den Plan 
seines groCangelegtcn Handbuches aufstellte, ist an 
dieser Stello sehon bei Erscheinen der ersten Liefertmg 
gesprochen worden.* Die yorliegende Abteilung umfaBt 
die Abschnitte: „Stationiire clektrischo Strom o" von 
Prof. Dr. F . A u e rb a c h  (Jena), „MeBapparate und 
MeBmethoden fiir stationiire Strom o" von Geheimrat 
Prof. Dr. W. J a e g e r  (Berlin) und „Absoluto MaBe 
und E inheiten" von demselben Verfasser. Auf den 
In h a lt der einzelnen Abschnitte niiher einzugehen 
mtlssen wir uns vorbehalten, bis die betr. Biinde voll- 
stiindig yorliegen. Hi

H e is e ,  F ., Professor und D irektor der Bergsehule zu 
Bochum, undF . H e r b s t ,  o. Professor an der Technischcn 
Hochschule zu A achen: Lehrbuch der Bergbaukunde 
mit besonderer Berucksichtigung des Steinkohlenbergbaues. 
2., verb. u. verm. Aufl. Bd. 1/2. Berlin: J .  Springer. 8°.

Bd. 1. Mit 501 Textabb. u. 2 farb. Taf. 1911. 
(X X , 613 S.) Geb. 12 J i.

Bd. 2. Mit 590 Textabb. 1913. (X V III, 024 S.) 
Geb. 12 J l.

•K Die K ritik , dio wir der ersten Auflagc des yorlicgen- 
den Lehrbuches an  dieser Stello gewidmet haben,** 
faBte ihr U rteil dahin zusammen, daB in dem W erk 
„ein Lelirmittel ersten Ranges" zu erblicken sei, das 
am besten sich selbst empfehle. Der Erfolg, den das 
W erk innerhalb sehr kurzer Zeit gehabt und der fiir 
den ersten B and nach 2 y2, fiir den zweiten sogar sehon 
nach 2 Jahren  eine neue Auflagc notig gem acht hat, 
kann das damals Gesagte nur bestiitigen. W ir glauben 
deshalb, von einer erncuten Besprechung des Werkes 
absclien zu diirfen, und erwiihnen nur, daB die griind- 
liche Neubearbeitung, die beide Biinde erfahren haben, 
die Fortschritte  der Bergbautechnik so weit wio moglich 
berilcksfehtigt und dem Werko die Vorziige erhalt, 
dic cs sehon in der ersten Auflage auszeichnctcn.

H e y d e , Dr. L u d w ig , Mitglied des Bureaus fiir Sozial- 
politik in Berlin: Urlaub fiir Arbeiter und Angestellte 
in  Deutschland. Miinchen u. Leipzig: Duncker & Hum- 
blot 1912. (207 S.) 8°. 4

tjr Den H auptinhalt des Buehes bilden Auszuge 
aus den Jaliresberichten der Gewerbeaufsichtsbeamten; 
an zweiter Stelle erscheinen sehon zum groBten Teil 
bekanntc Erhebungen von Angestellten- und A rbeiter- 
yerbanden, eine Reichsenquete u. ii. W enn auch das 
gesammelte M ateriał auf Vollstandigkeit keinen An- 
spruch machen kann und nennenawertes Neues kaum  
bringt, so g ib t dio Schrift nach allgemeinen Bctrach- 
tungen iiber dio Urlaubsfrage doch einen Ucberblick 
der UrlaubsTerhiiltnisse 1. der kaufmiinnischen An
gestellten, 2. der technischcn Angestellten, 3. der Ar
beiter in der Industrie, im Handel und im Gewerbo 
(nach Berufsgruppen getrennt), 4. der Gemeinde-

* Vgl. St. u. E. 1912, 5. Dez., S. 2060.
** Vgl. St. u. E. 1909, 3. N or., S. 1754; 1911, 9. Febr.,

S. 247/8.

arbeiter, 5. der staatlichen Unterbeam ten und Arbeiter. 
AuBerdem werden dio Ferien-Erholungsheime be- 
sprochen. Angehiingt ist ein Vcrzcichnis von L iteratur 
tiber den Arbeiterurlaub usw. 3?

