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Die Hoffnungen auf eine weitere kraftige E nt
wicklung unserer Yolkswirtschaft waren zu 

Beginn des Bcrichtsjahres besonders stark. Dio 
auBeren politischen Yerhaltnisse waren, abgesehen 
vom tiirkiscli-italienischen Krieg, der jedoch fiir die 
gesamte Weltlage keinc Gefahr mehr in sich barg, 
nach einer langen Anspaimung zur Ruhe gekommen, 
so daB der nun sehon seit ungefahr drei Jahren be- 
stehenden Aufwartsbewegung durch drohende po- 
litische Verwicklungen allcm Anschein nach kein 
Hcmmnis mehr entgegenstand. Fiir die Eisenindustrie 
wurden die Aussichten auf eine Befestigung der wirt- 
schaftlichen Yerhilltnisse erholit durch die am 1. Mai 
vollzogenc Erneuerung des S ta h lw e r k sy e r b a n d e s . 
Wenn es auch nicht gelungen war, dem Verbande 
seine alte Fonn zu erhalten, so hat doch der weitere 
Verlauf des Wirtschaftslebens gliickliclierweiso ge- 
zeigt, daB mit dem Fortfall der Kontingentierung 
der B-Produkte eine Unsicherheit fiir die Eisen
industrie bei der v o r h a n d e n e n  Marktlage nicht 
eingetreten ist. Die stark ausgedehnte Erzeugung 
dieser Produkte fand yielmehr ohne besondere 
Schwierigkeiten infolge des groBen Bedarfs des 
Weltmarktes flotten Absatz. Dem Beispiel des 
Stahlwerksyerbandes folgten dann noch andere 
Yerbande der Eisenindustrie, fiir die ebenfalls eine 
Yerlangerung — wenn auch zum Teil nur fiir kurze 
Zeit — erreicht wurde. Erinnert sei nur an den 
Walzdrahtverband und das Schiffbaustahlkontor; 
ebenso konnte der Roheiseiwcrband den Kreis seiner 
llitglieder vervollstandigen und so die gesamte 
deutsche Roheisenerzeugung umfassen. Auch eino 
andere Organisationsfrage, die nicht ohne Be- 
unruhigung von der Industrie verfolgt wurde, kam 
zunachst einen guten Teil vorwarts. Am 12. Januar
1912 schloB der preuBische Bergfiskus mit dem 
Kohlensyndikat ein Abkommen, das ais erster erfolg- 
reicher Schritt fiir die Erneuerung des Syndikats 
angesehen werden konnte. Dieser Yertrag, von dem 
der Fiskus zwar gegen Endo des Jahres 1912 wieder 
Wucktrat, verursachte eine weitere Yerstarkung

der wirtschaftlichen Yerhaltnisse, zumal damals 
das Schicksal des Stahlwerksyerbandes noch un- 
entschieden war. Fast dreiyiertel Jiiiire lang konnte 
sich die Industrie dieser, einen gliinzenden wirt- 
schaftlichen Aufstieg yersprechenden Zustiindc er- 
freuen. Da brach zu Beginn des letzten Vierteljahres 
der Balkankrieg aus, mit dem sehon seit Jahrzehnten 
in Europa die Befiirchtung yerkniipft wurde, er 
konne der Anfang eines groBen Weltbrandes werden. 
Auch heute ist nicht abzuschen, ob die mit der 
Balkanfrage verkniipften Streitstoffe zwischen cin- 
zelnen europaisclien Staaten trotz des guten Willens 
der Machte nicht doch zu ernsten Yerwicklungen 
fithren werden. Deutschland und seine Bundes- 
genossen liaben in den mehrfach kritischen Zeiten 
durch ihre Handlungen bewiesen, daB sie bereit sind, 
den Frieden zu wahren. Dies ist aber nur moglich, 
wenn uns, wie wir bereits im yorjahrigen Bericht 
ausfdhrten, eine starkę politische und militarische 
Macht zu Lande, zur Seo und in der Luft zur Yer- 
fiigung steht. Wir begriiBen es deshalb auch mit 
Freude, daB sich die maBgebenden Stellen unserer 
yerbiindeten Regierungen entschlossen liaben, an
gesichts der drohenden Lago neue Verstarkungen 
fiir das Heer und die Luftflotte zu verlangen. M5gen 
die Ileereslasten auch sehr driickend sein, ais Friedens- 
yersicherungspriimie sind sie billiger ais die Kosten 
eines Krieges. Es wilre daher, besonders wegen des 
Eindruckes auf das Ausland, bedauerlich, wenn ein 
Teil der burgerlichen Parteicn, wie es heute noch 
ihre Presse yersucht, sich gegen dio notwendigen Ver- 
starkungen aussprechen wiirde und so eine einige 
starkę nationale Kundgebung des Reichstages ver- 
eitelte. Fiir derartige Eigenbrodeleien stehen die 
auswartigen Angelegenheiten seit dem Balkanbrand 
denn doch zu ernst. Wenn auch die Befurchtungen, 
die namentlieh fiir das Wirtschaftsleben gehegt 
werden, abgesehen von den am Balkanverkehr vor- 
wiegend beteiligten Gewerbszweigen, nicht einge- 
troffen sind, so beginnt doch die steto Unsicherheit, 
wie die allgemeine Weltlage sich gestalten wird,
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allem Anschein nach allmiihlich einen gewissen 
Druck auf dic Entwicklung auszuuben. Iloffentlich 
stćirt das Ungewisse der allgemeinen politischen Lage 
nicht aUzusehr unseren an sich durchaus gesunden 
und noch mehr entwicklungsfśihigen Aufstieg.

Wie wenig bisher die aufsteigende Linie der all
gemeinen wirtscliaftlichen Entwicklung in Deutsch
land von den Kriegswirren becintrachtigt werden 
konnte, zeigen die Verkehrseinnahmen der deutschen 
Eisenbahnen aus dem Giiterverkehr fiir 1912, dio 
allgemein ais Gradmesser der wirtschaftlichen Kon- 
junktur anerkannt sind. Im Jahresdurchschnitt 
betragen die monatlichen Vcrkehrseinnahmen der 
deutschen Eisenbahnen aus dem Giiterverkehr auf 
1 km Betriebslange berechnet:

im  Jah ro  1912 M  3124
„ 1911 „  2944
„ 1910 „  2760
„ 1909 „  2618

Auch die Zahlen fiir Januar 1913 zeigen gegen- 
iiber den cntsprechenden Ziffern der Vorjahre 
eine erneute Steigerung der Einnahmen: Im Januar
1913 vereinnalunten die deutschen Eisenbahnen aus 
dem Guterverkehr 3077 J l gegen 2827 JC im Jahre 
1911. Demnach ist von einem Stillstande der Kon- 
junktur auf dem Gebiete der Giiterbewegung noch 
niehts zu spiiren. Auch die wirtschaftliche Ent
wicklung der E iso n in d u str io  paBt sich diesem
Bilde an.

Die R o h e ise n e r z e u g u n g  in den Haupterzeu-
gungslandcrn hat folgende Entwicklun g genommen:

Ter. Staaten
Jahr Ton Amerika Deutschland England

1912 . . 30 228 310 17 852 571
t

1911 . . 24 204 215 15 535 112 10 413 400
1910 . . 27 250 000 14 793 325 10 217 000
1909 . . 26 123 000 12 917 653 9 818 916
1908 . . 16 127 000 11 813 511 9 438 000
1907 . . 26 193 862 13 045 760 10 083 000
1903 . . 18 297 000 10 086 000 8 952 000

Mit 17,85 Mili. t  Jahreserzeugung hat die 
dcutsche Hochofenerzeugung eine gewaltige Hohe 
erreicht, wie vielo sie vor einiger Zeit noch kaum fiir 
moglich gehalten haben. Sie bedeutet gegeniiber 
dem Yorjahrc eine Zunahme von 2 317 459 t  
=  14,79% , gegeniiber einer Steigerung von 0,74 
und 1,8 Mili. t  in den beiden Yorjahren. Dio 
Hochkonjunkturziffer von 1907 wurde um 4 806 811 1 
=  rd. 37 % ubertroffen. In der Entwicklung der 
Erzeugung im Jahre 1912 schliigt der Monat Ok
tober mit 1 589 262 t den Rekord, der Beginn des 
Jahres 1913 iiberflugelt ihn jedoch schon wieder; 
denn der Januar hat nunmehr eine Roheisenerzeugung 
von 1 609 714 t erreicht. Verglcichen wir unsere 
Roheisenerzeugung mit der Amerikas und Englands, 
so steht Deutschland, wie bisher, an zweiter Stelle, 
nachdem es England schon vor Jahren an die dritte 
Stelle gedrangt, der nordamerikanischen Union 
aber einen yiclleicht unerreiehbaren Yorsprung tiber- 
lassen hat. In den letzten zehn Jahren hob sich die

Roheisenerzeugung in den Vereinigten Staaten um 
65,2, in Deutschland um 77 %; die englischo Ziffer 
ist noch nicht crschiencn; es ist aber anzunelimen, 
daB sie sich in derselben Hohe wie 1912 bewegt. 
Wahrend also dio englischo Roheisenerzeugung schon 
seit Jahren nur eine geringere Ausdehnungstendenz 
zeigt, eilt die der Vereinigtcn Staaten und Deutsch
lands mit machtigen Schritten vonviirts. In derErzeu- 
gungsentwicklung fallt die auBerordentliche Ungleich- 
miiBigkeit in den Vereinigten Staaten auf; man bc- 
trachte nur einmal den auBcrordcntlichcn Niedergang 
von 1907 auf 1908, der so groB war, wie die gesamte 
jiihrlicheRoheisenherstellungEnglands, dann dcnAuf- 
schwung von 1908 auf 1909, dor ebenfalls 10 Mili. t 
betriigt, und endlich den Sprung von 24,2 auf 
30,2 Mili. t  im Berichtsjahre. Demgegeniiber hat 
Deutschland seine Roheisenerzeugung fortgcsetzt 
ziemlioh gleichmaBig gesteigert, wie ein Blick auf 
die Tabelle zeigt; E ngland erfreut sich zwar auch 
einer fortgesetzten Zunahme seiner Roheisen
erzeugung, sie ist jedoch so wenig betrachtlich, daB 
der Vorsprung, den Deutschland England gegeniiber 
besitzt, immer groBer wird.

Fiir unsere inliindische Roheisenerzeugung ont- 
rollt uns die Statistik ein weiteres sehr bcachtens- 
wertes Bild. Sie zeigt uns den Wettkampf, den die 
beiden groBten Roheisenerzeugungsgebiete innerhalb 
des Deutschen Reichos in den letzten zehn Jahren 
fiihren.

Roheisenerzeugung in
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1912 7605038 11,34 5715056 23,05 17852571 14,79
1911 6830945 4,86 4622388 5,2 15534112 5,02
1910 6514946 17,44 4394074 13,73 14793325 14,52
1909 5547448 — 3863828 — 12917653 —
1908 4945958 — 3481193 _ - —
1903 4009227 — 3217328 _ 10085634 —

In den letzten zehn Jahren vermehrte sich die 
deutsche Roheisenerzeugung um 7 766 937 t =  77%. 
In derselben Zeit kann die rheinisch-westfalische 
Hochofenerzeugung einen Zuwachs um 89,7 % und 
die von Łothringen und Lusemburg um 77,7 % vcr- 
zeichnen, d. h. Rheinland und Westfalen sind der 
Gesamtentwicklung in den letzten zehn Jahren 
um 12,7%  vorausgeeilt, Łothringen und Lusem- 
burg haben jedoch gleichen Schritt m it der Gesamt- 
erzeugung gehalten. Yon 1911 auf 1912 ist eine 
durchschnittliche Gesamtzunahme von 14,79%  zu 
verzeichuen. Wahrend Rheinland-Westfalen um 
3,45%  u n te r  dieser Zahl blieb, i ib e r sc h r it t  die 
E r z e u g u n g  des M in e t te b e z ir k s  d ie se  D u rch - 
s c h n it t s z a h l  gan z e r h eb lich , u n d  zw ar  um  
8,86 %. Infolgcdessen ist auch der Anteil von Rhein- 
land-Westfalen an der Gesamterzcugung im Jalire 
1912 gefallen, und zwar von 43,97 % im Jahre 1911
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auf 42,64% im Jahre 1912 =  1 ,3% ; der Anteil 
von Lothringen und Luxemburg erhohtc sich je
doch von 1911 auf 1912 um 2,24% , namlich von
29,76 % auf 32,00 %. Sehon die Zunahme von 1910 
auf 1911 bleibt bei Rheinland und Westfalen um
0,16% unter dem Durchschnitt; in Lothringen und 
Lusemburg ubertrifft sie jedoch die Durchschnitts- 
ziffer um 0,18 %. Noch 1910 ist dic Zunahme der 
Roheisenerzeugung Rheinlands und Westfalcns weit 
hoher ais der Durchschnitt; die des Minettereriers 
blieb darunter. Dieso Vcrschiebung hat also im 
Jahre 1911 eingesetzt; denn die Mitarbcit der neuen 
Werke im Sudwestcn machte sich bereits bemerkbar, 
und es ist anzunehmen, daB die Yerschiebung sich 
im laufenden und den folgenden Jahren in noch 
hóherem Mafie bemerkbar machen wird, da dio 
neuen Huttonwerke in Lothringen und Luxemburg 
und die Erweiterungen der Anlagen im Saargebiet 
im Jahre 1912 iliro volle Leistungsfiihigkeit noch 
nicht erreicht liatten. Zudem stelien auch weitere, 
nocli nicht im Bau begriffene Ncuanlagen in Aus- 
sicht.

Wahrend im Jahre 1907 der B ed a rf an R o h 
eisen dic inliindische Erzeugung ttbertraf, durch er
hohte Einfuhr und geringere Ausfuhr aber erganzt 
werden muBte, konnte im Berichtsjahre, wie in den 
vier Yorjahren, der inliindische Bedarf m it der Er- 
zeugungssteigerung nicht ganz gleichen Schritt 
lialten.

Es betrug namlich an Roheisen in 1000 t
Elnluhr Ausfuhr

1912 17 852,0 135,7 1010,0 + 880 ,3  10 972,3
1911 15 535,1 129,9 829,4 + 0 9 9 ,5  11 835,0
1910 14 793,3 130,3 780,8 + 0 5 0 ,5  14 142,8
1909 12 917,0 134,2 471,0 + 3 3 0 ,8  12 580,8
1908 11 813,5 252,8 257,8 +  5,0 11 808,5
1907 13 045,8 443,0 275,2 — 108,4 13 214,2
1903 10 085,6 158,4 418,1 + 259 ,7  9 825,9

Die Spannung zwischen der Erzeugungszunahme 
und der Roheisenversorgung ist um ein geringes 
gegenuber dem Yorjahre groBer geworden. Das 
Verhaltnis stellte sich 1911 auf 5 und 4 ,9% , 1912 
dagegen auf 14,79 und 14,4 %. Es hat also nahezu 
der riesig angeschwollenc Bedarf der wcitcrycrarbci- 
tenden Industrien die Rekorderzeugung glatt auf- 
genommen. Auch in dem ersten Monate dieses 
Jahres hat die Roheisenerzeugung die gleicherweise 
steigende Richtung bcibehalten; wic erwahnt, stellte 
der Monat Januar 1913 sogar die hochste bisher er- 
zielte monatliche Erzeugungsziffer dar.

* - « " «  “  Aurfuhr “ o
t t fc t t 

Januar 1913 1 009 714 11 960 78 831 00 921 1 542 793 
„  1912 1 372 749 8 837 74 784 65 947 1 300 802
Die angespannte Tutigkeit der inlandischcn 

Eisenwerke hat dann auch im Berichtsjahre Rekord- 
ziffern in der Ausfuhrtatigkeit der Eisenindustrie 
hem rgem fen. D ie drei Rekordinonate sind der 
Marz, November und Dezember, in denen nach den 
(vorlaufigen) Wertangabcn die deutsche Eisenaus-

fulir 100,3 bzw. 106,3 bzw. 114,7 Mili. Mark betrug. 
Damit hat zum erstenmal die deutsche Eiscnaus- 
fuhr in einem Monate die sehr ansehnliche Summo 
von iiber 100 Mili. Mark erreicht. Die gesamte Aus
fuhr von Eisen und Eisenlegierungen belief sich im 
Jahre 1912 auf 6 020 902 (5 380964 im Yorjahre) t  
mit einem yorlaufigen Werte von 1174 (1012) Mili. 
Mark. Unscre gesamte Ausfuhr an Eisen- und Stalil- 
waren einschl. Falirzeugen bctrilgt iiberhaupt, auf Roh
eisen umgerechnet, iiber 47 % der Roheisenerzeugung, 
so daB wir nahezu die Hiilfte unserer Eisenerzeugung 
in mehr oder weniger bearbeiteter Form an das 
Ausland abgeben, ein Bewcis, wie sehr unsere 
Eisenindustrie sich zur Ausfuhrindustric entwickelt 
hat.

Unsere Erzforderung, Ein- und Ausfuhr, haben 
wir einer besonderen Betrachtung unterzogen. Wah
rend wir in den bisherigen Jahren lediglich die 
Tonncnzahl der geforderten, wie dic ein- und aus- 
geftihrten Erze angaben, ohne Beriicksichtigung 
ihres Eisengehalts, haben wir in diesem Jahre den 
ersten Yersuch gemacht, sowohl die Erzforderungen 
wie auch dic Erz-Ein- und -Ausfuhr in bezug auf 
ihren Eisengehalt zu prttfen. Dio bisherige Statistik, 
die nur die reine Tonncnzunahme verzeichnete, 
muBte gerade fiir die Laien irrefiihrend sein, dies um so 
mehr, ais dio Einfuhr der franzosischen Erze immer 
groBer wurde. Die franzosischen Erze, dic gegen
uber den spanischen, schwedischen Erzen einen fast 
zur Hiilfte geringeren Eisengehalt besitzen, gcwannen 
einen immer starkeren prozentualcn Anteil an der 
Einfuhr, sie yermehrtęn die absolute Tonnenzunahme 
der eingefiihrtcn Erze und erzcugten durch dio ge- 
waltige Zunahme der Einfnhrziffern ein schiefes Bild 
gegenuber den friiheren Jahren, in denen die Ein- 
fuhrzunahmc in der Hauptsachc auf die Mehreinfuhr 
der hoherwertigen spanischen und schwedischen Erze 
zuriickzufuhren war. Wir haben in dieser Statistik  
fiir die einzeln eingefuhrten Erzsorten bestimmte 
Prozentzahlen des Eisengehaltes eingesetzt, um so 
eine bessere Yergleichsmoglichkeit der Steigerung 
der Einfuhr auf Gnind des Eisengehalts zu erhalten. 
Es ist nicht absolut notwendig, daB die Zahlen nun 
bis auf y2 und '/< % genau den Eisengehalt der ein- 
gefiihrten Erze erfassen, denn der Zweck dieser Um- 
rcchnung ist der eines besseren Ucberblicks und einer 
besseren Yeranschaulichung sowohl der aus dem Aus
land zugcfuhrten Mengen an metallischem Eisen 
wic des im Inlande geforderten. Wir beabsichtigen, 
die Prozentzahlen der Erze von Jahr zu Jahr wieder- 
kehrend im Einvernchmen mit sachverstandigen 
Beurteilern festzusetzen.

In der nachstehcndcn Statistik ist die Einfuhr 
aus Schweden zu 15 % ais mittelschwedische Erze 
mit 60% Fe und der Rest ais nordschwedischeErze 
mit 65% Fe angenommen. Spanische Erze mit 50%  
Fe, 30% der nissischen Einfuhr ais Potimangan mit 
50% Fe, das iibrige Sftdrussen mit 65 % Fe. 200 00 0 1 
aus N o r d frankreich und den Pyrenaen mit 47 % Fe, 
der Rest franzosische Minette 36 % Fe. Fiir die Erzo
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auf 42,64% im Jahre 1912 =  1 ,3% ; der Anteil 
von Lothringen und Luxemburg erhohtc sich je- 
doch von 1911 auf 1912 um 2,24% , namlich von
29,76 % auf 32,00 %. Schon die Zunahme von 1910 
auf 1911 bleibt bei Rheinland und Westfalen um
0,16% unter dem Durchschnitt; in Lothringen und 
Lusemburg ubertrifft sie jedocli die Durchschnitts- 
ziffer um 0,18 %. Noch 1910 ist dic Zunahme der 
Rolicisenerzeugung Rheinlands und Westfalens weit 
hoher ais der Durchschnitt; die des Minettereriers 
blieb darunter. Diese Verschiebung hat also im 
Jalire 1911 eingesetzt; denn die Mitarbeit der neuen 
Werke im Sudwestcn machte sich bereits bomerkbar, 
und es ist anzunehmen, daB die Verschiebung sich 
im laufenden und den folgonden Jahren in nocli 
hiilierem Mafie bemerkbar maclien wird, da die 
neuen Huttenwerke in Lotliringen und Luxemburg 
und die Erweiterungen der Anlagen im Saargebiet 
im Jalire 1912 ihre volle Leistungsfiihigkeit noch 
nicht erreicht hatten. Zudem stelien auch weitere, 
nocli nicht im Bau begriffene Nouanlagen in Aus- 
sicht.

Wahrend im Jahre 1907 der B ed a rf an R o h 
eisen dic inliindische Erzeugung ubertraf, durch er- 
holite Einfuhr und geringere Ausfuhr aber erganzt 
werden muBte, konnte im Berichtsjahre, wie in den 
vier Yorjahren, der inliiiidische Bedarf mit der Er- 
zeugungssteigerung nicht ganz gleichen Schritt 
halten.