J e l i i n e k ,  S te p h a n ,  Ingenieur (W ien): Transmissionen. 
W ellen— Lager— Kupplungcn — Riem en-und Seiltricb- 
Anlagcn. Mit 61 T extabb. u. 30 Taf. B erlin : J . Springer 
1912. (V II, 101 S ) 4° (8°). Geb. 12 J i.

L a u d ie n ,  K ., Sipl.-^ug. (Breslau): Stromtarije. Leipzig: 
Dr. Max Jiinecke 1912. (108 S-) 8°. 2,80 M , gob. 3,50 J i.

L e w in -D o rs c h , H a n n a h :  Die Technik in der Urzeit 
und auf primitiven Kulturstujen. Fortgesetzt von 
H e in r ic h  Cu no w. 3. Teil: E ntstehung der Waf fen — 
Korpersehmuck. Von H e in r ic h  Cu no w. —  Dio 
Technik der Bekleidung. Von H a n n a h  L ew in - 
D o rsc h . S tu ttg a rt: J . H. W. Dietz Nachf., G. m. b. H.,
1912. (103 S.) 8°. 0,75 J i.

Metali-Technik, Die heutige. KurzgefaBto Lehr- und 
H andbilchcr zur beruflichen Aus- und Fortbildung auf 
dem Gebiete der Gewinnung, Be- und Verarbeitung 
der Mctalle. Leipzig: M. Schiifer. 8°.

Bd 3. S t i c r  d. A e lt., G g. T h .:  Mafie, Mefiicerk- 
zeuge und Messen. Mit 173 Abb. 1912. (V III, 150 S.)
2,50 J l,  geb. 3 J l.

M in tr o p ,  Dr. L., Markseheider, ord. Lehrcr an der Berg- 
schulo zu Bochum: Zahlentajeln der Seigerteujen und 
Sohlen bzw. zur Bercchnung der K atlieten eines recht- 
winkligen Dreieckes aus der H ypothenuse und einem 
Winkel. N ebst einem Anh. fiir die Verwandlung von 
Stunden in Grade. 2. Aufl. Berlin: J . Springer 1912. 
(VI, 38 S.) 8 °. Geb. 1 J l.

N o t tm a n n ,  P a u l :  Der Tors ions ind ikator.
T. I :  Dio elektrischen Methoden zur Verdrehungs- 
messung. Mit 34 Abb. Berlin W .: M. K rayn 1912. 
(3 BI., 78 S.) 8°. 4 J l.

P i lg r i in ,  Sr.-Qlig. H e in r ic h :  Bercchnung von Rahmeu- 
konstruktionen m it mehreren MiUelstiitzen, sowie voll- 
stiindigo Durchfiihrung der Bercchnung eines Rahmcns 
m it Eisencinlagen und emer ąuadratischen P la tte  mit 
W asscrbehiilter aus Eisenbcton. Mit 30 Abb. im Texte. 
W iesbaden: C. W. KreidelsVerlag 1912. (3BI., 2 1 S.) 2°. 
2,70

P o s c h l ,  ®r.'3;iig. T h e o d o r ,  Dozent an der k. k. Techn. 
Hochschule in Graz, und 2)r.-£śng. K a r l  v. T e rz a g h i ,  
Ingenieur in San Francisco: Bereclmung von Behdltern 
nach neueren analytischen und graphischen Methoden. 
F iir Studierende und Ingenieure und zum Gebrauche 
im Konstruktionsbureau. .Mit 34 Textabb. Berlin: 
J . Springer 1913. (2 BI., 80 S.) 8 ° . 3 J l.

Rothschild'8, L ., Taschenbuch fiir Kaufleute. E in Lehr- und 
Nachschlagebuch der gesamton Handelswisscnschaften 
in allgemein ycrstandlicher Darstellung. In  Vcr- 
bindung m it Professor Dr. H a n s  H a n is c h  [u. a.] 
hrsg von Dr. C h r i s t ia n  E c k e r t ,  Studiendirektor 
der Handcla-Hochschule Coln. Mit zahlr. Uebersichten 
und Tabcllen. 55., yollst. neubearb. Aufl. Leipzig:
G. A. Gloeckner 1912. (X V III, 1126 S.) 8°. Geb. in 
Leinen 10 J l,  in Halbfranz 11 J l.

•E Die 53. Auflage ha tte  dem seit Jahrzehnten 
bekannten „Taschcnbuchc" u n ter der Leitung Dr. 
Christian Eckerts eino derartige Um gestaltung, Ver- 
jilngung und Verbesserung gebracht, daB es geradczu 
ais oin vollig neues Buch bezeichnet werden konnte.* 
Das dam it geschaffene Sammelwerk, das die kauf- 
mtinnischo Praxis auf wissenschaftlicher Grundlage 
darstellt, auf der Hohe zu halten, ist das Ziel, dem der 
Herausgeber und der Verlcger weiter zustreben, und so ist 
auch die vorliegendo 55. Auflage sorgfiiltig durchgesehen 
und iiberarbeitet worden, wo die Ereignisse der letzten 
Jah re  oder der Wunsch, den In h a lt des Buehes den 
Bediirfnissen des Kaufm annsstaudes immer mehr 
anzupassen, dies geboten erscheinen licBen. Das 
„Taschenbuch" verdient som it erneut auf das warmste 
empfohlen zu werden. rh

* VgL St. u. E. 1911, 30. Marz, S. 532.
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Ił’ irtschaftsfragen, Sudwestdcutsclie. Hrsg. von Dr. 
A le x a n d e r  T il le .  Saarbrucken: C. Schm idtke i.
Komnt. 4°.

II. 22. T i l le ,  Dr. A le s a n d o r  : Die zulcmftige Schutz- 
zollpolilik und Handelavertragspolitik des Deutsclien 
lieiches. Vortrag, gehalten auf der H auptyersam m iung 
der wirtsehaftlichen Vereino der Saarindustrio am
11. Jun i 1012. 1912. (04 S.) 1 J l.

ZeUfragen, Sozialwirtschaftliche. Hrsg. yonD r. A le x a n d e r  
T ille . Berlin (S. 42, OranicnstraBo 140— 142): O. Elsner, 
Verlagsgesellschaft m. b. H. 8 °.

H. 9/10. T i l l e ,  Dr. A lo x a n d e r :  Lujo Brentano 
und der akademische Klassenmoralismus. 1912. (174 S.).
2 Jl.

Zentralblatt der Bauvcrwaltung. Hrsg. im M in is tc r iu in  
d e r  o f f e n t l i c h e n  A r b e i tc n .  Inhalts-Verzeichnis der 
Jahrgiingo 1901 bis oinschl. 1910. Berlin; W. E rnst
& Sohn 1912. (154 S.) 4 ° . 7

K a ta lo g e  u n d  F i r in c n s c h r i f t e n .
D e u tsc h e  M a s e h in e n f a b r ik ,  A.-G., Duisburg: Der 

Industrie-Hajen (Krane und Transport-Anlagen fiir

die schiielle Abioicklung des Giiterumschlags im  Hafen- 
betrieb).

E is e n w e rk  R a t in g e n ,  G. m. b. H ., lta tingen bei 
Dusseldorf: Apparate und E  ise nkonstruliionen fiir
Windcrhitzer und Hochofen.

G u te h o f f n u n g s h i i t t e ,  Aktienverein fiir Bergbau und 
IlU ttenbetrieb, Oberhausen 2 (R heinland): Spezial- 
Katalog Bleche, Bódcn und bearbeitete Teile. Ausgabe
1913.

J o h n c n  & Co., Essen a. d. R uhr: Preis-Verzeichnis iiber 
Apparate und Gcratschaften fu r  Chemische Laboratorien.

M a s e h in e n f a b r ik  A u g s b u rg -N tlrn b e rg ,  A.-G., NUrn- 
berg: Die M . A . N . in  der Gasindustrie. (Mitteilung 
Nr. 28.)

T r o p e n a s  C o n y e r te r  C o m p a n y , New York: Fabri- 
cación de piezas de accro fundido en cortas cantidades 
(convertidores Tropenas).

—  do. — : Tropenas conuerters at Panama.
V u lc a n -W e rk e  Actiengescllschaft, H am burg und S te ttin : 

[Werksanlagen und SchiffbautdtigkeitJ.
W a n d c r e r - W e r k e ,  A.-G., Sehonau bei Chem nitz: 

}V anderer-Frdser.