Es betmg namlich an Roheisen in 1000 t
E in fu h r  A u sfu h r

1912 17 852,0 135,7 1010,0 + 880 ,3  10 972,3
1911 15 535,1 129,9 829,4 + 0 9 9 ,5  14 835,0
1910 14 793,3 130,3 780,8 + 0 5 0 ,5  14 142,8
1909 12 917,0 134,2 471,0 + 3 3 0 ,8  12 580,8
1908 11 813,5 252,8 257,8 +  5,0 11 808,5
1907 13 045,8 443,0 275,2 — 108,4 13 214,2
1903 10 085,0 158,4 418,1 + 259 ,7  9 825,9

Die Spannung zwischen der Erzeugungszunalime 
und der Roheisenversorgung ist um cin geringes 
gegeniiber dem Yorjahre groBer geworden. Das 
Yerhaltnis stcllte sich 1911 auf 5 und 4,9% , 1912 
dagegen auf 14,79 und 14,4 %. Es hat also nahezu 
der riesig angeschwollene Bedarf der weiterverarbei- 
tenden Industrien die Rekorderzeugung glatt auf- 
genommen. Auch in dem ersten Monate dieses 
Jahres hat die Roheisenerzcugung die gleicherweise 
steigende Richtung bcibehalten; wie erwahnt, stellto 
der Monat Januar 1913 sogar die hochste bisher er- 
zielte monatliche Erzeugungsziffer dar.

E rz eu g u n g  E in fu h r  A u sfu h r

t t fc t t 
Januar 1913 1 009 714 11 900 78 831 00 921 1 542 793 

„  1912 1 372 749 8 837 74 784 05 947 1 300 802
Die angespannte Tutigkeit der inlandischen 

Eisenwerke hat dann auch im Berichtsjahre Rekord- 
ziffern in der Ausfuhrtatigkeit der Eisenindustrie 
hem rgenifen. D ie drei Rekordmonate sind der 
Marz, November und Dezember, in denen nach den 
(vorlaufigen) 'Wertangaben die deutsche Eisenaus-

fulir 100,3 bzw. 106,3 bzw. 114,7 3011. Mark betrug. 
Damit hat zum erstenmal die deutsche Eisenaus- 
fulir in einem Monate die sehr ansehnliche Summo 
von iiber 100 Mili. Mark erreicht. Die gesamte Aus
fuhr von Eisen und Eisenlegieningen belief sich im 
Jahre 1912 auf 6 020 902 (5 380964 im Yorjahre) t  
mit einem vorl;iufigcn Werte von 1174 (1012) Mili. 
Mark. Unsere gesamte Ausfuhr an Eisen- und Stahl- 
waren einschl. Falirzeugen bctriigt iiberhaupt, auf Roh
eisen umgerechnet, iiber 47 % der Roheisenerzcugung, 
so daB wir nahezu die Htilfte unserer Eisenerzeugung 
in mehr oder weniger bearbeiteter Form an das 
Ausland abgeben, ein Beweis, wie sehr unsere 
Eisenindustrie sich zur Ausfuhrindustric entwickelt 
hat.

Unsere Erzfćirderung, Ein- und Ausfuhr, haben 
wir einer besonderen Betrachtung unterzogen. Wah- 
rend wir in den bisherigen Jahren lediglich die 
Tonncnzahl der geforderten, wie die ein- und aus- 
gefiihrten Erze angaben, ohne Beriicksichtigung 
ihres Eisengehalts, haben wir in diesem Jahre den 
ersten Versuch gcmacht, sowohl die Erzforderungen 
wie auch dic Erz-Ein- und -Ausfuhr in bezug auf 
ihren Eisengehalt zu prttfen. Die bisherige Statistik, 
die nur die reine Tonnenzunahme verzeichnete, 
muBte gerade fiir die Laien irrefiihrend sein, dies um so 
mehr, ais dio Einfuhr der franzósischen Erze immer 
groBer wurde. Die franzósischen Erze, dic gegen- 
iiber den spanischen, schwedischen Erzen einen fast 
zur Halftc geringeren Eisengehalt besitzen, gewannen 
einen immer starkeren prozentualen Anteil an der 
Einfuhr, sie verniehrten die absolute Tonnenzunahme 
der eingefiihrtcn Erze und erzeugten durch dio ge- 
waltige Zunahme der Einfuhrziffern ein schiefes Bild 
gegeniiber den friiheren Jahren, in denen die Ein- 
fuhrzunahnic in der Hauptsachc auf die Mehreińfuhr 
der hoherwertigen spanischen und schwedischen Erze 
zuriickzufiihren war. Wir haben in dieser Statistik 
fiir die einzeln eingefiihrten Erzsorten bestimmte 
Prozentzahlen des Eisengehaltes eingesetzt, um so 
eine bessere Yergleichsmoglichkeit der Steigenmg 
der Einfuhr auf Gnind des Eisengehalts zu erhalten. 
Es ist nicht absolut notwendig, daB die Zahlen nun 
bis auf y2 und ’/< % genau den Eisengehalt der ein- 
gefiihrten Erze erfassen, denn der Zweck dieser Um- 
rechnung ist der eines besseren Ueberblicks und einer 
besseren Yeranschaulicliung sowohl der aus dem Aus
land zugefuhrten Mengen an metallischem Eisen 
wic des im Inlande geforderten. Wir beabsichtigen, 
die Prozentzahlen der Erze von Jahr zu Jahr wieder- 
kehrend im Einvernchmen mit sachverstiindigen 
Beurteilern festzusetzen.

In der nachstehenden Statistik ist die Einfuhr 
aus Schweden zu 15 % ais mittelschwedische Erze 
mit 60% Fe und der Rest ais nordschwedischeErze 
mit 65% Fe angenommen. Spanische Erze mit 50%  
Fe, 30% der russischen Einfuhr ais Potimangan mit 
50% Fe, das iibrige Sftdrussen mit 65 % Fe. 200 00 0 1 
aus N o r d frankreich und den Pyrenaen mit 47 % Fe, 
der Rest franzosische Minette 36 % Fe. Ftir die Erzo
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aus Griechenland, Algerien und Tunis sind 50%  
Eisengchalt angenommen worden.

Eine Erganzung und nahere Besprcchung der 
Statistik behalten wir uns nocli vor.

Die S te in k o h le n fo r d e r u n g  hat im Berichts- 
jahre eine ubcraus glanzende Entwicklung genommen. 
Sie hat das Yorjahr um 16,35 Mili. t =  10,2 % iiber-

troffen — eine Ziffer, wie sie bislier in den Steigc- 
rungen noch nicht annahernd erreicht wurde. Auch 
der Januar 1913 hat die gleiehe Entwicklung boi- 
behalten; betrug doch der Versand der Ruhrzechen 
m it der Eisenbahn in 251/ i  Arbeitstagen 8 340 540 t, 
gegeniiber 7 766 020 t im Dezembcr 1912 bei 24 Ar- 
beitstagen, womit zum erstemnal acht Millionen 
Tonnen iiberschrittcn wurden. In dem Monate Ja
nuar ist ein Wagenmangel nur vereinzelt aufgetreten, 
wahrend im Dezember iiber 78 500 angeforderto 
Wagon nicht gestellt, wurden. Daraus geht wieder 
zur Geniigc hervor, wie auBerordentlich nachteilig 
dic Yerkchrsnot des Hcrbstes 1912 die Steinkohlen
forderung und ihren Absatz becinfluBt hat. Die Ein- 
fuhr ist gegeniiber dem Yorjahre etwas zuriick- 
geblieben, die Ausfuhr dagegen um 3,7 Mili. t  gc- 
stiegon, was in der Hauptsache aus dem englischen 
Bergarbeiterausstand zu erklaren ist, wahrend dcssen 
Dancr und noch lango nach ihrn dic doutsche Kohle 
auf dem Weltmarkte vielfach fiir die englische ein- 
springen muBte. Benierkenswert ist die Tatsache, 
daB der inliindische Kohlenverbrauch im Jahre 1912 
um mehr ais 12 Mili. t zugenommen hat, ein deut- 
lieher Bcwcis fiir die erheblich lcbhaftere Tiitigkcit 
unserer heimischen Industrie.

Dio Steinkohlenerzeugung betrug in 1000 t:
J a h r  F 8 rd e ru n g  E ln fd h r  A u sfu h r S ^ o h l c n -

Uberschufl re rso rg u n g
1012 177 094,9 10 380,5 31 143,1 20 702,6 150 332,3
1911 160 742,3 10 914,0 27 406,2 10 492,2 144 250,1
1910 152 881,5 11 195,6 24257,6  13062,0 140 819,5
1909 148 899,2 12 198,0 23 350,7 11 152,1 137 747,6
1908 148 021,2 11 601,5 21 062,4 9 400,9 139 220,3
1907 143 222,9 13 729,3 20 017,7 6 288,4 130 934,5
1903 116 637,8 6 766,5 17 389,9 10 623,4 106 014,4

F drć ie rung  E in fu h r  A u sfu h r V erso rg u n g
Ja n u a r  1913 16 536 115 663 319 2 386 249 14 813 185

1912 14 565 600 759 501 2 452 095 12 872 412
Entsprechcnd der auBerordcntlichen Steigerung 

unserer Roheisenerzeugung weisen auch Koks- 
erzeugung und -Yerbrauch bedeutend erhohte Ziffern 
auf, wie aus den folgenden Tabellen ersichtlich ist:

I n  1000 t,
K o k s- P in fn h r  A u sfu h r-  K oks-

e rz e u g u n g  E ln fu h r  A u sfu h r  Uber9chllB TC rsorguns

1912 29 141,1 589,7 5 849,0 5 259,3 23 881,8
1911 25 405,1 599,0 4 500,0 3 901,0 21 444,1
1910 23 537,4 622,0 4 125,9 3 503,9 20 033,5

E rz e u g u u g  E in fu lir  A u s fu h r  V erso rgung

Ja n u a r  1913 2 724 871 49 853 028 104 2 146 560
1912 2 340 360 50 171 425 812 1 964 725

Einen Anhalt ftir die 
giinstige Konjunkturgeben 
auch dieVersandzifferndcs 
S ta h lw erk sv erb a n d cs , 
wenn auch in diesem Jahre 
nur fiir dic A-Erzeugnissc. 
Dio Gcschaftslage in den 
unten angefiihrten drci
Erzeugungen ist augen- 
blicklich rccht befriedi- 
gend. In Ilalbzeug und
Ęiscnbahnmaterial sind die 
Auftragsbestiinde wesent- 

lich groBer ais im Yorjahre, wozu auch das Ausland 
in erheblichem MaBe beitriigt. Im Formeisengeschalt 
kann nur von der Erleichterung auf dem Geldmarktc 
und der Beilcgung der politischen Schwierigkciten 
eine Belebung des Baugeschiiftes und damit auch des 
Triigerabsatzcs erwartot werden. Der Stahlwerks- 
verband vcrsandte in den letzten Jahren in Tonnen:

I la lb z e u g  F o rm e isen  In sg e sa m t

1912 1 918 123 2 340 811 2 181 122 6 440 056
1911 1 745 150 2 084 098 1 982 958 5 812 812
1910 1 554 288 1 877 570 1 804 750 5 230 014
1909 1 503 452 1 847 440 1 614 702 4 905 594
1908 1 390 067 2 070 802 1 303 284 4 704 393
1907 1 557 872 2 327 302 1 698 875 5 584 108

Demnach stieg der Gesamtversand um 10,9%, 
wahrend die Hochkonjunkturziffer von 1907 im 
Berichtsjahre um 15,6%  iibcrflugelt wurde. Die 
groBte Steigerung im Jahre 1912 konnte beim Yer- 
saiul des Eisenbahnmatcrials, niimlicli um 262 113 t 
=  12,5% , festgestellt werden, womit das Eisenbahn- 
material zum erstcnmal die Yersandziffcr von 1907 
uborschritt. Ilalbzeug und Formeisen liaben gegen
1911 eine Zunahme von je 9,9 % erfahren.

Eine sehr erfreuliche Gestaltung gegeniiber der 
allgetneinen Lage haben dio D is k o n t s a tz e  der 
d e u tsc h c n  R e ic h sb a n k  im abgelaufenen Jahre 
erfahren konnen. Dic Reichsbank war bekanntlich in 
das Jahr 1912 mit einem Diskontsatz von 5 % einge- 
treten und in scharfcin Gegensatze zu frtthercn Jahren 
hat sie an dem Satze bis zum Juni 1912 festgehalten, 
um v o r  dcm Semestenvechsel sogar ihren Diskont 
auf 4 y2 % zu ermaBigen. War schon diese Erschei- 
nung an sich recht merkwflrdig, so war es noch mehr 
verwunderlich, daB sie diesen Satz von 4% %  bis 
gegen Ende Oktober festhaltcn konnte, also bis zu 
einer Zeit, wo ganz Europa schon mitten in den 
Balkanwirren sich befand. Allerdings wurdo der 
Diskontsatz zunachst um % %  und im November 
auf 6%  erhoht. Lu AnFang dieses Kalenderjahres 
wurde der Satz von 6 %  noch beibehaltcn. Ob eine

a u s

E isen c rze ln fu h r S te ig e ru n g  
1912 g eg en  19111912 1911

E ln fu h r  

In 1000 t

E isen- 
g e lin lt 

in  1000 t

E ln fu h r  

In  1000 t

E isen 
g c h a lt  

in 1000 t

d e r  M engen 

in  1000 t

d e s  E isen - | 
g e lia lts  

in  1000 t

Schweden . . . . . 3875,1 2489,75 3502,2 2250,10 372,9 239,59
S p a n ie li ..................... 3720,2 1803,1 3154,4 1577,2 571,8 285,9
R uB land...................... 654,5 395,97 808,0 525,1 — 203,5 — 129,13
Frankreioh .................. 2092,0 991,12 2122,9 786,24 569,1 204,88
Grieehcnland . . . . 128,2 04,1 119,0 59,5 9,2 4,6

415,9 207,95 307,5 153,75 108,4 54,20
Tunis . ...................... 130,0 05,3 00,2 33,1 64,4 32,2
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ErmiiBigung bald in Aussicht steht, erschcint nicht 
nur gegenuber der gesamten auBeren Lago, sondern 
auch der auBerordentliohen Tatigkeit von Handel 
und Industrie noch fraglieh. Gegenuber den hier 
und dagciiuBerten Bedenken, ob angesichts derange- 
spannten Lage auf dcm gesamten Weltmarkt die 
deutsche Reichsbank die maBigen Satze werde durch- 
halten konnen, hat ihr die Entwicklung bisher recht 
gegeben.

Bereits im vorigen Jahre hatten wir an dieser 
Stelle dem Wunsche Ausdruek verliehen, daB durch 
Verniehning der Betriebsmittel die Eisenbahn- 
verwaltung der Entwicklung des Verkehrs wic unseres 
gesamtcnWirtschaftslebens entgegenkommen mćichte, 
um so Wiederholungen des Wagenmangels zu ver- 
raeiden, wie er im Herbst 1911 herrschtc. Einc Ver- 
mehrung der Betriebsmittel war zwar yorgenommen 
worden, aber in durclmus unzulanglichcm MaBe, 
so daB wir im Herbst einen Wagenmangel hatten, wie 
er cinschneidender nie in unser westliches Wirtsehafts- 
leben eingegriffen hat. Seit dem 15. Februar 1913 
macht er sich wiederum in starkem MaBe geltend. 
Dieser Zustand hatto seine Ursachcn nioht lediglich in 
einem Mangel an Wagen, sondern auch in einem vollig 
unzureichcnden Ausbau der Bahnanlagcn undin einer 
g&nzlich tingenttgenden Zahl an Lokomotiven und 
Persona!. So gesclltc sich zu dem Wagenmangel eine 
\ erkehrsnot, die in erster Linie eine Kohlennot der 
Werke und dann einen Mangel an Erzen, Kalk, Roh
eisen und Dolomit zur Folgę hatte. Arbeitgebcr wio 
Arbeitnehmer liaben schwer unter der Stockung im 
Eisenbahnbetriebe zu leiden gehabt. Eine wirklich 
groBe und durchgreifendo Aktion seitens des Eisen- 
bahnniinisteriums muBte erfolgen, zumal der Eisen- 
bahnminister selbst seinerzeit nicht umhin konnte 
zu crkliircn, daB „die Verkehrsstockungen und der 
Wagenmangel im Ruhrrevier und weit dariiber hin aus 
einen Grad erreicht hatten, der noch nie dagewesen 
sei“. Es ist daher lebhaft zu begriiBen, daB die 
preuBische Eisenbahnverwaltung einen dankeus- 
werten Anlauf nimmt, dem gewaltigen Ansturm des 
\ erkehrs im Westen kunftig in besserer Ausriistung 
gegenuberzutreten. Der neue Etat sieht eine Reihe 
von Yerbesserungen, wio Umbauten von Bahnhofen, 
Erweiterungen von Gleisanlagen, Yermehrung des 
Fuhrparks usw., vor, und ein Nachtragsetat fordort 
CO Millionen Mark, wodurch den dringendsten Be- 
triebsschwierigkeiten im Westen PreuBens abge- 
holfen werdon soli. Ob jedoch einc jahrliche Yer
mehrung des rollenden Materials um 8 bis 9 % , wie 
sie der Eisenbahnminister in Aussicht stcllte, ge- 
nugen wird, niochten wir bei der Steigerung des Yer- 
kehrs in den letzten Jahren sehr in Zweifel ziehen. 
Dio Eisenbahnwiinsche, die natilrlicherweise gerado 
wahrend der Yerkehrsstockung in erhohter Anzahl 
auf kamen, wird die Gruppe im Augo behalten und 
zur gegebenen Zeit dazu Stellung nehmen.

Gegeniiber einer solchen Yerkehrsnot nimmt es 
111 u so mehr wunder, daB der Yerkchr auf den Wasser- 
straBen, die doch zur Entlastung der Eisenbahnen

unentbchrlieh sind, durch Abgaben und die Ein- 
fiihrung eines S c h lo p p m o n o p o ls  erschwert werden 
sollen. Nur dann konnen dio WasserstraBcn den 
Eisenbahnen eine schncllero Entlastung bringen, 
wenn der Ycrkehr auf den WasserstraBcn niclit mit 
so auBerordentlichen Hemmnisscn belegt wird, wie 
sie unseres Erachtens das Schiffahrtsabgabengesetz 
und das Schleppmonopolgesctz sein werden. Man 
wird sich der Auffassung nicht ohne weiteres cnvehren 
konnen, daB das Sehleppmonopol vielleicht auf dom 
Wasscrwege zu ahnlichen katastrophalen Wirkungen 
ftthren kann, wio die Yerkehrsnot auf den Eisen
bahnen, wenn der Staat auch hier aus irgendwolchen 
Griinden nicht geniigend Schleppkraft zur Yerfiigung 
stellen kann. Doppelt gcfahrlicli wiirde ein derartiger 
Zustand sein, wenn noch eine Yerkehrsstockung der 
Eisenbahnen hinzutritt. Das Schleppmonopolgesetz 
ist trotz der eifrigsten Gegenbestrcbungen der Yer
treter unserer westlichen Industrie im Landtage mit 

. groBer Mehrheit angenommen worden. Einc kleine 
Yerbesserung gegeniiber dem Entwurf ist allcrdings 
vom Abgeordnetcnhausc aufgenommen worden, nam
lich die, daB der Dortmund-Ems-Kanal auf 15 Jahro 
vom Sehleppmonopol befreit ist, Nach Ablauf dieser 
Zeit, oder wenn eine znsammengefaBte mcchanische 
Schleppeinrichtung eingefiihrt wird, die ein Neben- 
einanderbestchen des staatlichen und privaten 
Schleppzuges untunlich macht, solł durch Koniglicho 
Yerordnung der staatlichc Schleppbetrieb eingefiihrt 
werden konnen. Wenn auch lediglich fttr den Fali 
der EinfUhrung des staatlichen Sehleppbetriebcs 
bestimmt worden ist, daB die Frage einer etwaigen 
Entschiidigung bestehender Unternehmungen einem 
besonderen Gesetze yorbehalten werden soli, so 
wird diese Bestimmung leider doch nicht verhindern 
konnen, daB dic bisherigen Gesellschaften in ge- 
wissem Umfangc ihr Geschaft auf Abrustung und 
Abbruch cinrichten miissen.

Entsprechend der Belebung der allgemeinen Ge- 
schiiftslagc liaben die Lohne sowohl der Arbeiter 
der Eisenindustrie ais auch des Bergbaues eino 
wesentliche Erhohung crfahren. Nach der Statistik  
der Rheinisch-Westfalischcn Hiitten- und Walz- 
werks-Berufsgenossenschaft stieg der durchschnitt- 
lichc Jahreslohn eines Yollarbciters der rheinisch- 
westfalisphen Eisenindustrie im Jahro 1911 auf 
1601 J l gegenuber 1568 J l im Yorjahre. An den 
Lohnerhebungen des „Arbeitgeberverbandes fttr den 
Bezirk der Nordwestlichen Gruppe“ nahmon im 
Jahre 1911 wiederum 49 Werke mit 24 439 (24 246) 
Arbeitern teil.