Yereins - Nachrichten.
V erein  d e u tsc h e r  E isen h i it ten leu te .

Fiir die yereinsbibliothek sind eingegangen:
(D ie E inaender sind durch  •  bczeichnet.)

Auszug aus den Vorschrijten fdesj Bureau Veritas fiir 
den Bau von staldernen und eisernen Sehiffen. A bschnitt X : 
Prufung des M aterials; Prufung von Ankern, K etten 
und Draht-Trossen. (Mit 8 Tab.). (O. O.) 1912. (20 S.) 
8 °. [Oberingenieur R. Wilms*, Essen a. d. Ruhr.]

Auszug aus dem Protokolle der 39. (ordentlichen) General- 
Yersammlung der Dampfkcssduntersuchungs- und Ver- 
sicherungs-Gesellschajt* a. G. in  Wien. (O. O. u. J.). 
(0 S.) 4°.

Bericht iiber das sechste Studienjahr der Handds-Hoch- 
schule* Berlin. Oktober 1911/1912. E rs ta tte t yon dem 
Rektor der Handels-Hochschule, Prof. Dr. A. B in  z. 
Berlin 1912. (65 S.) 8°.

B rU n in g h a u s , E r n s t :  Z um  350jiihrigen Bestehen des 
Stahlwerks Briininghaus und zur 50sten Jahrung seiner 
Uebersiedlung nach Werdohl. (Mit zahlr. Abb. u. Beil.) 
(Hagen i. W. 1912.) (3 BI., 109 S.) 4°. [Stahlwerke Gebr. 
Briininghaus*, A.-G.]

Vgl. St. u. E. 1913, 9. Ja n ., S. 62/4.
Denkschrift des Yereins* fiir die bergbaulichen Interessen 

Elsa/3-Lothringens in  Metz uber die geplante Reform  
der direkten Steuem. [Metz 1912.] (15 S.) 4°.

Denkschrift (des Vereins* fiir dic bergbaulichen Interessen
F.lsafS-Lothringcns in  M etz) betreffend die Sonder- 
besteuerung des Bergbaues in Elsap-Lothringen und ihre 
beabsichtigte Erhóhung. (Metz 1912). (16 S.) 4°.

Farbwerke* vorm. Meister, Lucius & Briining 1863— 1913. 
(Hochst a. M. 1913). (55 S.) 4°.

F a B b e n d e r , H ., und E. H u p k a :  Magnetische Unter
suchungen im llochfreąuenzkreis. (Aus „Jah rb u ch  der 
drahtlosen Telegraphic und Telephonie“ , Bd. 0.) 
Leipzig 1912. (S. 133 bis 146) 8 °. [Physikalisch-Tech- 
nische Reichsanstalt*.]

General-Register der Ilandelsmarine aller Lander. [Hrsg. 
vom] B u re a u  V e r i ta s .  43. Jah r. 1912 bis 1913: 
Dampfschiffe und Motorschiffe (Paris o. J.). (Getr. 
Pag.) 4 °. [Oberingenieur R. Wilms*, Essen a. d. Ruhr.]

— Ds. —  Segelschiffe. (Ebd.) (X X X II, 946 S.) 4 °.
Geschafts- Bericht, 8., des Arbcitgeber-Verbandes* fu r den 

Bezirk der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher 
Eisen- und StaM industridkr. (O. O. 1912.) (28 S.) 8 °.

Oeschdftshericlit der Ilauptstdle* Deutscher Arbeitgeber- 
verbande, erstattet in  der Verbandsversammlung vom 
14. Dezember 1912 durch Syndikus Dr. T śin z le r. 
Berlin 19)2. (24 S.) 8°.

G o ld s c h m id t* ,  Dr. K a r l :  Die Werkvereine. Vortrag 
(O. O. 1912.) (8 S.) 8°.

H u  b e r ,  Dr. F . C., Prof.: Fcstschrift zur Feier des
50jdlirigen Bestehens der Wiirttembergischen Handds- 
kammern. [Bd. 1.] S tu ttg a rt 1900. (V III, 222 S.) 
8 °. [Handclskammer* S tu ttg a rt.]