Der durchschnittliche Jahreslohn eines Voll- 
arbeiters iiber 16 Jahre belief sich danach auf 
1629 (1598) JL  Der Untcrschied von 25 J l in den 
Ergcbnissen der Berufsgenossenschaft und des Arbeit- 
geberverbandes hat seincn Grund darin, daB die 
Berufsgenossenschaft auch die an die jugendlichen 
Arbeiter gezahlten Lohne mit verrechnet. Nacli der 
amtlichen Lohnstatistik fiir den Bergbau betrug der 
r e i n e durchschnittliche Jahresverdienst eines
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Bergarbeiters im Oberbergarats - Bezirk Dortmund 
im Jahre 1912 1586 (1446) J l;  er stieg also um 
nicht weniger ais 9,7 %. Der Schichtlohn der Hauer, 
zu denen iiber 50%  samtlieher Bergarbeiter ge- 
horen, ist im gleichen Bezirk von 5,55 . II im Jahre 
1911 auf 6,02 J l im Berichtsjahre, d. h. um 8,97 % 
in die Hohe gegangen. Hier haben wir es auch mit

re in en  Lohnen zu tun. Die Beitrage fiir die soziale 
Zwangsvcrsicherung betrugen im Jahre 1911 im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund fiir die Bergwerks- 
besitzer 44,55 (42,04) Mili. J l, fiir die Arbeiter 28,32 
(27,56) Mili. J l,  zusammen 72,87 Mili. .W. Der Ge- 
samtaufwand betriigt, auf 100 J l Lohnsumme be- 
rechnet, im Jahre 1911 13,03 J l,  und auf 1 t  
Forderung ergibt sich der Anteil von 80 Pf. Wir

fiigen auch in diesem Jahre einige Schaubilder an, auf 
denen die Entwicklung der Liihne in den vier groBen 
Bergbaubezirken von 1886 bis 1912 angegeben wird.

Nach den Rechnungsergebnissen der Berufs- 
genossenschaften bestanden zur Durchfuhrung der 
U n f a 11 v e r s i c h e r u n g 66 (66) gewerblich e und 48 (48) 
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften, 14 (14)

Yersicherungsanstalten, 
210 (210) staatliche und 
346 (336) Provinzial- 
und Kommunal - Aus- 
ftthrungsbehorden. Die 
Zahl der versicherten 
Personen stellte sieli zu
sammen durchschnitt- 

licli auf 28 026 670 
(26 560 878). In dieser 
Zahl diirften jedoch an 
3,4 Millionen Personen 
doppelt erscheincn, die 
gleichzeitig in gewerb
lichen und landwirt- 
schaftlichen Betrieben 
beschaftigt und ver- 
sichert waren. Von 

den 114 Berufs
genossenschaften wur
den an Entschiiili- 
gungen 149 820 151 
(147 991 435) J l ge- 
zahlt; die Gesamtaus- 
gaben beliefen sich auf 
207 572 733 J l. Die 
Summę der der Bei- 
tragsberechnung zu- 
grunde gelegten Lohne, 
die sich mit den wirk- 
lich verdienten Lohnen 
nicht deckt, beziffert 
sich fiir diegewerbliehen 
Benjfsgenossenschaften
auf 9 904 075 651 Jl 

bei durchschnittlich 
9 846 599 yersicherten 
Personen oder 8 653 302 
Yollarbeitern. Auf 1000 
Vollarbeiter konnnen 
TJnfalle bei den Eisen- 
und Stahl-Berufsgenos- 
senschaften 9,58 gegen 
9,80 und 10,45 in den 
beiden Vorjahren. Nicht 

weniger ais acht andere Berufsgenossenschaften haben 
eine hóhere Unfallziffer aufzuweisen ais die Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaften. Wir verfehlen nicht, 
diese hier anzufuhren, um damit zu beweisen, daB die 
beliebte Behauptung von gewerkschaftlieher Seite, 
d ie E is e n in d u s tr ie  h a b e  v e r h a ltn ism a B ig  die  

h o c h ste n  U n fa llz if f e r n  a u fz u w e ise n , y o l l 
s ta n d ig  aus der L u ft g e g r if fe n  is t . Die ent-

Abbildung 1. Durchschnittslohne s a m tl io h e r  B e r g a r b e i t e r  yon 1886 bis 1912 
in den yerschiedenen Hauptbergbaubezirken auf 1 Arbeiter und 1 Schicht in Mark.

Abbildung 2. Durchschnittslohne der H a u e r  u n d  G e d in g s c h le p p e r  yon 1886 
bis 1912 in den yerschiedenen Hauptbergbaubczirken auf 1 Schicht in Mark.

Abbildung 3. Durchschnittslohno d e r  s o n s tig o n  u n t e r  T a g e  beschiiftigtcn A r
beiter yon 1886 bis 1912 in den yerschiedenen Hauptbergbaubezirkcn au t 1 Schicht

in Mark.

Abbildung 4. Durchschnittslohno d e r  U ber T ag e  b e s c h ii f t ig te n  Arbeiter yon 
1886 bis 1912 in den yerschiedenen H aupt bergbaubezirken auf 1 Schicht in Mark.
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sprechenden Unfallziffcrn betrugen 1912 bei der 
Fuhrwerks-B.-G. 19,32, Knappschafts-B.-G. 14,55, 
3Iiillcrci-B.-G. 14,11, Steinbruehs-B.-G. 13,54, Bin- 
ncnschiffahrts - B.-G. 12,44, Ticfbau - B.-G. 12,30, 
Holz-B.-G. 10,8G und Zucker-B.-G. 9,88. Die 
gewerkschaftliche Behauptung, die einen weiteren 
Beitrag der hctzcrischen Wiihlarbeit gegen die 
Eisenindustrie bildet, fiillt damit in sieli selbst zu- 
sammen.

Auf Grund des Invalidenversiclierungsgesetzes 
bestanden 1911 31 (31) Invalidenvcrsieherungs 
anstalten und 10 (10) zugelassene Kasscneinrieh 
tungen. Seit dem Inkrafttreten der In v a lid e n -  
vcrsicheru ng hat sich bei den 31 Yersicherungs- 
anstalten die Beitragscntriehtung folgendermaBon 
cntwickelt:

.  , Z a h l d e r  E in n a h m e n
W o ch en b e itr ltg e  a u s  B c itr i ig m

1911   733 816 431 192 560 609,99
1910   698 381 902 180 624 699,09
1909   674 194 986 171 862 704,56
1905 ..................  619 053 717 148 963 617,23
1900 ..................  523 154 213 117 973 597,50
1895 ..................  453 202 563 95 351 893,17
1891 ..................  427 182 950 88 886 971,06

Die Steigerung der Einnahmen aus Beitriigen 
hat ihren Grund einmal in der hoheren Zahl der

Wochenbeitriige und dann in der zunelimenden 
Yerwcndung von Beitragsmarken hoherer Lolin- 
ldassen, woraus zugleichauf eine auBerordentlicho all- 
gemeincLohnsteigcrung im Jahrc 1911 zu schlieBen ist. 
Dies gelit aus der nachstehcnden Zahlentafel hervor.

Die Ausgaben an Renten und Boitragserstattungen 
stellten sich wie folgt:

Z a h lu n g cn  ( in sg e sam t)
J a h r  a n  R e n te n  a n  B e i tr a g s e r s ta t tu n g e n

JC JC
1911   168 973 370,92 10 240 469,70
1910   163 987 252,30 9 430 085,62
1909   158 265 663,73 9 420 433,02
1905 ..................  136 904 030,76 8 171 547,87
1900 ..................  80 448 760,06 6 616 720,64
1895 ..................  41 829 540,30 219 345,32
1891 ..................  15 299 132,86 —

Zusammen im Zcitraume von 1891 bis 1911 
1 968347388,41 JC an Renten und 115415650,39 JC 
an Beitragscrstattungcn.

Dio Zahlungcn fiir Krankenrenten sind im Jahro 
1911 um rd. 200 000 M  (70 000 i. Vorj.), diejenigen 
fiir Altersrenten wiederum um mehr ais eine halbe 
Million Mark zuriickgcgangen; der Zuwachs an don 
Rentcnzahlungcn entfiel, wie im Vorjahre, aus
schlieBlich auf die Inyalidenrenten. Diegesamten Ein
nahmen betrugen 1911: 270154727,42 (254454431) 

Mark. Ais Ausgaben stehen 
dem 172 951 393 J t  gegen- 
iiber. Der Yermogens- 
zuwachs beziffert sich 
also 1911 auf 97 203334 
(88 047 361) JC. Das Vcr- 
infigen iiberhaupt belief 
sich am Schlusse des Jahres 
bei den Versicherungsan- 
stalten und den Kassen- 
einrichtungen, soweit es 
fiir die reichsgesetzliche 
Versicherung bestimmt ist, 
auf 1759 362075 JC. Dic 
Ergcbnisso der Kranken- 
versichcrimg liegen zurzeit 
noch nicht vor.

(SohluB folgt.)

Ja lir

V on  100 JC d e r  G e sa in te in n a h m e  au a  
B e itr iig e n  e n tfa lle n  a u f  d ie  L o h n k lasse

V ou  1000 v e re in n a h m tc n  W ochenbcltrU gen  
(S tU e k za h l)  e n tfa lle n  a u f  d ie  L o lm klasae

I I I m IV v I I I I I I IV V
JC •K JC JC JC

B el d e n  31 V e rs ic h e ru n fisa n s ta lte n :

1911 4,36 17,13 23,90 19,95 34,66 84 227 262 174 253 1
1910 4,81 18,45 24,01 20,50 32,23 91 241 259 177 232
1909 5,59 19,45 23,85 20,98 30,13 105 250 264 178 213
1905 7,61 25,23 24,97 22,16 20,03 133 305 250 178 134
1900 11,73 30,34 25,27 21,07 11,59 189 342 238 158 73
1895 15,12 37,21 26,86 20,81 — 227 392 235 146 —
1891 17,06 36,87 24,98 21,09 — 253 384 217 146 —

B el d en  10 K n s s e n e ln r ic h tu n g e n :

1911 0,42 0,83 9,12 25,15 64,48 10 14 123 272 581
1910 0,42 0,92 10,46 25,29 62,91 10 15 140 272 563
1909 0,46 1,15 11,97 25,99 60,43 10 18 159 277 536
1905 0,51 2,43 21,98 21,13 53,95 11 37 2S0 215 457
1900 0,47 3,57 25,85 19,69 50,42 10 53 322 190 419

Betriebserfahrungen mit dem Siemens-Martin-Ofen, 
Bauart Friedrich. *

Yon Obcringenieur 0 .  F r ied r ich  in Hiisten.

I j i e  Einfiihrung des Siemens - Martin - Ofens, 
Bauart Friedrich,** die durch auswechsel- 

bare Brennerkopfe gekeimzeichnet ist, erfolgte im 
Mai 1909 auf der Julienhutte. Vorher wandte man 
dort die allgemein verbreitete Ofenbauart an, bei

* Yortrag, gchalton vor der Hauptversammlung der 
Eisenhtltto Obersohleaion in Gloiwitz am 10. November 1912.

** Vgl. St. u. E. 1910, 12. Jan ., S. 67; 15. Juni, S. 987; 
1L9U, 6. April, S. 540; 1912, 1. Aug., S. 1275.

der die Ivopfe die ganze Breite des oberen Ofens 
cinnehmen. Sie ist in Abb. 1 bis 3 in den Haupt- 
linien dargestcllt. Dio Gasziige verliefen parallel 
zur Ofenachse nach vorn und waren iu ihrem hin- 
teren Teil nach der zucrst von S ch 5 n w a ld er*  
eingefiihrten Bauart aus dem Ofenmassiy heraus- 
gebaut, wahrend die Luftziige im spitzen Winkel 
zur Ofenachse zum Schmelzraum fuhrten, so daB

* Ygl. St. u. E. 1891, Mai, S. 386.
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ihre Miindung die der Gasziige iiberdeekte. Die 
Bauart hatte verschiedene, im Betriebe schwer 
empfundeno Nachteile, die sich beim allmahlichen 
Zurflckbrennen der Kópfc einstellten. Ist cs sohon 
an und fiir sich schiidlioh, daB bei zuriickgebrannten 
Kiipfen die Yereinigung der Gas- und Luftstromc 
in einer vom Stahlbade weiter cntfcrnten Ebene 
stattrindet und somit dic gebildete Flamme infolge 
der YergroBerung des zu beheizenden Hau mes 
schlcchter ausgenutzt wird, so trat bei dieser Kopf- 
bauart noch der Nachteil hinzu, daB dabei die Luft- 
ziige infolge ihrer Schragfilhrung allmahlich immer 
uiiYollkommcner die Gasziige dccktcn, so daB auch 
dadurch die Flammenbildung verschlechtert wurde.

In der Tat rerlangsamte sich donn auch stets der 
Chargengang im Verlauf einer Ofenreise. Die ge- 
schilderten erhcblichen Nachteile der auf der Julien- 
hUtte angewandten Ofenbauart wurden noch ver- 
stiirkt durch das dort betriebene Iloheisencrzverfahren, 
das infolge seiner groBen Schlackcnmengen, wie 
allgemein bekannt, besonders nachteilig auf dio 
Ofenzustellung einwirkt.

Es wurde nun auf der JuUenhutte so gearbeitet, 
daB man bei stark zurttckgcbranntcn Kopfen den 
Ofen stillsetzte und unter dem Gewolbe, das man 
stehen lieB, die zurflckgebrannten Tcile der Kopfe 
erneuerte, wie man sagt „die Kopfe vorzog“. Dies 
war nattirlich eine schwierigo und zeitraubende 
Arbeit, und man hatte auch insofem an dem yer
fahren keine rechte Freude, ais das Gewolbe naturlich 
durch das inehrtagige Kaltstchen litt. Es wurde 
daher oft auf das bloBe Yorziehen der Kopfe ver- 
zichtet, und das llauptgewolbc gleichzeitig mit 
emeuert, auch wenn es an sich noch eine Zeitlang 
gehalten haben wurde. Aehnlich erging es mit

anderen Teilen des Ofens; auch diese muBten oft, 
an sich noch nicht erneuerungsbediirftig, doch neu 
zugestellt werden, um die ganze neue Ofenroiso 
durchhalten zu konnen. Somit wirkte das Vcrsagen 
cines Ofenteiles nachteilig auf den ganzen Ofen ein 
und gal) den AnstoB zu dcm Gcdanken, diesen 
groBen Mangel dadurch zu beseitigen, daB man die 
BrennerkOpfe leicht auswechselbar gestaltctc.

Dieser Gedanke konnte nattirlich nur dann eine 
praktisch mogliclio Form annehmen, wenn man das 
Gew i eh t der auswechselbarcn Teilc nach Moglichkeit 
herabdriicktc, um sie handlicher zu machen. Nun
war mir aber bekannt, daB sehr leicht gebautc
Kopfe, etwa nur aus ausgemauertcn Rohren be- 

stehend, sich in der Praxis sehr 
schlecht bewahrt hatten, weil die 
Reparaturcn zwar sehr leicht aus- 
zufiihrcn waren, sich aber so oft 
wicderholten, daB in den Betrieb 
der Oefen eine groBe Unregel-
milBigkeit kam. Es muBte also
eine mittlere Linie gefunden wer
den, um den beiden schwer zu 
vereinigenden Hauptfordcrungen 
gerecht zu werden, daB einer- 
seits der auswechselbare Kopf 
leicht mit Ililfc von Hebezeugen 
mittlerer Tragfahigkeit transpor- 
tiert werden konnte und ander
seits die Bauart doch so massiv 
war, daB Reparaturen nicht un- 
verhaltnism;iBig haufig sich niitig 
machten. Aus diesen Erwiigungen 
heraus entstand die in den Abb. 4 

bis 6 dargestelltc patentierte Bauart, die dadurch gc- 
kennzeiclmct ist, daB die Kopfe an ihrem vordercn 
auswechselbaren Teil vor dem eigentlichen Ofen- 
massiv gewisscrmaBen bis zur Breite der Gasziige 
eingeschnilrt wurden. Die beiden Luftziigc werden 
nach dem Verlassen der senkrechtcn Richtung zu 
einem einzigen vereinigt, der dann parallcl zu der 
Ofenachse in den Ofenraum fiihrt. Dadurch gewinnt 
man neben einer groBen Ersparnis an Mauerwerk 
und Eisenteilen gleichzeitig den Vorteil, daB der 
Luftzug in scinem ganzen Verlauf die Gasziige 
deckt, so daB der obsn geschildertc Uebelstand der 
allmahlich fortschreitcnden Verschlechterung in der 
Flammenfiihrung yerinieden wird. Der Winkel der 
Richtungslinien von Gas- und Luftzttgen wurde 
nicht oder fast nicht verandert, und e3 wurden nur 
an den Querschnitten der Ziige einige Vcranderungen 
vorgenominen. Es -wurde von vornherein dam it 
gerechnet, daB es sich auch notig machen konnte, 
einzelne weiter zuriickgelegene Teile der Kopfe aus
wechselbar zu gestalten. Diese Notwendigkeit stcllte 
sich beim spateren Betriebe auf der Julieuliiitte 
indes nicht heraus, da diesbeziigliche Versuchc keine 
nennenswerten Vorteile erkennen lieBen, wahrend 
auf einigen anderen Werken, die die Bauart an-
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nahmen, wenigstens die hinteren Gewólbc abhebbar 
gemacht worden sind.

Die Richtigkeit der Gedanken, dio zu der be- 
schricbenen Bauart fidirton, hat sieli dadurch erwie- 
sen, daB es sich nicht notig gemacht hat, wesentliche 
Acnderungen an ihr vorzunehmen. Vom ersten 
Ycrsuchc an arbeiteten die Kopfo betriebssicher und 
wirtschaftlich giinstig.

Der Hergang einer Ausweehslung ist in dieser Zeit- 
schrift* schon mehrfach beschrieben und auch von 
Fachgenossen beobachtet worden, so daB sich ein 
Eingehen darauf eriibrigt. Erwiihnt sei nur, daB 
die Ausweehslung eines Kopfes 
auf der Julienhutte wrie auch auł 
anderen Werken etwa 4 bis 6 Stun
den dauert, so daB die Eeparatur 
sieli beąuem in einem Sonntag- 
Yormittag erledigen liiBt. Der 
Ofen ist also am Montag wieder 
reehtzeitig im Betrieb. Diese 
kurze Reparaturzeit liiBt. sich na- 
turlich nur durch die reichliche 
Yorwendung von Formsteinen er- 
mogliclien, da ja das Behauen von 
Steiuen groBen Zeitverlust be- 
deutet. Der im ganzen einge- 
setzte Teil selbst wird dagegen 
in aller liuhe sorgfiiltig gemauert 
und gut getrocknet, so daB er 
an Haltbarkeit den iibrigen kalt 
gemauerten Ofenteilen nicht nach- 
steht. Sclbstverstiindlich sind bei 
dcm leichten Bau der Kopfe auch Sc/w itty- 
sonstige kleinere Reparaturen an 
diesen und an den benachbarten 
Ofenteilen von Zeit zu Zeit vor- 
zunelinien, olme daB deshalb ein 
Betriebsstillstand eintritt. Der 
Ofen lohnt aber die aufgewen- 
dete Miihe reichlich durch die Sc/miff i - k  
lange Ofenreise und dic damit 
verkniipften Vortcilc.

Das Julienhutter Stahlwerk 
hat sehr giinstig arbeitende 
Ofenkammern. Infolge der von Anfang an 
reichlich bemessenen SchlackeiiYorkammern, die 
niań noch besser dadurch ausnutzt, daB man die 
gebildete Kammerschlacke zum Teil in tcigigem 
Zustande herauszieht, ergeben sich Haltbarkeiten 
des Gitterwerks in den Kammern von 1500 Chargen 
und dariiber. Auf dieser Grundlage baut sich nun 
die ganze Ofenreise auf, die von Hauptreparatur 
Zl1 Hauptreparatur gcrechnet wird. Unter Haupt
reparatur versteht man eine vollstiindige Erneuerung 
des oberen Ofens mit Ausnahme des Herdcs, der 
melirere Ofenreisen aushalt, und das Auspacken 
oder Umpacken wenigstens eines Teilcs des Kammer-

* A  a, o.

gitterwerks. Zwischen zwei Hauptreparaturen fallen 
etwafttnf bisscchs Kopfauswechslungen und zwei Gc- 
wólbeerncucrungcn, mit denen kurze Reparaturen 
der Vorder- und Riickwand verbunden werden. Die 
Auswechslungen bedeuten, da sic ja iiber Sonntag 
beendet werden, gar keinen Betriebsstillstand; dic Ge- 
wolbereparaturcn erfordern nur kurze Stillstiinde vou 
hóchstens ciner Wocho von Charge zu Charge. Es ist 
ohne weiteres klar, daB bei dieser Arbeitswcisc jedor 
Teil des Ofens weitmoglichst ausgenutzt worden kann.

Dic vcrschicdcnen Teile eińos Sieincns-JIartin- 
Ofens haben, wie allen Fachgenossen geliiufig, eine

c

Schnitf a.-b Sc/mW c-A
Abb. 4 bis 6.

B auart der auswechselbaren 
Kopfe in JulienliUtte.

sehr verschiedene Haltbar- 
k e it , je nachdeni sie den 
Angriffen der Flammen und 
der chemischen Einwirkung 
des Einsatzes infolge ihrer 
Lage mehr oder minder stark 
ausgesetzt sind. Es ergibt 
sich daher oft der schon ein- 
gangs erwiihnte schwero JliB- 
stand, daB man infolge des 
Versagens eines Ofenteiles, 
beispielsweise eben der mas- 
siven Kopfe, den Ofen zur 

Reparatur einstellen und dabei mehrere andere 
Teile mit erneuern muB, die an und fiir sich noch 
in gutem Zustande sich befinden, aber doch nioht 
mehr stark genug sind, um die Lebensdauer der 
anderen neu zugestcllten Ofenteile mit durchhalten 
zu konnen. Neben dcm wirklich aufgebraucliten 
und halb • zerstorten feuerfesteu Materiał eines 
Sieinens-Martin-Ofens wird somit bei den ublichen 
Bauarten stets eine groBe Menge guten Dinas- 
materials verbraucht, das sehr wohl noch hatte 
ausgenutzt werden konnen, so aber die Zustcllungs- 
kosten unnotig erhoht. Durch dic Anwendung der 
ausweehsolbaren Ofenkópfe ist nun aber d m Jlartin- 
stahlwerker cin Mittel in die Hand gegeben, durch 
ra«che Erneuerung des empfindlichsten Teils im

56
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ganzen Otensystem den Gcsaintofen in allen seinen 
Teilen so weitgehend, wie nur irgend moglich, aus- 
zunutzen. Ich glaube, daB dieser Vorteil recht hoch 
bewertet werden muB. Oft ist mir von Fachgenossen 
entgegengehalten worden, daB man mit inassiyen 
Oefen eine hohe Chargenzahl erreichen konne, ohne 
daB man, wie es auf der Julienhiitte der Fali ist, 
immer einmal eine kleine Reparatur einschalten 
miisse. Ich mochte demgegcniibcr bemerken, daB 
es doch nicht nur auf dio Erreichung von Rekord- 
ziffern, sondern auf mOgliohstes Hcrabdrucken der 
Zustellungskosten, bezogen auf die Einheit erzeugten 
Stahls, ankommt. Und wenn man das durch eine 
Rciho von billigen kleinen Reparaturen leichter 
erreichen kann, so ist dieser Weg sicher riehtiger 
und gewinnbringender, ais wenn man mit Stolz 
feststellen kann, daB die Oefen so und so vicl Chargen 
gemacht haben, ohne daB man notig gehabt hatte, 
auch nur einen Stein zu erneuern.

Dio O fe n z u s te l lu n g s k o s te n  haben sich denn 
auch auf der Julienhiitte sehr bedeutend verringert. 
Um einen Vergleichswert mit anderen Werken zu 
schaffen, mochte ich bemerken, daB sie im Durch
schnitt im Jahre 1910: 1,04 J l, 1911: 1,17 J l und 
Januar bis einschlieBlich Juli 1912:1,07 J i, bezogen 
auf die Tonne erzeugter guter Blocke, betrugen, trotz 
der hohen obersehlesischen Dinaspreise, die sich zu 
den wcstdcutschen Preisen etwa wie 4 :3  oder 
noch ungiinstiger verhalten, und trotz des Roheisen- 
erzverfahrens, das an den Ofen erheblieh hohere 
Anforderungen stellt ais das Schrottverfahren. Sie 
setzen sich aus den Kosten der fiir die Oefen und 
den 150-t-Mischer verbrauchten sauren und basischen 
Materialien (mit Ausnalune des Dolomits) und aus 
don Kosten fiir eiserne Armaturteile sowie fiir die 
Reparaturlćihne der Maurer, Ziminerleute und 
Schlosscr zusąmmen. Dieser Hinweis erscheint 
nicht unniitz, da man auf verschiedenen Werken 
diese Kosten in anderer Weise bei der Berechnung 
aufstellt.

Sehr zufriedenstellend sind auch dic Erfahrungen, 
die man auf der Julienhiitte bezuglich der H o c h -  
h a ltu n g  d er  d u r c h s c h n it t l ic h e n  ta g lic h e n  
O fe n c r z e u g u n g  mit Hilfe der auswechselbaren 
Ktipfe gcmaeht hat. Zu Anfang erwahnte ich bereits, 
daB beim Zuriickbrennen der massivenOfenkópfeeine 
Verschlechterung des Chargenganges unfehlbar ein- 
tritt. Diese Tatsache nimmt man auf vielen Werken 
ais unabiinderlich hin; man rechnet einfach damit, 
daB am Ende einer Ofenreise die Chargendaucr immer 
mehr zunehtnen muB. Viele Betriebsleute halten 
es daher fiir besser, die Oefen gar nicht bis zu 
Ende auszunutzen, da sie die Sehiiden, die mit der 
langen Chargendauer verkniipft sind, und die in 
erhohtem Brcnnstoffaufwand, erhohten Lohnen usw., 
kurz in erhohten Betriebskosten bestehen, fur bedeu- 
tender halten ais die Ersparnisse an Zustellungs
kosten. Auf der Julienhiitte hat man dagegen 
infolge der auswechselbaren Ofenkopfe eine groBe

GleichmiiBigkeit in der taglichen Ofenlcistuiig 
wahrend der ganzen Ofenreise erzielt. Sehr oft 
werden deshalb auch bei einem kurz vor der Haupt- 
reparatur stehenden Ofen noch einmal die Kopie 
ausgewechselt. Die geringen damit verknupften 
Kosten werden reichlich aufgewogen durch den 
flotteren Ofengang. In dieser Zeitschrift* habe ich 
bereits iiber diese Ergebnisse boriebtet, so daB ich 
mich hier kurz fassen kann. Es sind an der genannten 
Stelle die taglichen Erzeugungsmengen eines Ofens 
in den Monatsdurchschnitten vou elf Monaten 
angefiihrt. Sie bewegen sich mit Ausnahmc eines 
Monates mit auBergewohnlichen Betriebsverhalt- 
nissen zwischen 153 und 165 t, und zwar liegen 
die besseren Ergebnisse am Ende der Ofenreise und 
nicht an dereń Anfang.

Von einschneidender Bcdeutung wurde die Ein- 
fiihrung der auswechselbaren Ofenkopfe hinsichtlich 
der dadurch hervorgerufenon E r z e u g u n g sste ig e -  
ru n g  der g a n z e n  A n la g e  in fo lg e  der w esent- 
l ic h e n  E in so h r a n k u n g  d er  R ep a ra tu rstill-  
s ta n  d e der einzelnen Oefen. Diese Einsohrankung 
wird nicht nur durch die Besohleunigung der 
kleinen Reparaturen erreicht, sondern auch da
durch, daB sich auch bei den Hauptreparaturcn 
eine Zeitersparnis eben durch das Yorhandensein 
eines bereits bei Beginn der Reparatur fertig 
dastehenden Ofenteils —  der Brennkópfe — er
gibt. Die gegenwartige Hochkonjunktur hat diesen 
groBen Vorteil besonders in dic Erscheinung 
treten lassen. Seit Anfang August 1911 bis heute 
arbeitet die aus sechs 40- bis 45-t-Oefen bestehende 
Anlage in Julienhiitte ohne jede kiinstliche, d. li. 
nioht im Zustand der Oefen begriindete Einschran- 
kung. Die Ergebnissa waren folgende:

Vom 1. August 1911 bis 31. Oktober 1912 waren 
384 Betricbstage, somit 384 x  6 =  2304 Ofentage. 
In dieser Zeit waren an 4 Tagen vier, an 187 Tagen 
fiinf und an 193 Tagen sechs Oefen in Betrieb. 
Das ergibt 2109 Betriebsofentage, denen 195 Repa- 
raturofentage gegoniiberstehen, dic somit nur 8,46% 
der gesamten Ofentage fiir den langen Zeitraum 
von 15 Monaten ausmachen. Dio gesamte Anlage 
wurdo also durchschnittlich zu 91 y2 % ausgenutzt. 
Es erubrigt sich, die wirtschaftliclic Bcdeutung 
dieser Ergebnisse, namentlich fiir dic Zeit einer 
Hochkonjunktur, klarzulegen. Wahrend man bei 
den alteren Ofenbauarten eine Anlage von sechs 
Oefen benotigt, um standig mit vier, zeitweise mit 
fiinf Oefen schmelzen zu konnen, arbcitete die Julien- 
hutter Anlage in */s Jahren an mehr Tagen nut 
sechs ais mit fiinf Oefen. Wahrend man allgemein 
beim Siemens-Martin-Ofeu auf 250 Arbeitstage im 
Betriebsjahr von 300 Arbeitstagen rechnet, geht aus 
obigen Zahlen hervor, daB auf der Julienhiitte fiir 
den gleichen Zeitraum ein Ofen an 274,0 Tagen 
in Betrieb ist, also 10%  mehr leistet. Bei Neu-

* 1912, 1. Aug., a  1275.
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anlagen ergibt sich daraus die SchluBfolgerung, daB 
man, im Falle dic Erzeugungsinoglichkcit durcli 
Rucksichten auf den Absatz u. a. bcschriinkt ist, 
durch Anwendung der auswechsclbaren Kopfe eine 
oder raehrere Ofeneinheiten mit allem Zubehor an 
Gebauden, maschinellen Einnohtungen usw. spareti 
kann.

Vou groBem Werto ist auch die S t e t ig k e i t  in  
den m on atlich en  E r z e u g u n g sm e n g e n  der Ge- 
samtanlage, die namentlich dann von groBter Bedeu
tung ist, wenn das Martinstahlwerk die Grundlago fiir 
die gesamte Stahlerzeugung eines ganzen Werkes 
bildet, wie es bei der Julienhutte der Fali ist. Die 
wirtschaftlichen Vorteilc fiir dic Stahl verarbei- 
tenden Betriebe, die sich aus dieser Stetigkeit

hcrleiten, entziehen sich naturgemaB der ziffern- 
maBigcn Feststellung. DaB sie gleichwohl von 
Bedeutung sin d , dariiber wird naturlich kein 
ZweiEcl herrschen.

Z u sam m en  fa ssu n g .

Die Einfiihrung der Siemens-Martin-Oefen, Bauart 
Friedrich, hat auf der Julienhutte folgende Vorteile 
gezcitigt: 1. Wesentliche Herabdruckung der Ofen- 
zustellungskosten auf etwa 60%  der friihcren;
2. Hochhaltung der durchsclulittlichen tiiglichen 
Ofenerzeugung; 3. Erzeugungssteigerung der ganzen 
Anlage um etwa 10%  infolge Einschrankung der 
Reparaturstillstande; 4. Stetigkeit in den monat
lichen Erzeugungsmengen der Anlage.

Kritische Bemerkungen uber die Leistung grofter Erzbrecher.
Yon A lfred  S c h in d le r  in Kaiserslautern.

I jie Leistung von Zcrkleinerungsvorrichtungen 
ist von zwei Gesichtspunkten aus zu be- 

urteilen: einmal in bezug auf die nutzbare Arbeit, 
die in gleichem und geradem Verhaltnis steht zu 
den neu erzeugten Bruchflachen Rittingersches 
Gesetz), richtigcr gesagt zur Hiilfte dieser Fliichen, 
das andercmal in bezug auf die in der Zeiteinheit 
mcugtc Menge des Brechgutes, ausgedriickt in 
RaummaBen.

Es ist ohne weiteres klar, daB die Leistung der- 
selben Zerkleinerungsvorrichtung sich unter sonst 
gleichen Umstiindcn mit der Natur des zu brechenden 
Stoffes, mit seiner Iiarte und seiner Spaltbarkeit 
iindert. Ebenso klar ist es auch, daB sie in dem MaBe 
kleiner wird, ais das Gut weitgehender zerkleinert 
werden soli, je weiter mit anderen Worten die linearen 
DurchschnittsmaBe der Stucke v o r  und n acli dem 
Brechen auseinanderliegen.

Wir wollen uns augenblicklich nur mit jenen 
Brechera befassen, welche die Aufgabe haben, 
das Rohmaterial der Erzaufbereitung fur diese 
selbst vorzubereiten. Dabei sind wieder zwei Falle 
unterscheidbar:

A. Das Erz ist grob  verwachsen. Die Zerkleine- 
r|uig w ird also bloB bis zu dem Punkte getrieben, wo 
ein Auslescn der tauben Stticke von Hand moglich 
■st, und danach erfolgt eine in ihrem Umfange durch 
die Art der folgenden Aufbereitung begrenzte Weiter- 
zerkleinerung des in seiner Menge verringerten 
Gutes.

B. Das Erz ist fe in  verwachsen, eingesprengt. 
Es wird in seiner ganzen Menge, da die Klaubearbeit 
hier unmoglich ist, sofort auf die wunschenswerte 
Eeinheit gebrochen, gemahlen.

In beiden Fallen sind Grob- und Feinbrecher 
crforderlich; letztere werden durch Yorschalten 
C1»es Siebes irgendwelcher Art, welches das bereits 
su! dem Grobbrccher (Yorbrecher) geniigend fein

fallende Kom ausscheidet, zweckmSBig entlastet. 
Im ersteren Falle schlieBt an das Sicben das Klauben 
an, im zweiten unmittelbar das Feinbrechen. Dieses 
kann nun naturlich aus ZweckmśiBigkeitsgriinden 
wieder stufenweise erfolgen, wobei in gleicher Weise 
wie vor zwischen je zwei nach einander arbeitenden 
Brechern ahnliche Siebapparate zu gleichem Zwecke 
eingeschaltet werden. Dadurch sinkt die Leistung 
der Brecher der Menge nach stetig von vorn nach 
hinten im Zuge der Arbeit.

Beim Entwurf einer derartigen Zerkleinerungs- 
anlage handelt es sich nun in erster Linie darum, 
dic Brecher der geplanten Leistung entsprechend 
zu wahlen. Die Rttcksicht auf die physikalischen 
Eigenschaften des zu brechenden Erzes, welche Eigen
schaften ia nur auf die Bauart des Brechers. nicht 
aber auf seine GroBe, d. i. Leistungsfahigkeit, be- 
stimmend wirken, kann hier vernaehlassigt werden, 
wo nur von Breehern im allgemeinen die llede ist.

Stehen Anlagen bereits im Betriebe, die das gleiche 
Erz unter gleichen Bedingungcn mit gleichen Appa- 
raten brechen, wie sie fiir die Neuanlage ins Auge 
gefaBt werden, so lassen sich Schlusse auf die Zahl 
bzw. GroBe der neu zu beschaffenden Brecher 
durch Vcrgleich der hier wie dort zur Anfuhr gelangen- 
den Erzmengcn zielien, Schlusse, die freilich vollen 
Wert nur dann besitzen, wenn Brecher nicht bloB 
gleicher Bauart, sondern auch gleicher GroBe in 
Frage kommen, und wenn auch die Beschickung 
in beiden Fallen ganz oder nahezu gleich regel- 
miiBig ist.

Wurde die Zahl der so errechneten Brecher 
dann aber zu groB, wodurcli sich nicht allein die 
Anschaffungskosten unliebsam erhohten, sondern 
sich auch der Betrieb unverhaltnismaBig teuerer ge- 
stalten wiirde, so kame die Beschaffung entsprechend 
weniger aber groBerer Brecher in Erwagung, und 
es w ire an erster Stelle zu bestimmen, wie sich die
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Łeistungen dor verschiedenen Gro Ben von Brcchern 
gleicher Bauart zueinander verhalten.

Rechnerisch laBt sich die Leistung eines Zer- 
kleinerungsapparates fiir ein Erz von bestimmten 
physikalischen Eigenschaften nur dann feststellen, 
wenn man eine ganze Reihe von Yoraussetzungen 
maeht, die in Wirklichkeit nie oder nie ganz zu- 
treffen. Erstlich muB angenomrnen werden, daB das 
zur Aufgabe komraende Erz eine theoretisch ein- 
heitliehe StiickgroBe besitzt, daB ferner das ge- 
brochene Erz auł ein ebenso gleichmaBiges Kom  
gebrochen wird. Nur dann kann man bei einer 
bestimmten Zahl der Spiele des Brechers in der Zeit- 
einheit (Backenbrecher) bzw. bei einer bestimmten 
Umdrelnmgsgeschwindigkcit der senkreeliten Brecher- 
welle (Bund- oder Kreiselbrecher) die Leistung be- 
rechneu; auch dann nur anniihernd.

In der Praxis wird dieser Weg selbstverstandlich 
nicht beschritten; man wendet sich an die aus- 
fiihrenden Maschinenfabriken und laBt sich die 
gewiinschten Angaben iiber eine Brechertype 
machen oder gibt dic verlangte Leistung in allen 
Beziehtingen an und liifit sich einen Brecher emp- 
fehlcn. Wo nimmt nun aber die Maschinenfabrik 
ihre Żabien her, die sie fiir die verlangten Angaben 
benotigt ?

Maschinenfabriken, die auf dem Gebiete der 
Hartzerkleinerung ErsprieBliches leisten wollen, sind 
genotigt, um allen Wilnschen des Marktes gerecht 
zu werden, fiir jeden einzelnen Fali, wo es sich 
um ein ihnen fremdes Erz handelt, eingehende, also 
zeitraubendc und dadurch kostspielige Yersuchc 
anzustellen, bevor sie fiir die Łeistungen ihrer Brecher 
irgendwelche Gewahr leisten. In den Tagcbiichern 
ihrer Ycrsuchsanstalten sammelt sich mit der Zeit 
auf diese Weise eine Menge wertvoller Zahlen an, 
die sie dann in ihren Preisblattern in mundgerechter 
Form der Oeffentlichkeit zuganglich machen. Es 
fragt sich nun, ob und inwieweit man diesen ver- 
offentlichten Zahlen Yertrauen schenken darf.

Ein Blick auf die Preisblatter, soweit sie deutseheu 
Maschiuenfabriken entstammen, zeigt uns, daB die 
Yerfasser fast durchweg in Angabe von Leistung 
und Kraftbedarf sehr vorsichtig sind und sich bei- 
nahc stets auf ein bestimmtes Minerał von mittlerer 
Hartę beziehen. Selir mit Recht; denn hier alle 
Moglichkeiten zu berucksichtigen, ist und bleibt 
unmoglich. Diese Zuriickhaltung kann man auch 
in den Flugblattern und Preislisten amerikanischer 
Maschinenfabriken feststellen, beinerkt aber gleich- 
zeitig beim Yergleiche, daB zwischen deutschen und 
amerikanischen Angaben iiber Erz-Vorbreeher in 
anderer Hinsicht ein auffiilliger Unterschied bestcht: 
Wahrend erstcre verhaltnismaBig rasch die obere 
Grenze der Leistungsfahigkeit ihrer Brecher er- 
reichen, scheint Amerika auch in diesem Punkte 
das Land der unbegrenzten Moglichkeiten; die Ameri- 
kaner fiihren Brecherleistungen an, die ein Yiel- 
faches jener deutscher Brecher betragen.

Ein Bcispiel: Eine iiber die Grenzen Deutscli- 
lands hinaus riihmlichst bekannte deutsche Maschi- 
nenfabrik baut Kreiselbrecher am erikanischer  
B a u a r t in einer iiłteren und einer neueren Type, 
erstere in aclit, letztere in sieben verschiedcncn 
GroBen. Fiir den groBten dieser Brecher neuer Type 
gibt sie in ihrern Prospekt ais stiindliche Leistung 
an zerkleinertem Gestein von mittlerer Hartę bei 
etwa 60 111111 Spaltweite 100 bis 175 t  an, seinen 
Kraftbedarf mit 100 bis 140 PS. Dabei wiegt der 
Brecher etwa 30 t. Der entsprechende Brecher 
alterer Bauart lcistet nach derselben Qucllc 100 
bis 150 t, braucht 100 bis 150 PS und wiegt rd. 
47 t. Die GroBe der Einwurfsóffnungen (Maulweite) 
ist 450 x  1450 bzw. 450 X 1575 mm. Die Brecher 
sind also imstande, auch Erzbrocken von ziemlicher 
GroBe aufzunehmen.

Stellcn wir diesen Zahlen dic entsprechcnden der 
amerikanischen Firmen gegeniiber.

Maschinenfabrik A. fiihrt in ihrer Listę zehn 
GroBen von Kreiselbrechern an ; Nr. 10 soli imstande 
sein, stiindlich 300 bis 700 t auf etwa 125 mm Korn- 
grofie mit einem Kraftaufwand von 125 bis 175 PS 
zu brechen und wiegt etwa 86,2 t. Diesclbe Firma 
veroffentlicht fiir diese Brecher ein Diagramm, iii 
welches noch zwei weitere Brecher Nr. 11 und Nr. 12 
aufgenommen wurden. Danacli brioht Nr. 12 
stiindlich 2750 t  auf eine StiickgrtiBe von etwa 
380 111111.

Firma B. baut Kreiselbrecher in cif GroBen und 
gibt an, daB der groBtc Brecher der Listę stiindlich 
600 bis 1600 t auf etwa 300 mm Korn bricht und 
175 bis 225 PS an Kraft erfordert; dabei wiegt er 
rd. 163 t.

Firma C. soli nach Vcroffentlichung in einer 
amerikanischen technischen Zeitschrift* einen Erz- 
brecher gebaut haben, der Erzblocke von 7 bis 8 t 
zu fassen und zu brechen vermochte, und dessen 
stiindliche Leistungsfahigkeit bei 200 PS Kraft
bedarf (1) 1000 t betragen haben soli.**

Nimmt man das spezifische Gewicht dieses 
Erzes, u m  fiir uusere Schliisse ungiinstig zu rechnen, 
recht hoch, mit 5 an, und rechnet man die so er- 
haltenen Inhalte auf KugcKortn um, so erhalt man 
Kugeln von 1390 bzw. 1450 mm Durchmesser, 
andernfalls Wurfel von etwa 1120 bzw. 1170 mm 
Kantenlange.

Man muB bedauern, daB solche Zahlen und An
gaben Eingang in die technische Literatur finden 
und so in der Lage sind, Verwirrung hervorzurufen. 
Einer kritischen Beleuchtung lialten sie nicht 
stand, wie wir nachstehend zu beweisen versuchen 
wollen.