Jahresbericht der Handdskammcr* zu Berlin fiir 1912. 
Teil 1: Ueberblick Iiber das W irtschaftsjahr 1912 und 
Bericht Iiber die W irksam keit der Handelskam m cr 
im Jah re  1912. Berlin (1913). (VI, 136 S.) 4 °  (8°). 

Jahresbericht der Handelskammcr* fiir die Kreisc Essen, 
M iilheim-Ruhr und Oberhausen zu Essen. 1912. Teil I. 
Essen-Ruhr 1913. (202 S.) 4 °.

Jahres-Bericht der Handdskammcr* fur den Kreis Wetzlar
1911. W etzlar 1912. (23 S.) 8°.

Krdfte, Die wirtschaftlichen, Dculschlands. Ueberreicht 
yon der D r e s d n e r  B a n k * , Berlin, anliiBlich ihres 
40jiihrigcn Bestehens. Berlin 1913. (48 S.) 8°. 

RechenschaftsbcricM des Aussehusses des Ycreines* der 
Montan-, Eisen- und Maschinen-IndustrieUen in  Oester
reich, erstattet in  der 38. ordentlichen Gencral-Versamm- 
lung am 21. Dezember 1912. (Wien 1912.) (20 S.) 4°. 

Report, Annual, of the Commissioncr of Patents for the 
year 1911. W ashington 1912. (XIV, 1061 S.) 4 °. 
[D epartm ent of the  interior, U. S. P a ten t Office*.] 

Report, Eighth, on v:ork accomplished [by the]  Engineering 
Standards Committee*, August 1 st, 1911, to J u ly  31 st,
1912. London 1912. (88 S.) 8°.

S c h e n c k * , S!r.-3ll(l. J u l i u s ,  Prof.: Die Begriffe „Wirt- 
scliaft und Technik“ und ihre Bedeutung fur die Ingenieur- 
ausbildung. E in M ahnwort an die Reformer der tech- 
nischen Hoehschulen. Breslau 1912. (29 S.) 8°. 

Verzeichnis der im  Jahre 1912 in  Deutschland und fiir 
deutsche Rechnung im  Ausland fertiggestdlten sowie im  
Dezember 1912 noch im  Bau befindlichen Schiffe und 
Fahrzeuge. [Hrsg. yom] G e rm a n isc h e fn ]  L lo y d * . 
Berlin [1913]. (95 S.) 8°.

Vgl. St. u. E. 1913, 16. Jan ., S. 121.
Fem er

•Ji Z um  A u s b a u  d e r  Y e r e in s b ib l io th e k  § 
noch folgendo Geschenke:
175. Einsendcr: Ingenieur E. D i ic k e r ,  Dusseldorf. 

Eino Anzahl Jahrgange technischcr Zeitschriften.
176. Einsender: Generaldirektor A. S p a n n a g e l ,  

Dusseldorf.
Verschiedeno Zeitschriften (Bandę und Einzelhcfte), Aus- 

stellungskataloge, Verwaltungsberichte des Deutschen 
Museums u. a.

§ Ygl. St. u. E. 1912, 26. Dez., S. 2195.
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Matthias T u li  -f\
Am 27. Jan u a r is t m it dem Gehoimen Kom m erzienrat 