Wenn ein Erz nach dem Brechen Stiicke von 
380 oder 300 111111 Seitenlangc ergeben soli, kann man

* The Iron Trado Roviow 1912, 15. Febr., S. 387/90.
** E in Erzbrecher von 1000 t  stUndlichcr Leistung. 

St. u. E. 1912, 3. Okt., S. 1663/4. Vgl. hierzu auch 
St. u. E. 1912, 24. Okt., S. 1792.
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annehmen, duli diese Stiiekc vor dem Brechen 
mindestens linear doppelt so groB sind, also 
7(30 oder G00 mm in ihren groBten Abmessungen 
messen. Ganz abgesehen von dem gewohnlich 
hóheren spezifisehen Gewicht der zu brechenden 
ilaterialien, das ein hohes absolutes Gewicht dieser 
Stiicke ergibt, vcrbietet sich selion das Fordem  
sogroBer Stiicke aus Schacht- oder Stollenbetrieben 
durch die beschriinkten Abmessungen der Forder- 
ąuersclinitte und der FordcrgefaBe, dann aber auch 
durch die Beschwerlichkeit wenn nicht Unmoglich- 
keit, so schw ere Stueke in dic FordcrgefaBe zu ver- 
ladcn, da ja in unterirdischen Betrieben Hebezeuge 
geeigueter Art nicht zur Yerfiigung stehen.

Normalspurwagcn konnen nur in Tagebauen un
mittelbar yerwendet werden, und hier kamen auch 
unter Umstiinden Krancund andere Hebezeuge in Be- 
nutzung. Wird cs aber selbst hier wiinschenswert sein, 
sogroBeBlocke der Zerkleincrung zuzufiihren ? Sprcng- 
arbcit wird eingeschriinkt, wo tunlichst groBe Blocke 
fallen sollen (Marmorbriiche usw.), oder wo Schlag- 
wetter und Grubenbrande zu fiirchtcn sind; im Erz- 
bergbau spielen diese Griinde so gut wie keine Rolle. 
Die Fórderung groBer Blocke ergibt ferner neben 
anderen Uebelstiinden eine schlechte Ausnutzung der 
Bahnwagen, also erhohte Fraehtkosten.

Aber auch selbst dort, wo Erzvorkommen und 
Brechanlage unmittelbar nebeneinanderliegen, wo also 
der Erzblock ruoglicherweisc vom Kran direkt iiber 
den Brccher gehoben werden konnte, selbst dort 
tratę wieder der Uebelstand auf, daB eine regel- 
niaBige Zttfidir des Erzcs mit derart groBen Blocken 
unmoglich durchgefiihrt werden kann. Ohne g lc ie h -  
maBige Aufgabe kann man aber die Meistleistung 
eines Brechers (und um diese handelt es sich in der 
Meltrzahl der Falle) iiberhaupt nicht bestimmen, 
daher auch. nicht aus ihr die mittlere Leistung 
ablciten.

Will man sich vorstellen, in welcher Weise die 
Leistungszahlen der amerikanischen Brecher ge
funden worden sind, so versagt auch die entwickeltste 
Enbildungskraft. 'Wir besitzen in Europa eine ganze 
Reihe von gewaltigen Erzlagerstatten in Skandi- 
navien, Steiermark, Bosnien usw., die man fiiglich 
zum Yerglcich mit den groBen amerikanischen 
Erzrevieren heranziehen kann. Trotzdein wird 
man finden, daB hier iilmliche Bctriebsvcrhiiltnisse, 
"'ie sic aus den amerikanischen Zahlen abgeleitet 
werden mjissen, nicht eingefiihrt werden konnten. 
Es liegt dies nicht in Griinden der Herstellung,

was sehon daraus erhcllt, daB die ersterw&hnto 
deutsche Maschinenfabrik sehon fiir Sonderfalle 
groBere Brccher ausgefiihrt hat, ais sie in ihren 
Listen anfiihrt. Es ist dies vielmehr logisch im Zwecke 
der Zerkleincrung und im Bcstreben moglichster 
Wirtschaftlichkeit begriindet.

Beziehen sich aber die hoheren Zahlen der ameri
kanischen Listen auf Sonderausfiihrungen, wogegen 
dic Bezeiclmung der entsprechenden GroBen mit 
Ordnungszahlen spricht, sogehoren sie eben aus diesem 
Grunde nicht in die Preisliste, wo sie nur dazu dicnen 
konnen, falsche Ansichtcn zu erwecken. Maschinen 
fiir solche Ausnahmefiille kauft man nicht nach 
Preisliste, dic nur dem taglichen, allgemeinen Be- 
diirfnis cntgegenkommen soli.

Halten sich amerikanische Firmon nicht an 
diesen Grundsatz, und nehmen sie in ihre Katalogc 
Maschinen auf, die iiberhaupt noch nicht oder besten- 
falls ein cinzigcs Mai ausgefiihrt worden sind, so 
kann dagegen so lange nichts eingewendet werden, 
solange diese Angaben bloB in ihren Preisbiichern 
erscheinen, wo sie der priifende Fachmann leiclit ais 
reklamehaft, um nicht zu sagen ais Httmbug erkennt. 
Dringt diese Reklame jedoch in Fachblatter oder 
sogar in tcchnischo Werke gróBeren Umfanges, so 
kann ihr nicht nachdriicklic.h genug entgegengetreten 
werden.

Der deutsche Maschinenbau hat sich unter dem 
EinfluB der Wettbewcrbcr von jcuseits des Ozeans 
heute sehon daran gewohnt, e in  g e w is s e s  31aB 
von Reklamę fiir notig zu halten. Es ist aber gottlob 
in der Nacheiferung seines Yorbildes noch nicht 
(oder nur in seltcncn Ausnahmcfallen) so weit geraten, 
die Reklame ais Hauptsachc und gute Wcrkstatt- 
arbeit und gute konstruktive Durchbildung der 
Maschinen ais Nebensachc anzusehen, wenngleich 
leider nicht geleugnct werden kann, daB sich auch 
bei uns sehon Firmen finden, dio in ihrer Reklame 
weiter gehen, ais sich mit den Gnindsiitzen strenger 
Ehrlichkeit vertriigt.

D er Yerbraucher allein ist imstandc, zur Riick- 
kehr auf diesem Wege zu zwingen, indetn cr r̂er- 
iiffentlichungen privater Natur (Preislisten usw.) 
und solche zu Reklainezweckcn sorgfaltig priift und 
nicht alle Angaben, die ihm zu Gesicht kommen, 
kritiklos hinnimmt, Dann wird er von selber davon 
abkommen, amerikanische Maschinen, welcher Art 
auch immer, von vornhercin ais den deutsehen Er- 
zeugnissen iiberlegcn anzusehen, eben nur deshalb, 
weil sie aus Amerika stamincn.
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U eber den EinfluB der mechanischen Formgebung auf die Eigen
schaften von Eisen und Stahl.*

(Mitteilungen aus dem Eisenhuttenmiinnischen Iustitut dor Kgl. Techn. Hoclischule Aachen.)
Yon P. G o c r o n s  in Aachen.

(Hiezu Tafel 4.)

I | i e  Beanspruchuiig eines Metalles bei gewBhn- 
-*■— lieher Temperatur iiber seine Elastizitats
grenze hinaus hat auBer einer bleibenden Verandcrung 
der Form auch eine Veriinderung der Eigenschaften 
zur Folgo. Im gewohnlichcn Zustande sind viele 
Metalle bildsam und konnen durch Hammern, 
Pressem u. dgl. bei gcwohnlichei; Temperatur in die 
verschiedensten Formen gebracht werden. Diese 
Eigenschaft bezcichnet man ais H a m in e rb a rk e i t  
im Gegensatzzur S c h m ie d b a rk e i t ,  welcho die Yer- 
arbeitbarkeit bei hoherer Temperatur kennzeichnet.

Die vorliegendo Untersuchung bezweckto den 
EinfluB der Kaltformgebung auf die Eigenschaften 
des Eisens dadureh festzustellen, daB durch Zielicn 
genau bestinimte Yerarbeitungsstufen von wacli- 
sender Starko vorgenommen und dio jeder Stufe 
entsprechenden Yeriinderungen der Eigenschaften 
gemessen wurden. Aus der groBen Zahl der unter- 
suchten Materialien** sollen drei nach Zahlentafel 1 
ais Durchsclmittsbeispiele herausgegriffen werden.

Zahlentafel 1.
Z u sa m m e n se tz u n g  d e s  u n te r s u c h te n  M a te r ia ls ,  

C %  Mn  %  P %  S %  S i %

ThomasfluCoiscn . . 0,07 0,48 0,080 0,050 0,006
M artinstahl . . . .  0,55 0,47 0,068 0,036 0,262
M artinstahl . . . .  0,78 0,38 0,016 0,019 0,113

Ais MaB fur die crfolgto Formveranderung wurde 
dio Querschnittsverininderung gewahlt, ausgedriickt 
in Prozenten des ursprilnglichen Querschnitts. Dieser 
Wert soli ais B e a rb e itu n g sm a B  R  bezeielmet 
werden. Es ist demnach

worin
Q =  ursprunglicher Querschnitt in qmm,
Q' =  endgultiger Querschnitt in qmm.

In Zahlentafel 2 ist eine Zusammenstellung der 
hier besprochenen Proben mit dem BearbeitungsmaB 
gegeben.

* Autoreferat nach F e r rn m  1912, 8. Dez., S. 65/81;
8. Jan ., S. 112/21; 8. Febr., S. 137/51. Der Aufsatz 
bildet eine Bearbeitung des ersten Teiles einer Arbeit 
des Verfassers, welche unter dem T itel: „On the In 
fluence of Cold-Working and Annealing on the Pro- 
perties of Iron and Steel" im Journal of the Iron and 
Steel Instita te , Carnegie Seholarship Memoirs, Nr. III , 
1911, ersehienen ist.

** Die Herstellung zahlreicher Materialproben flber- 
nahm  in liebenswttrdiger Weiso dio Firm a Fclten & 
Guilleaume-Lahmeyerwcrke, Aktien-Gesellschaft in MOl- 
heim am Rhein. E s ist mir eine angenehme Pflieht, ihr 
auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus- 
zusprechen.

Zahlentafel 2.

M e e h an isch o  Y o rb e h a n d lu n g  d e r  u n te rsu ch ten  
M a te r ia l ie n .

1
cj
£

M eeh an isch e  Y o rb e h a n d lu n g
D u rc h 
messer

nim

Hearbei- j 
tongsmaO [

% i
W alzdraht, n a tu rh a r t  . . 5,20 _
1 mai g e z o g e n .................. 3,97 41,0 !

1 -2 2,83 70,5
l | ° u 3 ........................................... 2,37 79,5 i
\% i ' 4 „ „  .................. 2,00 85,7
\ h - 5 „  „  ......................... 1,70 89,2 :
o °•a 6 „ 1,37 93,2

7 „ „  .................. 1,18 95,2 ;
8 „  ............................. 0.98 90,5 |

ś O W alzdraht, n a tu rh a r t  . . 5,37 — i

t * 34,0
1 2 ........................................... 3,60 55,0

3 ........................................... 3,00 62,0 i
i  4 „ „  .................. 2,48 78,0 j

0Q M ! 5 „  ..................... 1,98 86.5

-Ś° W alzdraht, n a tu rh a r t . . 5,30 —
t. 1 mai g e z o g e n .................. 4,58 25,4
a j? *> 4,22 36,7
i  ° 3 „  „  ............. 3,84 47,5

i i  rjl *
4 „  „  ..................
5 >» »» ..................

3,43
3,03

58.5
07.5 :

Das in der angegebenen Weise vorbehandelte 
Materiał wurde nun auf seine Eigenschaften hin 
untersucht, und zwar wurden bestimmt:

1. Elastische Eigenschaften, Elastizitatsmodul, 
Proportionalitats- und Elastizitatsgrenze.

2. Festigkeitseigenschaften, FlieBgrenze,Zugfestig- 
keit, Bruchdehnung und Kontraktion.

3. H artę nach den Yerfahren von Brinell und 
Shore.

4. Spezifisches Gewicht.
5. Elektrischer Leitungswiderstand.
6. Magnetische Eigenschaften, Permeabilitat, 

Remanenz, Koerzitivkraft, Hysteresis.
7. Losungspotential.
8. Losungsgeschwindigkeit in verdunnterSchwefel- 

saure.
9. Struktur.

1. D ie e la s t is c h e n  E ig e n sc h a fte n .

Die elastischen Eigenschaften gehoren mit zu 
denjenigen, welche durch dio Kaltbearbeitung am 
starksten beeinfluBt werden. So ist z. B. bekannt. 
daB liartgezogener Draht besser federt ais ge- 
gluhter. Dieses Yerhalten ist auf eine Erhohung der 
Elastizitatsgrenze zuriickzufuhrcn, welche bewirkt, 
daB bei kaltgehartetem Metali eine bleibende Dehnung 
erst bei einer hoheren Spannung erfolgt. Eingehende
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Abbildung 1. Gesamt- und bloibeudo Delmungen eines W alzdrahtcs 
aus weiehom ThomasfluBoiscn.

Versuche von B au sch in g er*  und insbesondere 
Rudeloff** bewiesen, daB durch Strecken eines 
Stabes in der ZerreiBmaschino die Proportionalitiits- 
grenze beeinfluBt wird, wahrend dio Dehnungszahl 
bzw. der Elastizitiitsmodul unveriindert bleibt.

Boi diesen Yersuchen wurdo dic Formveriindcrung 
durch reine Zugwirkung liervorgerufen, wahrend die 
Beeinflussung der elastischcn Eigenschaften durch 
Ziehen und Kaltwalzen nicht eingehend unter
sucht ist.

Die vorlicgenden Bestimmungen des Elastizi- 
tatsmoduls sowie der Proportionalitats- und 
Elastizititsgrenze erfolgte in der Weise, daB mit 
Hilfe von Spiegelapparaten Martensscher Kon- 
stniktionf die Dehnungs- Spannungskurvcn auf- 
gestellt wurden. Auf jede Bclastungsstufe folgtc
eine Eutlastung auf konstantę Anfangsspannung 
unter Bestimmung der bleibenden Dehnung. Aus 
den erhaltenen Werten wurde die Spannungs-Deh- 
nungskurve aufgezeichnet. Es war urspriinglich 
beabsichtigt, die wahre Elastizitats- und Proportio
nalitatsgrenze festzustellen (in den Kurven mit E  
und P bezeiclinet), jedoch erwies sich, wie aus den 
Kurren hervorgeht, die Bestimmung ais zu ungenau, 
da namentlich bei gezogenem Materiał die Kurve 
der bleibenden Delmungen sich unter einem sehr 
spitzen Winkel von der Ordinate entfcrnt, ebenso 
"ie die Kunre der gesamten Delmungen mit einem 
sehr spitzen Winkel in die Gerade ubergeht.

Um jedoch Yergleichswerte ftir Elastizitats- und 
proportionalitatsgrenze zu erhalten, wurde in An- 
lehnung an staatliche Priifungsvorschriften unter 
Wastizitatsgrenze (Er) diejenige Spannung bestimmt, 
welche eine bleibende Dehnung von 0,025 %  hervor- 
braehte, wahrend ais Proportionalitatsgrenze (P') 
diejenige Spannung galt, bei welcher dio K urre der

b a u sc h in g e r , a. a. O.
* R udoloff: UntersuchungenQberdenVcrlauf yorauf- 

pegangener Formiinderungen auf die Fcstigkeitseigen- 
80 ten der Jlotallo. Mitt. a. d. KgL Techn. Versuehs- 
anstalten zu Berlin, 1901. Erg.-Hcft I, S. 1.

T M artcns: Handbuch der Materialienkunde. I. (1898). 
®w1id, Springer.

Gesamtdchnungen sich um 0,025% 
p/ von der Geraden entfcrnt hatte. 

Dieso Ycrhaltnisse lassen sich 
am leichtesten an Hand der Abb. 1 
iibersehen. In A bb.l stellt K urvel 
die bleibenden Delmungen des 
Walzdrahtcs aus weichem Thomas- 
fluBeisen dar, Kurve 2 dio Gesamt- 
dehnungen. Dio Kurven 3 ,5  und 
7 entsprechen den bleibenden,
4, 6 und 8 den Gcsamtdehnungcn 
der 1 mai, 3 mai und 7 mai gezogenen 
Drahtproben. Die Verandorungen, 
welcho die Kurven erfahron haben, 
sind bereits nach dem ersten Zug 
doutlich zu erkennon. Wahrend 
die Kurvcn 1 und 2 ziemlich scharf 
umbiegen, bald nach Ucbersclirei- 

tung der Punkte E ' und P ' eine horizontale Richtung 
einschlagen und das Materiał zu flieBcn beginnt, 
steigen die Kurvcn 3 bis 8 um so steiler an, jo groBer 
das BearbeitungsmaB ist. Um zu zeigen, wio unsicher 
in allen diesen Fiillen die Ermittlung der wahron 
Proportionalitats- und Elastizitiitsgrenzo ist, sind 
auBcr den Punkten E ' und P /, den praktischen 
Elastizitats- und Proportionalitiitsgrenzen, die 
Punkte E  und P  eingetragen, dic etwa den wahren 
Grenzen cntsprcchen wiirden. Man kann leicht 
erkennen, daB die Bestimmung der Lage dieser Punkto 
mit weit groBeren Fehlcrn behaftet ist ais diejenige 
der Punkte E ' und P‘. Der Elastizitatsmodul ergibt 
sich aus der Neigung der Geraden A P  zur Abszisse 
und entspricht der Tangente des Winkels. '

Zahlentafel 3.
E la s t i s o h c  E ig e n s c h a f t e n .

3u
2a
S

iT ech an lsch e  B c h a n d -  
lu n g

]3earbel-
turn-s-
m afl

%

1’ro p o r-
tio n a ll-

tiits-
g ren ze

ki7/qmm

£Lo3tlzi-
tUts-

g ren z e
kp /qm m

E la s t ld -  
ta ta -  1 

m oduł i 
k n /q m m  ]

S
■ l oa
a  °
1 ©
1 °-aH

W alzdraht,
n a tu rh a r t  . .

1 mai gczogen .
2

3 Z ",

4 „  „
5 , .  „  . 
0  „  „  .
 7 ..................
 8 ..................

41.6
70.5
79.5
85.7
89.2
93.2
95.2
96.5

26,0
39.5
61.5
73.0
83.0
84.5
87.5
91.5
90.0

26.5
44.5
63.0
70.0
78.5
77.5
81.5
85.0
83.5

20 000 
21 500 
21 000 
21 000 
20 000
19 800
20 000 
20 100 
20 000

W alzdraht, 
n a tu rh a rt . . 26,0 25,0 20 500

3“ 1 mai gczogen . 34,0 45,0 52,5 20 200
2 55,0 48,0 54,0 19 300

•ńa 3 ......................... 62,6 57,0 61,5 20 800
4 „  „  . 78,6 68,5 74,5 19 900
5 „  „  . 86,5 68,0 92,0 20 000

W alzdraht,
n a tu rh a r t  . . 24,5 26,0 21 900

: 1 mai gczogen . 25,4 38,5 36,0 21 200
i  "i 2 „  „  . 36,7 38,5 43,0 20 500
s*- ‘ 3 „  „  . 47,5 45,5 44,0 19 700
S - 1 4 , , 58,5 48,5 46,5 20 000

5 „ 67,5 48,0 46,0 17 500
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Die fiir die Yerschiedenen Materialien crhaltenen 
Ergebnisse sind in Zahlentafel 3 zusammengestellt. 
Aus den Zahlenweirten ergeben sieli folgende Schlusse 
bezuglich der Einwirkung der Kaltformgebung auf 
die elastischen Eigenschaften.

Die E la s t iz i ta ts g r e n z e  steigt mit dem Bear- 
beitunKsmaB. In Abb. 2 sind die Werte der Elasti-

gleicli zu der Genauigkeit, mit welcher diese Punkte 
uberhaupt bestimmt werden konnen, sehr gering. 
Demnach gilt fiir die Proportionalitatsgrenze das 
gleiche, was fiir die Elastizitatsgrenze ausgefuhrt 
worden ist.

Der E la s t iz i ta ts m o d u l  bleibt praktisch unver- 
andert. Das in einzelnen Fallen bei sehr hohen

niedrigem 
Kohlenstoffgehalte

zitatsgrenze in Abhiingig- 
keit von dem Grade der 
Kaltbearbeitung zusam
mengestellt. Die Zahlen- 
tafeln und Kurven lassen 
erkennen, daB die Elasti- 
zitiitsgrenze bei Eisen mit 

und mittlerem 
bis in

die M he yon 90kg/qmm 
gesteigert werden kann, 
wozu je nach dem Kohlen- 
stoffgelialt ein Bearbei- 
tungsmaB von 85 bis 95 %  
erfordert ist. Sehr kohlen- 
stoffreiches Materiał er
reicht bereits nach wenigen 
Ziigen scinen Hochstwert 
der Elastizitatsgrenze bei 
etwa 45 kg/qmm. Fiir die 
Erzielung eines Materials 
von hoher Elastizititts- 
grenze durfte denmach ein 
mittlererKohlenstoffgehalt 
von etwa 0 ,5%  am geeignetsten sein, da seine 
Kaltbearbeitbarkeit noch sehr erheblich ist und 
hohe Werte der Elastizitatsgrenze bereits bei ver-

Zahlentafel 4. F e s t i g k e i t s e ig e n s c h a f  te n .

M
at

er
ia

ł

Mechanische Behandlung
Bearbei*
tungs-
mafJ
%

Fliefl-
grenze

ig/qmm I
g

is
1

i 3

Deh-
nung

%

Kon-
trak-
tioa
%

W alzdraht, n a t u r h a r t ....................... _ 28,3 41,8 30,6 73
1 mai g ezo g en ......................................... 41,6 64,6* 66,0 8,5 45

% 2 „  „  ......................... 70,5 — 83,5 6,2 31
3 ................................................................ 79,5 — 92,0 6,0 29
4 „  „  .................................... 85,7 — 95,0 6,3 30
5 „ 89,2 — 100,9 5,7 25

A 0 „ „  ......................... 93.2 — 104,0 4,9 20
7 „  „ .................................... 95,2 — 108,1 5,2 25
S „ . ................................ 90,5 — (107,5) — (20)

W alzdraht, n a t u r h a r t ....................... — 36,9 65,5 23,3 38,0

1 ° 1 m ai g e zo g e n ......................................... 34,0 94,0* 98,5 0 8 19,4
2 „ ................................................. 55,0 — 111,3 5,9 15,3
3 „ 62,6 — 119,5 6,5 14,0cj -

3 ° i  „ ■■ ......................... 78,6 — 133,4 6,0 14,1
! 5 ................................................................ 86,5 — 142,2 6,3 13,4

W alzdraht, n a t u r h a r t ....................... _ 52,3 81,2 19,2 36,0

3 ° 1 m ai g ezo g en ......................................... 25,4 — 101,4 7,6 24,2
jo 2 „  „  .................................... 36,7 — 109,0 6,9 19,8

QO 3 „ „ ......................... 47,5 — 121,0 5,9 20,2O '
3 ° 4 ................................................. 58,5 — 126,2 6,2 17,5

5 „ 67,5 — 128,0 6,0 15,5

Bearbeitungsstufen beobachtetc Sinken diirfte wohl 
nur auf eine beginnende innere Materialzerstorung 
zuriickzufuhren sein.

Beorie/Yungsmff/S

Abbildung 2. Elastizitatsgrenze in Abhangigkeit 
vom Grado der Kaltbearbeitung.

lialtnismaBig niedrigen Bearbeitungsstufen erzielt 
werden konnen.

Die P ro p o r t io n a li ta ts g re n z e  hat bei den 
untersuchten Proben in bezug auf die Elastizitats
grenze keine bestimmte Lage. Letztere liegt im 
allgemeinen etwas niedriger. Der Unterschied zwischen 
Proportionalitats- und Elastizitatsgrenze ist im Ver-

2. D ie F e s tig k e its e ig e n sc h a f te n .

Die Festigkeitseigenschaf ten des kaltbearbeiteten 
Eisens waren schon haufiger Gegcnstand eingehender 
Untersuchungen. So liefert auBer fruheren Arbciten 
von B au sch in g er* *  und U n w in f in erster Linie 
die bereits erwahnte Arbeit von R u d e lo fff j eiac 
Reihe von Bestimmungen der Festigkeitseigenschaften 
eines auf der ZerreiBmaschine vorgestreckten Ma
terials. Ueber die Festigkeit und Bruchdehnung 
einiger gezogener und gegluhterDrahte aus weickem 
B'luBeisen berichtet H eyn. §

T h o m asflu B eisen  mit 0,07%  Kohlenstoff. 
(Zahlentafel 4, Abb. 3, K u m  1). Da das Ausgangs- 
material in diesem Falle aus 5,2 mm starkem Walz- 
draht bestand, lieB sich eine sehr weitgehende Forrn- 
veranderung (BearbeitungsmaB bis zu 96,5 %) durch- 
fiihren. Die Zugfestigkeit stieg hierbei in sieben

* Undeutlich ausgepragt.
** a. a. O.

t  U nw in  : On the yield point of iron and steel an<l 
the effeefc of repcated straining and annealing. Proc. 
Roy. Soo. 57, 179.

t t  a. a. O.
§ Dio Umwandlungen des Kloingefilges bei Eisen una 

Kupfer durch Formanderung im kalten Znstande und 
darauf folgendes AusglUhen. Z. d. V. d. I. 1900, S. 433.
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Abbildung 11. Gefiigebild Abbildung 12. Gefiigebild
dieses Elekt rostahles nach viermaligem Zirhen. dieses StuldeH nach sechsmaligem Ziełien.

P. G o e r e n s :  Ueber  den Einflufi der mechanischen Formgebung  

auf die Eigenschaften von Eisen und Stahl.

Abbildung 9.
Gefiigebild eines E lektrostahles, ną tu rh art.

Abbildung 10. Gefiigebild 
dieses E lektrostahles nach einmaligem Ziehcn.

X  200
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Ziigen von 41,8 aut 108,1 kg/qmin. Wie Kurve 1, 
Abb. 3, crkennen laBt, ist dic Zunahme der Fcstigkeit 
eine ziemlich gleichmiiBige, so daB in diesem Falle 
die crreichte Festigkeit fast proportional dem Bear- 
beitungsgrad ist. Die durch mikroskopische Mcssungen 
fcstgestcllte Dehnung sinkt von 30,G auf 5,2 %  
(Abb. 4, Kurve 1). Auffiillig ist der Umstand, daB 
dic Dclmung sofort nach dem ersten Zug auf etwa 
den dritten Teil sinkt, wahrend durch das weitoro 
Zichen die Dehnung viel langsamer abnimmt. Daraus, 
daB das bis zur Bruchgrcnzc gezogene Materiał 
immer noch eine Dehnung von etwa 5 % aufweist, 
ferner dic Kontraktion noch 20 bis 25%  betriigt, 
kann geschlossen werden, daB ein solches Metali

Drahtes geringer ist ais das des weichen Materials, 
jedoch ist der Unterschied um so geringer, je groBer 
der Kohlenstoffgehalt der Proben ist. Diese TJnter- 
schiedo betragen:

0,034 bei dem Materiał m it 0,07 %  C
0,025 ........................ „  0,65 %  C
0,006 .................................... . 0,78 %  C

5. E le k tr is c h c r  L e i tu n g sw id e rs ta n d .
Dic Kaltbearbcitung hat nur einen sehr geringen 

EinfluB auf den Widerstand des Eisens. Immerhin 
laBt sich nachwcisen, daB kaltbcarbcitctes Eisen 
einen etwas griiB eren  Widerstand besitzt ais natur- 
liartes.

G. M ag n e tisch c  E ig c n sc h a fte n .
Die magnetischen Eigenschaften gehoren zu den- 

jenigen, wclche durch Kaltbearbeitung am starksten 
bceinfluBt werden. Bereits eine verhiiltnismaBig 
geringe Dehnung in der ZerreiBmaschinc vermag,

Abbildung 3. Festigkeit in Abhungigkcit vom 
Grade_der Kaltbearbeitung.

nicht notwendigerweisc auch sprijde sein muB, almlich 
wie dies etwa bei glashartem Stahl der Fali ist. 
Eine gewisse Zahigkeit blcibt also in dem Eisen 
auch nach sehr starker Kaltbearbeitung zuriick, so 
daB es auch in diesem Zustandc ais Konstruktions- 
material verwendbar ist (z. B. in der Drahtseil- 
fabrikation).

3. H a rtę .
Durch dio Kaltbearbeitung werden die Kugel- 

druekharte sowie die Sprungharto etwa in dom 
gleichen MaBe gesteigert wie dio Zugfestigkeit. 
Weiches FluBeisen, welches im naturharten Zustandc 
die Hiirtezahl 135 (Brinell) besaB, zcigtc eino solche 
vou 265, also nahezu dic doppelto Hartę nach einem 
BearbeitungsmaB von 70,4% . Aehnlichc Vcrhalt- 
nisse gelten fiir die Sprungharte.

4. S p ez ifisch c s  G ew icht.
Wahrend in alteren Lehrbuchern haufig die Auf- 

fassung Yertreten wird, daB durch Hammera die 
Metalle dichter werden, ist durch neuero Unter- 
suchungen das Gegenteil nachgewiesen. Auch in 
der vorlicgenden Arbeit konnte fcstgestcllt werden, 
daB das spezifischo Gewicht des hartgczogenen 

XT„,

Abbildung 4. Dehnung in Ablniugigkeit vom Grado 
der Kaltbearbeitung.

wie Ew ing* nachwies, eine starko Ycrandening der 
Permeabilitat nach sich zu zichen.

Bei der vorliegenden Arbeit wurden die mag
netischen Eigenschaften durch Aufnahme der Magne- 
tisierungsschlcifen (Methodc K6psel-Kath) bestimmt. 
Durch Vorversucho war festgcstcllt worden, daB dio 
/Vnwcndung eines Drahtbundels mit verschicden groBer 
Zahl von Drahten fur den vorliegenden Fali durchaus 
zulassig ist, da dio Fehler, welche durch dio ver- 
schieden groBe Strcuung entstehen, im Yergleich zu 
den durch Kaltbearbeitung hervorgerufenen Unter- 
schieden yernachlassigt werden konnen.
i D er EinfluB der Kaltbearbeitung auf die mag
netischen Eigenschaften ist prozentual am starksten 
bei dem kohlenstoffarmsten Materiał, da dieses auch 
die starkstc Formveranderung vertriigt. Bemerkens- 
wert ist uberall der Umstand, daB die starkste Eiit- 
wirkung bereits nach dem ersten Zug crfolgt, wahrend 
die folgenden Ziige nur noch verh&ltnismaBig geringe 
Aendcrtuigen nach sich ziehen. In Abb. 5 sind drei 
Magnetisicrungskurven wiedorgegebon, welcho sich

* E w in g , Magnetisohe Indulction in Eisen und ver- 
wandton Metallen. Deutaehe Ausgabo von Holborn und 
Lindook, 1892, Berlin und Munehen.

57
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Z a h le n ta fe l G.

M a g n c ti s c h e  E ig e n s c h a f  to n  bo i c in o r  M a g n e t  i s io r u n g  b is  z u r  S a t t ig u n g .

1
3 Mcchanlscho

Behandlung
Bcarbct - 
tnnRB- 
niftO 
%

JIax.
Fuld-
stlirko
^ni»x

Max.
Ind.

Max.
Perm.

H-

V bei 
P-ma*

nema-
nenz

cgi./Kinh,

Ko-
cratlv-
kraft

cgs./Elnh.

Ilyatcr-
esis
E

r:v,V.'in________ ______
W alzdraht 

n a tu rh a r t  . 178,0 18 400 1091 5,5 8 200 3,5 24 400

1o O
1 m ai gezogen 41,0 180,0 18 200 442 10,4 0 000 7,0 43 950
ow »* >> 70,5 178,8 18 200 — — 7 900 10,1 —

ca 3 „ 79,5 179,8 17 000 — — 7 000 11,0 —
n o 4 „ 85,7 178,9 18 300 420 19,4 8 000 12,7 75 200
i® 5 „ 89,2 179,0 18 000 415 23,1 9 300 11,9 70 000
R 0 „ 93,2 178,8 18 250 400 21,9 9 200 13,0 77 200

7 „ 95,2 178,4 18 300 410 20,0 9 500 12,9 77 000
8 „  ____ 90,5 178,0 18 200 380 22,5 9 800 14,8 78 050

W alzdraht,
n a tu rh n rt 180,2 17 850 471 17,0 9 500 10,0 00 100

| ° 0 , 1 mul gezogen 34,0 180,2 17 550 300 28,7 7 200 18,0 89 700
a o •. : o, "  »» »» 55,0 178,0 17 000 — — 8 000 17,0 —o t- * o3 0- 3 „ 02,0 180,7 17 400 320 32,0 9 000 17,4 93 400

4 „ 78,0 180,9 17 550 312 31,0 8 700 18,5 98 200
| 5 .. 80,5 181,0 17 350 297 31,0 11 000 18,5 104 000

W alzdraht,
n a tu rh a r t 179,2 10 000 327 27,5 10 200 15,0 80 000

| |® 1 mai gezogen 25,4 179,0 10 700 290 38,4 8 G00 19,0 118 700
■ 2 ,, 30,7 179,0 10 850 284 38,7 9 100 18,5 112 400

1*1 3 1! ” 47,5 179,3 17 000 279 38,3 10 200 22,7 125 900
1S° 4 „ 58,5 179,0 10 700 282 39,2 9 900 22,1 129 000

10 „ 07.5 179,0 20 100 281 39.3 11 800 22,0 129 500

auf das kohlenstoffarme Materiał in verschieden stark 
gezogenem Zustande beziehen. Wiihrcnd dic natur- 
liarte Probe eine schmalc, steil anstcigendo Kurvc 
zeigt, werden die kaltbearbeiteten Materialien durch

ZOOM
%

1 mm Stiirke. Bemerkens- 
w ertist iibrigons, daB die 
stiirkstc YerSnderung der 
Permeabilitiit bereits nach 
dcm ersten Zuge cingetrc- 
ten ist, daB also dio mag- 
nctischo Vcrschlcchtorung 
des Materials ihren groBten 
Wert sehon bei geringen 

Kaltbearbcitungsgraden 
annimmt. Dies Btimmt 
m it dcm von Ew ing aus- 
gefuhrten Versuch durch- 
aus uborein, wo dio Form- 
vcranderung nur eine sehr 
geringo war, allcrdings auch 
auf einem anderen Wego 
crzielt wurde ais bei der vor- 
licgenden Untersuchung. 
Bei der Bcurtcilung der 
hochsten Pormcabilitat ist 
noch zu berucksichtigcn, 
daB diesclbe durch die 
Kaltbcarbeitung nicht nur 
erniedrigt wird, sondern 
daB sie erst bei einer weit 
hoheren Feldstarkc eintritt 

ais bei dem naturharten Materiał. Dies geht deutlich 
aus den Zahlen der Zahlentafel 5 hervor. Wiihrend die 
masimalc Permeabilitiit bei dcm Walzdraht bereits 
bei cincr Feldstiirko von 5,5 Einheiten erreicht wird, 
wiichst die crforderlichc Feldstiirko auf 22,5 bei dem 
hartgezogcnen Endprodukt. Dies lehrt, daB, wenn 
auch nach dem ersten Zugc bereits wesentlichc Ver-

zo w  so so ioo rzo iw  7so m  
Fe/dstarke in C6S~ Einheiten

Abbildung 5. Magnetisierungekun-en bei versohiedenen 
Graden der Kaltbcarbeitung.

Abbildung 6. Perm eabilitiit in Abhiingigkeit vom 
Grade der KaUbsarbsitung.

breitc, flacher yerlaufende Schleifen gekennzeiclmet.
Die kennzeichnenden Zahlenwerte sind in den 

Zahlentafeln 5 und den Abbildungen 6, 7 und 8
zusammengestellt.

Die groBte Permeabilitiit fiir ThomasfluBeisen 
mit 0,07 %  C (Abb. 6, K u m  1) sinkt von 1091 bei 
dem Walzdraht auf 380 bei dem Endmatcrial von

anderungen des Materials eintreten, auch weiter 
fortgesetztes Ziehcn wachsende magnctische Ycr- 
anderungen zur Folgę hat.

Die K o c r z i t iv k ra f t  wird um so groBer, je 
starker die Kaltbearbeitung fortschreitct. Wie Abb. 7 
erkennen laBt, ist zwar auch hier dio groBte Ein
wirkung bereits nach dem ersten Zuge zu beobachten,
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jedoch setzt sie sich bei wcitercm Ziehen noch dcut- 
licli fort.

Dic R em anenz sinkt zuniichst mit wachsender 
Kaltbearbeitung, um jcdoch bei hohercm Bear- 
beitungsmaB wieder zu steigen. Dicsc Ycrftndorungen

----
A—o —o

A h
n / 2

/ /
/ rve 7 - 701 %c J

/
/ tt

t
2 - 'ą ss  •  *
5 - 1n -70 t  t

/

V 0

>*5'

 ̂eoa 
|> » «

r
/

7
/

y /
y"

/ ■V

/ /
/

y

B earbeifuntjsm ąfc

Abbildung 7. Koerzitivkraft in Abhiingigkeit vom 
Grado der Kaltbearbeitung.

sind ziemlich unregelmiiBig und lassen keine Gesetz- 
maBigkeit erkennen.

Fiir den Energievcrlust durch Ummagnetisicrcn 
ist die Koerzitivkraft am bedeutungsvollsten, weil 
durch sie die Breito der Hysteresisschleife bedingt 
wird. Es ist daher erkliirlich, daB der H y s te re s is -

B earbeifum jsm a/i

Abbildung 8. Kystereeiaverlus(o in Abhiingigkeit 
vom Grade der Kaltbearbeitung.

verlust ebenfalls sehr wcscntlich beeinfluBt werden 
muB. Auf dic in Abb. 5 gegebcnen Kurven von 
Drahten in den verschicdenen Stadien des Ziehens 
wurde bereits hingewiesen. Die entsprechcnden Ver- 
groBerungen der Flachen sind aus Abb. 8 (Kurve 1), 
und Zahlentafel 5 zu erkennen. Wahrend bei dem 
Walzdraht des ThomasfluBeisens dic Ummagneti- 
sierungsarbeit 24 400 Erg f. d. ccm betragt, steigt 

auf fast das Dreifache, namlich 78 650, bei dem 
End materiał.

Bei don kohlenstoffroicheren Matcrialien sind dic 
Veriiuderuugen der magnotischen Eigenschaften iihn- 
lichor Natur, wcslialb nu r auf dic Zahlen in Zahlen- 
tafel 5 und dio Schaubilder 6, 7 und 8 vcrwieson 
werden soli.

7. L o su n g sp o tc n tia l.
Es gelang nachzuwoiscn, daB das kaltbearbeitoto 

Metali ein hoheres Losungspotcntial besitzt ais das 
naturharte. Ais MaB fiir die Kaltbearbeitung laBt 
sieli dieso Eigcnschaft jcdoch nicht verwertcn, da 
dio Spannungsilnderuugen, welche durch die im Eisen 
stets cingclagerten Fremdkorper (Sulfide, Oxyde
u. dgl.) hervorgorufeu werden, Schwankungen her- 
yorrufen, welche in ihrer GriiBenordnung an dio 
durch Kaltformgebung hcrvorgerufencn VerŁnderun- 
gen horanreichen.

8. L iisu n g sg esc h w in d ig k o it in  S chw cfelsiiu re .
Durch dio Untersuchungen von O sinond und 

W e rth *  sowie neuerdings von H cyn  und B auer**  
ist fcstgcstellt, daB kaltbearbeitetes Eisen sich rascher 
in Sauren auflost ais naturhartes Metali. Auch i u 
den vorliegenden Versuchcn konnte dieso Ersoheinung 
bestiitigt werden, docli kann von einer Wiedergabe 
der Resultate abgesehen werden.

9. S tru k tu r .
Die Struktur dor Mctalle wird in der Weis6 

beeinfluBt, daB in der Richtung des Ziehens ein*) 
Zcrrung der Gefiigebestandteilc stattfindet. Aus den 
Abbildungcn 9 bis 12, welche einem Elcktrostahl mit
0,25%  C im naturharten Zustando (vgl Abb. 9), 
sowie nach 1-, 4- und Ćmaligera Ziehen einem Bear- 
beitungsmaB von 9,1 bis 28,3 und 70,2 entsprcchcn, 
ergibt sich diese Formveriinderung. Aus den Mikro- 
photogrammen (Abb. 9 bis 12) ist zu ersehen, daB 
an der Formverauderung nicht nur der (helle) Fcrrit, 
sondern auch der hartere (dunkle) Perlit teilnimmt.

Z u sam m en fassu  ng.
Es ist an kohlenstoffarmen sowie kohlenstoff- 

haltigen technischcn Eiscnsorten untcrsucht worden, 
in ■wclcher Weise dio Kaltformgebung auf die ver- 
schiedcnen Eigenschaften einwirkt.

1. Der Betrag, bis zu welchem bei gewolmlieher 
Temperatur die Formverandernng fortgesetzt werden 
kann, ist abhtagig:

a) Von den urspriingliclicn Abmessungcn des zu 
Ycrarbcitenden Stiickes; die Kaltbearbeitbarkeit 
nimmt mit wachsenden Abmessungcn ab.

b) Von dem Kohlenstoffgehalte; mit stcigendem 
Kohlenstoffgehalte vermindert sich die Kalt
bearbeitbarkeit.

c) Yon dem Verfahren, welches bei der Kaltform- 
gebung angewandt wird.

* a. a. O.
** H e y n  und B a u e r :  Der EinfluB der Yorbehandlung 

des Stahls auf dio Loslichkeit gegeniiber Schwcfelsiiure; 
dio Moglichkeit, aus der Loslichkeit SehlOsso zu ziehen 
auf dio Vorbchandlung des Materials. Mitt. aus d. Kgl. 
M at.-Pr.-Amtcs zu GroB-Liehterfelde, 1909, S. 57.
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2. Die Veranderungen, welche dic Eigenschaften 
erfahren, sind bei gleichem BearbeitungsmaB ver- 
schicden. Die Empfindlichkeit der yerschicdenen 
Eigenschaften der Kaltbearbcitung gcgeniiber ergibt 
sich aus folgender Zusammenstellung. In dieser sind die 
Eigenschaften des bis zur auBersten Grenzcgezogenen 
weichen FluBcisens (urspriinglich 5,2 mm stark) in 
Prozcntcn derjenigen des unbehandeltcn angegeben.