T u l i  wieder einer von den Mannom dahingegangen, die an 
de r Entw icklung unserer Eisenindustrie zu der houtigen 
Bliite bestim m end m itgcwirkt haben. . Dio Erfolge des 
Verstorbenen sind um ' so bewundemswerter, ais er von 
H ause aus iiberhaupt kein E isenhuttenm ann war. Am 
24. Mai 1835 zu Trier geboren, t r a t  er anfangs der sech- 
ziger Jahro  ais Baumeister in den D ienst der Kheinischen 
Eisonbahn-Bau- Gesellschaft in Koln, 
leiteto dann Ende der sechziger Jah re  
ais Bau- und Botriebsinspoktor dio 
baulicho U nterhaltung, Ausgcstal- 
tung  und den Betrieb der Bahn- 
strecke Koln-Herbesthal. Ais Mit- 
glied eines Ausschusses zu rE rb au - 
ung von Industriebahnen im Aache- 
ner Bezirk t r a t  er m it industriellen 
Kreisen in nahere Verbindung. Ais 
die Bemuhungen Erfolg ha tten , und 
dio Aachener lndustrie-Balin-Aktien- 
gosellsohaft 1873 gegriindet wurdo, 
ilbernahm Tuli alsalleinigerD irektor 
dio Loitung und behielt sie wahrend 
dor naohfolgcnden Zeit der Erweite- 
rungen und der dam it zusammen - 
hiingondcn Namcnsiindcrung des 
Unternehm ens in „Aachen-Jiilicher 
E isenbahn-Gesellschaft" bis zu der 
am 1. Mai 1887 erfolgten A btretung 
an den Staat. Zu derselben Zeit 
wurde Tuli in den Aufsiclitsrat 
des A. Schaaffhauscnsehen Bankvoreins gowiihlt und 
1889 in dio gleicho Korpcrschaft des H order Berg- 
werks- und Htitten-Vereins, in desson Diensten er sein 
Lcbenswerk kronen sollte. Hauptsiiehlich durch den 
wirtsohaftlichen Tiefstand der siebziger und aehtziger 
Jahro  und dio ungiinstigen Verhiiltnisse des westfiilischen 
Eisenhuttengowerbes im besonderen war die genannto 
Gesellschaft in eino sohr sohwierige Lage geraten. Ais der 
Aufsiohtsrat d icht vor dem Zusammcnbruch des Werkes 
eine N&uordnung der Verhaltnisse beschloB, fiel dem Ver- 
storbenen die Aufgabe zu, diese durchzufiihren, zunachst 
ais Abgeordneter des Aufsichtsrats von 1891 bis 1893
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und dann ais Generaldirektor. Seiner Um sicht und Tat- 
kraft gelang es in wenigen Jahren , auf finanziellom, tech- 
nischem und kaufmiinnischem Gebiete dio Gcsuudung 
des H order Vcreins herboizufuhron. Besonders hervor- 
zuliebcn ist, daB er, im Grunde doch ais Laie im Eisen- 
huttenwesen, auch gerade technischen Eragen groBes Ver- 
standnis entgegonbrachte. Bezeichnend fiir seinen Eifer 
ist u. a. die bekannte Tatsaclie, daB er sogar leidend im 

Fahrstuhl stundonlang den Walz- 
werksbetrieb beobachtete, um ver- 
bessemd eingreifen zu konnen. Wah- 
rond der zohnjahrigen rastlosen 
T atigkeit bis zu seuiom R ucktritt 
1903 konnte das U ntem ehm en einen 
Aufschwung nohmen, wie er in  seiner 
bi3herigen Entwicklungsgeschichte 
noch n ich t zu yerzeichnen ge- 
wesen war.

In  Ancrkennung des Verdienstes, 
das Tnll sich durch dio Ausgestal- 
tung des H order Vereins zu einem 
gewinnbringenden W erk m ittelbar 
auch um die S tad t Hordę erworben 
ha tte , wurde er im Jah re  1900 von 
dieser zum Ehrenbilrger ernannt, 
zumal da er sich auch personlich das 
Wohl der Allgemeinheit ha tte  an- 
gelegen seńi lassen. Wo es galt, 
stadtische Einrichtungen oder ge- 
meinnUtzigo Bestrebungen zu for
dem , war er s te ts ais einer der ersten 

zur Stelle. Ein besonders verdienstliches W erk, seine 
personliche Schopfung, war die H order Voll;skuclie. 
Bei einer \Viirdigung des sozialen Schaffens ist weiter 
seine T atigkeit ais Mitglied der D ortm under Handels- 
kam m er und des Kreistages ■ des Kreises Hordo zu cr- 
wahnen. Auch unscrem Verein h a t er lange Jah re  ais Mit
glied des Vorstandes seine A rbeitskraft gewidmet. Die 
deutsche Industrie  beklagt m it dem Heimgange dieses 
Jlannes einen ihrer bcstcn Vorkiimpfer, dessen Namen 
m it unausloschlicher Schrift in der Gescliichto der west- 
falischen Eisenindustrie, insbesondere die . des Horder 
Bergwerksyereins, eingetragen ist.
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