Losungsgeschwindigkeit in Schwefelsaure . . . 603
K o erz itiv k ra ft........................................................... 423
F lieB grenze ................................................................382
Proportionalitatsgrenze...........................................346
H y s te r e s i s ................................................................322
E la s tiz ita tsg re n ze ................................................... 315

Vor 50
E rinnerungen aus der Begriindungszeit  des  

des Vorliiufers d es  V ere in s

V I.  Sonntagsruhe  im  Hochofenbetrieb vor 50  Jahren.

Von Direktor S c h ru i t th o n n e r  in Wiesbaden.

Dic Akticngescllschaft R o l a n d s h t i t t o  in 
Weidenau wurde von einer kleinen Gruppe 

von Aktionarcn — teils Siegener, teils Bremcr Hcrren
— 1866 gegriindct. Von letzteren hatte sich der 
Hauptbeteiligtc, der davon gehort hatte, daB in 
England, dem Land der unbcdingten Sonntagsruhe, 
auch auf Hochofen werken eine zeitweilige Betriebs
einstellung am Soimtagc ausgefiihrt wiirde, nur unter 
der Bcdingung zum Beitritt zu der neuen Gesellschaft 
bereit crklart, daB der beabsichtigte Hochofenbetrieb 
des Sonntags mehrcrc Stunden ruhe, um den Arbeitcrn 
den Besuch des Gottesdienstes zu ermóglichen. 
Von seiten der Siegener Aktionarc, zum Teil im 
Hflttcnbetrieb erfahrenen Leuten, wurdo zwar der 
Gedankc der sonntaglichcn Betriebseinstellung ais 
uusinnig bekainpft, man fiigtc sich aber in der 
Yoraussetzung, daB bei praktischer Handhabung der 
beabsichtigten MaBregel durch die sich ankuiipfcnden 
iiblen Folgen alsbald das Unhaltbare einer regel- 
maBigcn sonntaglichen Stillsetzung des Ilochofcns sich 
herausstellen wiirde. Yon den Bremcr Aktionarcn 
wurdo noch durchgesetzt, daB in die Gesellschafts- 
statuten ein Paragraph aufgenommcn wurde, der 
dic sonntagliohe Betriebseinstellung ausdriicklich 
festlegte.

Dic Rolandshutte, ein nach zu damaliger Zeit 
modernen Grundsiitzen angclegtcs Htittcnwerk, wurde 
1867 im April mit einem Ofen in Betrieb genommen. 
Dieser Ofen war nach schottischem M usbr gebaut, 
der Kernschacht mit Rauhgemauer umgeben und 
in einen Blechmantel gehullt. Der Schacht ruhte 
auf Saulen, das Gestell war freistehend, ebenso die 
Rast (wohl der erste Ofen in West faleń mit ganz 
freistehonder Rast). Gestell, Rast und Eiscnkammer 
waren von schweren Blechringen (aus Blech und Stab
eisen zusammengenietet) umgeben, die durch Wasser 
gekiihlt wurden. Yon der Herdsolile bis zur Gicht 
war der Ofen 17 m lioch. In erster Linie sollte

Sprunghiirto ........................................................... 264
Z u g fe s tig k o it........................................................... 259
Kugeldruckhiirto.......................................................192
Eloktrischer L c itu n g sw id e rs tan d .....................102
E la s tiz ita t6 m o d u l...................................................100
Spozifisches G ew ich t..............................................  99
M axim al-Penneabilit;it..........................................  35
K ontraktion ...........................................................  27
B ruchdchnung...........................................................  17

3. Die Vcriinderungen, welche dic yerschiedenen 
Eigenschaften erleiden, yerlaufen einander nicht 
parallel: Wahrend bei einigen bcrcits nach dem
ersten Grad der Kaltformgcbung der Endwcrt fast 
erreicht ist, waehst bei anderen Eigenschaften die 
Verandcrung mit steigendem Bearbeitungsgrad.

Jahren.
T e ch n isch en  V er e in s  fiir Eisenhuttenwesen, 
deutseher Eisenhiitten leute.

Puddeleisen erblascn werden, um dic anliegcndcn 
Puddel-und Walzwerke zu yersorgen; zur Yerhiittung 
gelangten zu zwei Drittel bis drei Viertel Siegener, ais 
Rest nassauischer Eisenstein. Der zunachst yerwen- 
dete Koks (Ruhrkoks) war aus ungewaschener Kohle 
hergcstellt, Kalk wurde aus dem Lcnnetal bezogen. 
Das Anblasen des noch mit Vorherd vcrsehenen 
Ofens vollzog sich glatt, und der Ofen crlangte in 
kurzer Zeit seino normale Produktionshóhc.

Nun muBte die Frage der sonntaglichcn Betriebs
einstellung erórtcrt werden. Die Verantwortung der 
Einstellung des Betriebes wahrend einiger Stunden 
lediglicli zum Zwcckc der Festsetzung einer Sonntags
ruhe muBte ich ais Iliittenmann ablehnen; ich ver- 
langte und erhielt von dcm dreikopfigcn Vorstand 
der Hiittc fiir jeden einzelnen Fali einer willkiirlichen 
Betriebseinstellung am Sonntage einen schriftlichen, 
auf einem VorstandsbeschluB begriindoten Auftrag, 
und zwar, nachdem ich zwei Tage vor dem betref fenden 
Sonntag iiber den Gang des Ofens ein Gutachten 
abgegcben hatte. Lautete letzteres ungiinstig, so 
sah der Yorstand von einer Stillsetzung des Ofens 
ab, im umgekehrtcn Fali wurde mir der Auftrag 
zur Betriebseinstellung zugestellt. Selbstverstand- 
lich sorgtc ich durch Aufgabe einiger lccrer Koks- 
gichten dafiir, daB ich Sonntags geniigend Koks vor 
den Formen hatte.

Es wurde Ende Juni 1867 zum erstenmal die 
sonntagliche Betriebseinstellung vorgenominen, und 
zwar fiir fiinf Stunden, weiter im Juli usw. rnit all- 
mahlicher Verlangerung des Stillstands bis auf neun 
Stunden. Welche Folgen cin Stillstand auch bei 
dem best geleiteten Hochofenbetrieb hat, ist jedem 
Hiittenmann bekannt; mit dieser Frage brauchc ich 
mich also nicht zu befassen. Erwahncn muB ich, 
daB der Ofen, da er noch mit Vorherd arbeitete, 
eine iiberaus miihsame Bcdienung erforderte; die 
Arbeit an diesem Vorherd war derart, daB nian 
heute kaum Arbeiter bekommen wiirde, die sich 
dazu bereit fiinden. Der Yorherd muBte nach jedem
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Abstich von Ansatzen gereinigt, gewohnlich noch 
mit leuerfestcm Materiał ausgeflickt, vor allem aber 
auch warm gehalten werden; donn in dem Wallstcin, 
der den Yorherd abschloB, und iiber den die Schlacke 
abfloB, lag der Abstich (also etwa ein Meter entfernt 
vom Ofeninnern). T rat eine Abkiihlung des Ofens 
cin, so setzte sich mattes Eisen vor das Abstichloch, 
und oft erforderte es stundenlanges Schlagen beim 
Eintrcibcn der eisernen Stangen, um das Stichloch 
zu óffnen und dem im Ofen angesammelten Eisen 
AbfluB zu verschaffen.

Es erubrigt sich, Fachleuten gegenuber die Folgen 
der sonntaglichen Stillstande des Betriebes zu schil- 
dern. Zunachst war man froli, wenn der Ofen nach 
dem Wicderanblasen nicht „hing“. Sehr oft war 
aber das Gcgenteil der Fali, es fiel dann ein ganz 
mattes Eisen — wenn cs nicht so schlimm war, 
daB uberhaupt kein Eisen ablief — und eine rohe 
Schlacke. Die Kast des Ofens war glticklicherweise 
steil, und so kam der Ofen nach dem 'Wicderanblasen 
meist in kurzer Zeit (d. h. nach etwa einem Tagc) wie
der in normalen Gang. Was nun wciter dazu beitrug, 
dio sonntaglichen Stillstande in ihren Nachteilen in 
etwa zu mildern, war folgendes: Nach der Inbetricb- 
setzung des Huttenwerks zeigte sich allgemach eine 
ganze Reihe von MiBstiinden, welche Aenderungen der 
betreffenden Einrichtungen bedingten, Aenderungen, 
die zu ihrer Vornahme ein Stillsetzon des Ofens 
notwendig machten, z. B. Undichtigkeiten der vielen 
Leitungen, namentlich der Hauptdampfleitung (aus 
zu dilnnem Eisenblcch hergestellt), die durch eine 
ganz neue ersetzt werden muBte, Abanderung des 
Gichtaufzuges — sta tt des urspriinglichen Ketten- 
aufzuges wurde eine Drahtseilforderung gebaut —, 
ferner alle moglichen Briiche und Schaden an don 
Geblase- und anderen Masehinen, Aenderung der 
Gasfcuerungsanlage an den eisernen Windcrhitzern, 
periodisch vorzunehmende Reinigung der Gaslcitung, 
vor allem aber fortlaufend Reparaturen und Ver- 
stiirkungen an der — nur etwa 0,5 m starken — 
Gcstellwandung und der Rast, veranlaBt durch dio 
gckiihlte eiserne Umgurtung. Letztere war viel 
zu schwach; cs muBten schwere Bander von Flach- 
eisen nacheinander um Gestell und Rast gelegt 
werden, und da bei der — wic oben gesagt — ganzlich 
freistehenden Rast zwischen dieser und dem Ofen- 
schachtgemauer wahrend des Betriebs an ein Arbeiten 
nicht zu denken war wegen des mit Gas angctullten 
Raumes, so war ein Stillstand zu solchem Zweck 
unbedingt notwendig. Der Ofenschaeht war, da die 
Freilegung und Kuhlung der Rast erst wahrend des 
Ncubaues beschlossen wurde, etwa 1,5 m unter den 
Anfang der Rast heruntergezogen bis auf den auf 
etwa 3,5 m hohen Siiulen ruhenden Tragkranz.

Es ist zu verstehen, daB mein Bestreben dahin 
ging, die sonntaglichen Betriebseinstellungen mog
lichst zur Vornahme yorstehend gekennzeichneter 
Arbeiten auszunutzen. Die wirtschaftlich schadliche 
Wirkung einer sonntaglichen Betriebseinstellung 
konnte aber nur dann in ihrem wahren Licht er-

scheinen, wenn werktagig sich notwendig machendo 
Stillstiinde auch an Werktagen vorgenommen und 
nicht auf den Sonntag verlegt worden waren. Die 
sogenannte Sonntagsruhc wurde nun, wenn cs, wie 
vorher gesagt, der Zustand des Ofens nach der 
Ansicht des Vorstandcs gestattete, vom Jahre 1867 
bis 1871 im Mai scheinbar geiibt; im ganzen fanden 
in 215 Betriebswochen 92 Sonntagsruhe-Stillstiinde 
statt, wobei ich noch bemerke, daB, falls sich Sonntags 
morgens G Uhr der Ofengang nicht norrnal zeigte, 
durchgearbeitet wurde. Seitens des Vorstandes und 
der Aktionare war man sich langst klar geworden, 
daB die Durchfuhrung der Sonntagsruhc ein Unding 
sei, und da der Hauptanhanger dieses Gedankens 
seine Aktien yerkauft hatte, wurde der ominosc 
Paragraph betreffend die Sonntagsruhc in den 
Statuten in der nachsten Generalversammlung aus- 
gemerzt.

Es bleibt noch die Frage offen: Wein kam dic, 
wic yorstehend beschriebcn, gehandhabte Sonntags- 
ruho zustatten? Die Platzarbeiter, Ablader fallen 
von vornherein aus; sic waren sowieso dienstfrei 
an Feiertagen, wenigstens der Regel nach. Betroffen 
aber wurden:

2 Mann am Ofen (1 Mann muBte zur Bcauf- 
sichtigung des Ofens Dienst tun),

2 Gichtaufgeber, 
etwa 8 Erz- und Koksfordcileutc,

5 Eisenschlager,
• und 5 Schlackenfahrer.
Maschinisten und Schlosscr hatten in der Regel 
Dienst bei Ausfuhrung der Sonntags vorgenommenen 
Reparaturen und Montierungsarbciten am Ofen, an 
Dampfkesseln und Maschinen, wurden also von 
der Sonntagsruhc nicht beriihrt. Empfindlich ge- 
troffen aber wurden durch die Nachwehen der Sonn- 
tagsruhe die den Ofen bedienenden Mannschaften 
infolge der notwendig werdenden anstrengenden 
Arbeiten nach dem Wicderinbetricbsetzen, beilaufig 
auch der Betriebsleiter, der bei Auslilhrung der 
Aenderungen und Reparaturen ara Sonntag zugegen 
sein und nebenbei auf dic Nachtruhe von Sonntag 
auf Montag verzichten muBte; denn der Hochofen- 
gang erforderte seine crhohte Aufinerksamkeit.

Ich habe oben von weiteren Schadigungen des 
Betriebes, die sich bei sonntaglicher Betriebsein
stellung ergeben, nicht einmal gesprochen, obwohl 
dio Nachteile durch Minderproduktion, erhohten 
Koksyerbrauch, dic damit yerknupft sind, auł der 
Hand liegen und auch die Qualitatsveranderung des 
erzeugten Roheisens infolge des Stillstandcs doch 
ganz erheblich in die Wagschale fallt.

Zum SchluB mochte ich das Unternehmcn, den 
Hochofenbetrieb zur Durchfuhrung der Sonntags- 
ruhejiir die Huttenarbeiter des Sonntags willkurlich 
stillzulegen, ais einen Unsinn charakterisieren. 
Der wichtigste Punkt im Hochofenbetrieb, auf den 
jeder brave Hiittenmann ganz besonders sein Augen- 
merk richtet, ist der rcgelmaBige Niedergang der 
Gichten. Nur dadurch wird die Erzeugung einer
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regelm&Bigen Eisenąualitiit gewahrleistet. Unter- 
brioht man willkurlich den Gięlitennicdcrgang, so 
stelit man die Grundidee des Hochofenbetriebs auf 
den Kopf. Ein Gesetzgeber aber, weleher das regel- 
maOige Stillcgen des Hochofenbetriebs am Sonntag

dekreticrt, wird auf die Frage, ob cr die Verant- 
wortung auch nur fiir eine durch das Hiingen der 
Gichten infolge des Stillstandes hervorgerufenc 
Katastrophe tragen wollc, alsbald in der Versenkung 
verschwinden.

Umschau.
D ie  A n la ge n  der Portsm ou th  Steel Com pany.

Nachdem die 1811 gcgriindetcn B u rg e sa  S te e l  & 
I r o n  W o rk s  1911 in den Besitz der jetzigcn Gesellschaft 
iibergegangen waren, wurden sie vollstandig ausgebaut 
und m it den neuesten Einrichtungen versohen, so. daB 
eine kurzo Beschreiburig'1' der Anlagen lolinend erscheint.

ein Feinbiechwalzwerk m it zwoi 702er und einem 711er 
Mittelgeriist (jobbing mills), funf W arm- und drei Kalt- 
walzgcriisten sowio Anlagen zum Beizen, Gliihen, Ver- 
zinkeił und Preasen von Wellbleeh. Es werden Kniippel, 
Platinen, Schwellen, ver/.inkte Dachformeisen, Grob- 
bleeho, vorzinkto Wellblecho und Eeinblecho hergestellt. 
Die Jahresprodulction betriigt gcgenwiirtig rd. 200 000 t.

A b b ild u n g  1 . G m n d rif l  d e r  A n lag en  d e r  P o r ts m o u th  S te e l  C o m p an y , P o r ts m o u th .

.  1-— 7 60-t-Herdt>fen. N r . 20 K essc lspe isew asserpum pen . N r . 37 L u ftk o m p resso r.
8 3 T iefb fen  m it  jc  4  G ru b en . »t 21 P reB pum pen  u n d  A k k u m u la to r. „  38 R eserve lich tm asch ine .
0 G ieBha Ile im  Ofengebiiude. »  22 S ch ro ttia g e r . „  39 K esse lhaus fUr B lech- un d  M ittel

10 W alzenzugsm aschine fUr d ie  M it- 23 M odellager. straB e .
te b tr a b e . » 24 1 0 - t - K u p o lo fe n  zum  E iuschm el- „  40 G en era to ren  fiir  d ie  Oefen der

11 B lo ck k ip p er u n d  A rbeitaro llgang zen t o i i  G rau e lsen . B lech - un d  M itte lstraB e.
fiir d as  B loekw aIz w e rk . »  25 W erkstattengeb& udo. „  41 B ram m enw llrm ijfen  fUr d ie  Blech-

12 In d u k tio n sm o to re n  f tir  d ic  H ołl- „  26 S chm iede . s traB e.
gilnge d es  B lockw alzw erks. „  27 O ellager. „  42 762er B lech  tr io .

13 S te u e ra ta n d . „  28 L a g e r  fiir E rsa tz te ile . „  43 C orliB m aschine zum  A ntrieb  der
14 T Jm kehrm aschine fiir  d a s  B lock- „  29 R e p a ra tu rw e rk s tiit te  f iir  e lek  B lech straB e.

w a lz w erk. tr is ch e  A p p a ra te . „  44 B  ich tro i  len.
15 D am p fh y d rau lisch e  B ram m en- „  30 P h y sik alisch es  u n d  chem isches „  45 A u slau ftisch .

u n d  K nlippelschere . L a b o ra to r iu m . „  46 E lek trlsch  betriebencB Iechscbere,
1C S89er B lockstraB e. *, 31 V erw altungsgeb jłudc . 3,35 m  b r e i t  fUr B lechdicke bis
17 G e n era to ren  fUr H e rd  u n d T ie f - „  32 S an d au fb e re itu n g san  lage. 38,1 m m . 

IEydraulischo  S chere .S fen. 33 H a u p tJcra fts ta tio n . ,» 47
18 O elbehS lte r fUr F eu e ru n g . „  34 P reB pum pen . „  48 W age .
19 K esse lh au s  N r . 2 fUr d ie  B lock „  35 P u m p  w erk . „  49 llo ilg a n g  fUr B lechscheren .

s traB e. „  36 K llh lte ich . „  50 B leclischere  3,05 m  b re i t .

Im  Osten von Portsmouth direkt am Ohio stand ein Ge- 
liinde von rund 40 ha m it gutem BahnanschluB zur Ver- 
fiigung. Die Anlagen ziehen sich parallel dem FluG hin 
und sind m it den Martinofen an einem Ende so angeordnet, 
daB das Materiał sich auf geradem Wege weiterbcwegt 
und die Transportkosten moglichst gering werden (s. Abb. 1). 
Das W erk besitzt augenblicklieh sieben basische Herdófen 
von 60 t  Fassungsyermogen, eino 889er BlockstraBe, 
eino 762er TrioblechstraBe, eine 457er MittelstraBe und

* Nach The Iron Age 1912, 28. Marz, S. 765/73; 
vgl. The Iron Trade Review 1912, 28. Marz, S. 091/7.

Das Martinofengebaude bedeckt eine Flachę von 30,u 
X 162,1 m und ist m it zwoi Chargiermaschinen von der 
Wellman • Seaver-Morgan Co. ausgerustet. Die GicBhallc 
beherrschen iiber die ganze Lange zwei Laufkrane von 
100 t  Tragfiihigkeit m it 20-t-Hilfswinde. D aneben ist 
ein lO-t-elektrischer-Laufkran und an jedem Ofen ein 
Drehkran fiir die Bcdienung der AusguBrinne vorhanden. 
Das Abziehen der Kokillen besorgt ein 12 5-t-Stripperkran 
m it 10-t-Hilfs\vinde. Die Herdófen werden samtlieh nut 
Naturgas gefeuert, sind aber auch fiir den Gebrauch von 
Generatorgas oder Oelfeuerung eingerichtet. Fiir den 
Notfall stchon 1S Generatoren zur Aufrechterhaltung des

a
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Betriebes bereit. Das Besehickungsmaterial fiir die 
Herdofen, Roheisen und Sehrott, wird auf einem Lngerplatz 
von 19,81 m Breitc und 91,14 m Lange, der auf jeder Seito 
mit einer Hochbahn von 100,7 m Lange versehen ist, durch 
Magnetkrane entladen. Zum Transport des Materials 
von einem Teil zu dem anderen ist eine Normalspurbahn 
vorgesehen. Die bewegliehen Betriebsmittel bestehen aus 
scclis Lokomotiven von 20 bis 60 t  Gewielit und 25 P latt- 
form- und Bordwagen von 4 0 1 Tragfahigkeit sowio zahl- 
reichen Besohickmulden und Kranen fiir den Transport 
des rohen und fertigen Materials.

Der T io fo fe n b au  bedeekt eino Eliiche von 20,1 X
00,90 m und enthiilt drei Tiefofen m it jo 4 Gruben, deren 
Deckcl hydrauliseh bedient werden. Auch dio 'Tiefofen 
sind mit Naturgas gefeuert, konnen aber bei Bedarf 
ebenfalls mit Generatorgas betrieben werden. Jeder 
dieser Tiefofen ist 2,1 X 2,7 m groll. Der Arbeitsrollgang

254 X 702 mm im llinbliek  auf spiitero Entwicklung 
bemessen ist.

DaB G ro b b le c ln v a lz w e rk  ist ais Trio m it 702 mm 
Walzendurclimesser und 2134 mm Ballenlange ausgebildet 
und wird von einer CorliBmaseliino yon 1341 mm Zylinder- 
durchmesser und 1829 mm H ub angetrieben. Die Brammen 
werden orwtirmt in drei m it N aturgas gefeuerton Oefen. Das 
Gebiiudo fiir das Bleoliwalzwerk ist 27,2 X 225,0 m grol3 
m it Anbauten an jeder Seite von 11,3 bzw. 14,3 m Breite. 
Dio Wipptisehe werden hydrauliseh bediont und sind 
angetrieben von zwei kleinen 2-Zylinder-Umkehrmaschi- 
nen. Da dio Brammen rotwarm goworden sind, naclidem 
sie dio Scheren dor BlockstraBo verlassen haben, kommen 
sio zu den W armofen des Bleehwalzwerkes, in dio sio 
von einem Spezialkran hinein- und herausgesehaff t  werden. 
Es werden Blecho bis zu 38,1 mm Dicke, bis zu 1,98 m 
Breite und 12,19 m Liingo hergestellt. Aus dom Walzwerk

A b b ild u n g  1 G ran d riB  d e r  A n lag en  d e r  P o r ts m o u th  S tee l C om pany , P o r ts m o u th .

Nr. 51 2 ,29-m -K reisschere. N r. 67 K o h len - u n d  A sc h e tra n sp o rt- N r . 80 W alzendrehbS nke .
„  52 K ontlnu ie rliche  K nllppelw U rm - anlage. „  81 O ffene DoppelgllihOfen fUr d ie

ofen. 68 K esse lhaus N r .  3. Y orstraO e.
», 53 457er T rio  fiir  B leche u n d 69 A b o rt. „  82 A u slau fk lłh lb e tten  fUr d ie  Yor-

Schwellen. 70 Blecli- u n d  DoppelwU rm ofen. s tra fle .
„  54 H y d ra u lise h  b e d ie n te r  K lih ltlsc h . M 71 Bram raenw tlrm ćłfen fUr d ie  Vor- „  83 3,96 m  b re ite  S cheren  fiir  d ie
M 55 S chw ellenad justage . straB e.

„  84
V orstrafle .

„ 56 L och- u n d  S te m p e lab te ilu n g . 72 A schenbehU lter. H y d ra u lise h  b e tr ieb e n e  R ic h t-
„ 57 W erk stiłtte  fUr Schw ellenw alz- 73 G eschlassene G llihdfen . m asc liin en ,

w erk . M74 B e trie b sb u re a u  fUr d a s  F einblech- „  85 S eheren  zum  S chneiden  vo n  Q ua-
„  58 V erlad e rau m . w a Iz w erk . d ra te n  m it  3,175 m  S eiten litnge.
„  59 100-t-G leisw age. fł 75 C orliBm aschine m it  Z ah n rad  Iiber- „  80 M aschinen fllr  W ellb lechheretel-
„  GO T isch lere i. se tzu n g  1 zu 2 fUr A n trieb  des lung .
„  61 W erkzeugm achere  1. F elnb lechw alzw erkes. „  87 M aschinen  zu r H ers te llu n g  von

62 H au p te in g an g  f iir  A rb e ite r. 76 762er M itte ls traC e . V-W ellen.
„ 63 Ze itk o n  tro lle . „ 77 E le k trisc h  b e tr ieb en e  ITebetische „  88 3,67-m -W  e llb  lechm asch  in e .
„  64 P o  lizel wachę. fUr d ie  Y orgerliste m i t  1523 „  89 1 ,37-m -S chere .

V erz in k ere i.„  65 S chm ierm aterlalien lager. bzw . 1676 m m  B allenlilnge. 90
,, 66 M echanisch g e feu erte  G en era - 78 F e in b  lechgerU ste. „  91 B eizere i.

to ren . „ 79 W alzen lager. „  92 B lechschneideab te ilung .

fiir die BlockstraBo ist parallel einer Seite dieser Oefen, 
w daB die Uebergabe der Blocke sioh auf dem denkbar 
kiirzesten Wego vollzieht. Das Gobiiudc fiir das Block-
wsłzwerk ist 25,6 X 140,3 m groB und wird von zwei
Kranen der Morgan-Bauart bestrichen, von denen der 
eine eine Tragfahigkeit von 30 t  m it 10 t  Hilfswinde, der 
andere eino solche von 15 t  hat. Dio 889er BlockstraBe 
TCrarbeitet die Błocko zu Kniippeln von 101 mm im Qua- 
urat oder zu Platinen von 38x203 mm. Das Zwischen- 
erzeugnis wird auf einer dampfhydraulischen Sehere
wrschnitten, deren Leistungsfiihigkeit fiir Błocko 
von 432 mm im Quadrat und fiir Brammen von

gelangen dio Bleche durch eine Reiho von Richtwalzen 
zu einem langcn Kiihlbett m it elektrisch angetriebenen 
Rollen. Am Ende des Kiihlbottes werden die Bleche fur 
dio yerschicdenen GroBen Yorgezeichnet und m it einer 
Eabrikationsnummer yersehen. In  der Adjustageabteilung 
sind die verschiedenartigsten Scheren aufgestellt, um 
auch Bleche fiir besondere Anforderungen schneiden zu 
konnen. Nach dem Schneiden werden die Bleche genau 
gewogen und durch zwei elektrische Krane von 10 bzw. 
15 t  Tragfahigkeit yerladen.

Die 457er TriomittelstraBe wird angetrieben von einer 
CorliBmaschine von 813 mm Durehmesser und 1320 mm
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Hub. Die Kniippel werden durch einen Magnctkran 
den Wagen entnommen und zu der EinstoBvorrichtung vor 
den kontinuierlichen Ofen groBtcr Abmessung gebracht, 
der m it Naturgas gefeuert wird und m it wassergekiihlten 
Gleitschienen ausgeriistet ist. Dic StraBe kann, wonn 
vcr]angt, auch Universaleisen herstcllen. Eiir den Notfall 
sind zelin Generatoren vorgeschen. Das Gobiiude bedeckt 
eino Flacho von 12,ID X 33,53 m. Dio Schwellenadjustago 
und Vcrladeanlagen nehmen einen Raum  von 18,29 X 
103,C m in Ansprueh und werden von einem 10-t-Morgan- 
Kran bedient. Die WalzenstraGo ist rcichlioh ausgeriistet 
m it Arbcits- und Transportrollengangen. Dio Schwellen 
werden in einem Arbeitsgang auf Lingo geschnitten und 
geloeht, ontsprechend don Ycrsohiedenen SchienenfuBen, 
und nach der Priifung fiir dio Yerladung zusammenge- 
Btellt.

Das nouo F e in b lc e h w a lz w e rk  ist erbaut von der 
Whecling Mold & Foundry Co. wahrend dea Jahres 1911. 
Dic WalzcnstraBen werden von einer CorliBmasehino 
m it 1341 mm Durchmesser u n d '2194 mm Hub m ittels

Oefen gegliiht und dann entweder zum Lager oder zu 
der Beizabteilung der Yerzinkerci weitergcleitet. Die 
ganze Neuanlage stcht unter einem einzigen Duch, 
und das Gcbiiudo in Eisenkonstruktion bedeckt eine 
Flacho von 83,82 X 149,35 m. Dio B auart des Dachcs 
ist ungowohnlioh, da es nirgends durch Dachrinncn 
unterbrochen wird. Dio Ofenabteilung hat eino Breite 
von 24,3S m, die Walzwerksabteilung von 27,12 m, 
dio Gluhofenabteilung von 14,63 m und dio Lager 
und Vcrladcraumo von 17,08 m. Dio groBto Hohe des 
Gebaudes betriigt 17,67 m. Im  Ofenbau befindet sieli 
ein 20-t-Kran m it 10-t-IIilfswinde, im Walzwerksbau 
ein 40-t-Kran m it 15-t-Hilfswinde, im Lager zwei 10-t- 
Krano und in don Beizriiumen und 111 der Vcrzinkcrei 
zwei 5-t-Einschicnenlaufkatzen. Dio Anlago besitzt 
fiinf Doppelofcn, fiinf doppolto Feinblechofcn, seclis 
doppelto gcsehlosseno Gliihofen, drei Bramnienwiirm- 
ofen fiir dio Vorgeriisto und drei doppelto offene 
Gliihofen. Bis auf dio Brammenofen, dio mit Generator- 
gas betrieben werden, ist dircktc Kohlenfcuerung vor-

Abbildung GlUbotcn mit T7cbe:fa'.irungsvorrIcUtung zum Transportrollgang.

einer Zahnradubersctzung von 2 zu 1 angetrieben. Auf 
jeder Seite der Jlasehine befindet sich eine StraBe, und 
zwar besteht dio wcstlicho StraBo aus zwei Jlittclgerusten 
von 762 mm Walzendurehmesscr und 1523 bzw. 1676 nim 
BaUenliinge, die m it elektrisch betriobencn Hebotischen 
verselien sind, zwei Warmwalz- und cinem Kaltwalz- 
geriist, die ostliehe aus einem Yorgeriist von 711 mm Wal- 
zcndurchmesscr und 1219 mm Lange, drei Warmwalz- 
und zwei Kaltwalzgerustcn. Das Erzeugnis der Mittel- 
geriisto geht durch kontinuierlich betriebeno Gliihofen 
zum Blauanlassen, von da zu Riohtrollen und auf langen 
Kiihlbetten zu den Schcren, wo dio Bleche auf dio Yerlangto 
GroBe abgeschnitten, gepriift und dann auf Lager gebracht 
werden. Abb. 2 und 3 geben eino Ansicht dieser Abtci- 
lungen, wobei besonders dio Ucbcrfuhrungsvorrichtungen 
zwischen Oefen bzw. Schcren und Kiihlbetten beachtens- 
wert sind, wenn auch bei uns diese Anordnung wegen der 
Gcfahrliclikeit fiir die Arbeiter kaum nachahmenswert 
ersolieint. Die Wiirmofen fiir die Yorgeriistc werden m it 
Generatorgas betrieben. In  den Fcinblechgeriisten werden 
Bleche von Nr. 12 bis 30 der englischen Lehre, cntsprechend 
2,76 bis 0,3 111111, in Brciten bis zu 1219 mm hergestellt. 
Die Bleche werden in besonders gebauten geschlossenen

gesehen. Fiir das B e iz en  der Blecho sind vier Beiz- 
trogo Yorhanden, jeder m it einem elektrisch betrie- 
benen Tauchapparat ausgeriistet. In Verbindung mit 
der anderen Ausriistung der F e in b le c lia d ju s ta g o  
sind Maschinen zum Wellen und Biegen des Bleches 
fiir die vcrschiedensten Anforderungcn aufgcstcllt. Die 
zwei Kiihlbetten sind 106,7 bzw. 121,9 ni lang’ 
In  der Y e rz in k e re i  stchen drei Kessel zum Ver- 
zinken mit den notigen Beiz-, Spiil- und Trockcn- 
Yorrichtungcn, dio besonders fiir die Herstellung stark 
yerzinkter Bleche bcrechnet sind. Vor der Vcrladung 
muB jedes Blcch Yon besonders dafiir angestelltcn Be- 
amten gepriift werden, deren Arbcitsraum neben dem 
Ilaup tbau  gelegen ist. Das neue Feinblecliwalzwerk hat 
aueh eino Transportanlago fiir Kohle und Asche erhalten, 
dic auBcr den verschiedenen Gliihofen dio in dio Kcssel- 
liiiuser oben eingebauten Bunker und dio Generatoren- 
anlago bedient. Dio Asche vom Kcsaclhaus, den Gcne- 
ratoren und Oefen wird in untcrirdischcn Gangcn ent- 
fernt und durch einen Aufzug in einen Behiiltcr iiber den 
Eisenbahngleisen geschafft. Dio Generatoren sind in den 
groBten Abmessungen ausgefiihrt und werden mechanisch 
befeuert.
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Dio GieBerei fiir Stahl- und GrauguB ist bestimmt 
den eigenon Bedarf des Werkes zu deeken. In  den L a g e r -  
rSumcn ist eino groBe Zalil von Ersatzteilen fiir die ganzo 
Maschinennnlago aufgcBtapelt. Dio A n t r i e b s k r a f t  wird 
orzougt in drei yonoinander unabhiingigen Kessclhiiusern 
von je 3000 PS lieistungsfiihigkeit und einer Zcntral- 
kraftetation. Es sind durchweg Stearling-Wasserrohren- 
kcescl in Verbindung m it K cttenrostcn angowendet. 
Sclbsttiitigo Yorrichtungen sorgen fiir Erhaltung gleich- 
miifiigcn Dumpfdruekes und richtigcn Wasserstandes in 
den Kesseln. In der Zentraie stehen zwei 250 KW-, 250 V- 
GIcichstrom-Generatoren, direkt nngetrieben von sehnell- 
laufenden Stirnkurbelmaschincn, eine 500 KW -, 250 V- 
Gleiclistroin-Zweidruckturbine, zwei groBe Zweistufen- 
Luftkompressoren und zwei PreBpunipcn zur Erzeugung 
deuProBwassers von 42—52,5 a t  Druok fiir dio hydrauiisoh 
betriebenen Maschinen des W erkes; dazu kommt naturlich 
dor Hilfimpparat fiir dio Kondensation. Der Abdampf fiir 
dio Zwoidruokturbino wird von don Walzonzugsmasohinen

A p pa ra t zu r vo lum etrischen  Sehne llbe stim m ung  

des Koh lensto ffs  in  Roholsen, F luBe isen  und  Fe rro - 

leg ie rungen.

Nachdem ioh mohrero Jahro Kohlenstoffbestimmun- 
gen durch dirokto Verbronnung im elektrischen Ofen 
yorgenommen hatte, wobei eino Kohlenstoff bestimmung 
noch etwa 15 bis 20 Minuten in Ansprueh nimmt, zog 
ioh den Gedankon in Erwiigung, einen Apparat zu ent- 
werfon, der in bezug auf Solmclligkeit in dor Beatim- 
mung von Kohlenstoff bedoutende Vorteilo zeigen sollte. 
Ich ging hierbei von der gowichtsanalytisehon Kohlcn- 
stoffbestiinmung ab und zog (lic volumetrischo Bestiin- 
mung vor, und es golang mir nach yielon Yersuchen, eino 
Vorrichtung (vgl. Abb. 1) zu bauen, mit der man imstando 
ist, eino auf wissonschaftlichen Grundlagen beruhendo ge- 
nauo Kohlenstoff bestimmung uincrhalb 3 bis 4 Minuten zu 
machen. Durch langjilhrigo Erfahrungen bin ich auoh 
zu der Ueberzeugung gekommen, daB dio Eggertzscho

Abbiklung .1. Kndc des Trunsportrollganges und AnschluU der Seheren.

tlor Mittel- und BlechstraBo geliefert. Dio Rohrleitung 
ist so nusgebildct, daB wahrend der Stillstiindo des Walz- 
werkes dic Turbino von dem Abdampf der Pumpen usw. 
U dem Maschinenhaus selbst betrieben werden kann, 
der ausreicht, um eine Turbino in Betrieb zu halten. Das 
Wasser wird dem Ohio entnommen. Neben dem Boli- 
"erk ist ein Brunnen von 7,3 m Durchmesser und 21,3 m 
Tiefo-in Beton wasserdicht hergestellt, so daB die Sohle 
[<1. 3,05 m iiber dcm Ticfwasserstand des Flusses gelegen 
jst- In dem Brunnen sind zwei elektrisch angetriobene 
Ąntrifugalpuinpłm, jede von 42,5 cbm/min Lcistungs- 
[Shigkeit, aufgestcllt. Diese Pumpen driicken das Wasser 
in einen kiinstlichcn Tcich 18,29 m iiber Niedrigwasser- 
stand des Flusses. Der Teich schwankt in seiner Ticfe 
Mischen 0,9 und 9,1 m und bedeekt rd. 1,02 ha. Yon diesem 
loich, der gleichzeitig ais Kiihl- und Klarbecken benutzt 
Wrd, wird das Wasser zu einem groBen Brunnen neben der 
Kraftetation geleitet, in der zwei Kolbenpumpen m it einer 
bcistungsfiihigkeit von 5,08 cbm/min das W asser auf einen 
nasserturm von 378,5 cbm Fassungsraum driicken, der 
-1,3 ni uber den Pumpen gelegen ist. Aus dem Brunnen 
"inl auch das Wasser fiir die Turbinenkondensation von 
J"ci elektrisch betriebenen Zentrifugalpumpen entnommen.

Probo, dio noch in yiclen Stahlwerken, besonders Quali- 
tfita-Stahlwerken, benutzt wird, fUr viole Chargen, z. B. 
ftir Nickelstahle, ganz unbrauchbar ist. Der neuo Apparat 
bietet liiergegen den Yortcil, silintlichc Chargen, sei es 
Nickel-, Chrom-, Wolfram-, Vanadium-, Molybdanstphl, 
rasch auf Kohlenstoff zu analysieren und dann m it dem 
gowilnschten Gehalt abzusteehen. Die gosamte Operation, 
Probenahmo, AbkOhlen, Bohren sowio Untersuchon der 
Probo, (i 'inert hoehstons zohn Minuten!

Das Analysemerfahren besteht (larin, daB man bei 
Stalilproben m it Ober 0,5 %  Kohlenstoff 1 g, bei Proben 
unter 0,5 %  Kohlcnstoffgehalt 2 g, bei Prolien mit tiber
1,5 %  Kohlenstoff 0,5 g und bei Proben m it Ober 4 %  
Kohlenstoff 0,2 g Einwage im Saucrstoffstrom yerbrennt 
und die entstandeno Kohlensaure yolumotrisch bestimmt. 
Bei Ingebrauchnahme des Apparatcs leitet mail, wenn er 
liingcro Zeit nicht in Benutzung war, zueist etwa fOnf 
Minutcfi Sauerstoff hindurch und schhcBt alsdann mittels 
(juetschhahnes dio Sauerstoffleitung; hierauf fOllt man 
die Bilretto des Gasuntersuchungsapparates m it FlOssig- 
keit und stellt dio Niyeauflasche auf den neben dem 
AbsorptionsgefiiB yorstehenden Platz. Ist die Temperatur 
des Ofons mittlcrweile auf 1150 bis 1200° C gestiegen,

58
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so bringt pian das Porzellanschiffchen m it der zu unter- 
suchenden Substanz in den Ofen, stellt schnell die Ver- 
bindung zwischen Ofen und Gasuntersuehungaapparat 
her, offnet den Quetschhalm der Sauerstoffleitung erst 
vorsichtit, bis das Materiał zu brennen anfangt, alsdann 
nach und nach mehr, und zwar derart, daB dio Ver-

Abblldung^l. Apparat zur yolurnetrisehen Kohlenstotfbestlmmung.

Zahlentafel 1. V e rg le io h sa n a ly so n .

Gew chts-
analytisch durch -2

Yerbrcnnung Sj S **
, ,

Art der Trobe 5 Cl ^

6  - i
a "  ” .9 tn im 

el
ek


tri

sc
he

n 
Of

en

s-s a  
U ' *  >

% c %C %0

S p ie g o lo iso n ........................... 5,22 5,24 5,22
Schwedisches Roheisen . . 4 ,IG 4,14 4,14

4,02 4,03 4,03
Stahl m it Wo, Cr, Vd, Mo . 0,76 0,78 0,77
Stah l m it Cr, N i .................. 0,32 0,31 0,31
Stahl m it C r ....................... 2,52 2,52 2,52
Sicm ens-M artin-Stahl . . . 0,75 0,75 0,75
F lu B e is e n ............................. .. 0,11 0,11 0,10
Ferrochro m ........................... — 8,65 8,60
F e r r o w o l f r a m ....................... — 0,82 0,80

dcsgl. ....................... — 2,12 2,11
F e r r o v a n a d i n ....................... — 0,28 0,28

! F e rro m o ly b d iin ....................... — 0,33 0,35
Ferrom angan ....................... — 7,04 7,07

! F o rros iliz ium ........................... — 1,22 1,20

brennung hochstens eine Minuto in Anspruch nimmt. 
Sobald die Verbrennung vortiber ist, fiillt dio Fliissig- 
keit rasch, und man kann dio Niveauflaseho auf den 
Tisch stellen. Die Btlrette, die in Prozente eingeteilt 
ist, laBt man dann bU ungefiihr zur roton Marko aus- 
laufen, schlieBt hierauf den Halin und unterbricht dio 
Yerbindung zwisohen Ofen und Gasuntersuchungsapparat. 
Dann stellt man die Bilrette auf den Nullpunkt cin und 
drflckt das darin befindliehe Gas durch dio Absorptions- 
flilssigkeit. Das Gas holt man danach in dio Buretto 
zurilck; dio ontstandene Volumverminderung zeigt dio 
bei der Vcrbrennung ontstandene Kohlensaure an, deren 
Menge den Kohlenstoff sofort in Prozcntcn angibt.

Bei Untersuchungen von Ferrolegierungen, z. B. 
Ferrochrom, ist ein Zuschlag von Wismutscsquioxyd 
zu dem Materiał erforderlich.

Der Apparat bictet in seiner ganzen B auart unter 
Bcrileksichtigung der Schnelligkeit der Bestimmung 
einen wesentliclien Vortcil gegeniiber den bisher bestehen- 
den Yorrichtungcn und steht diesen in bezug auf 
Genauigkcit nicht nach, wie aus den Vcrgleiehsanaly3en 
in Zahlentafel 1 hervorgoht. Der mehrfaeh geschutzto 
Apparat wird von der Firm a Jean Friseh, Dusseldorf, 
KlosterstraBe 116, in den Handel gebracht.

Jean l lt r t ; ,  Dusseldorf.

E ise n e rz lro c k n u n g  au f den M esab igruben.*

Die Erze der Mesabigruben in Minnesota haben teil- 
weise 16 bis 18 %  Feuchtigkeit; man hat deshalb 
zwecks Frachtersparnis eine Trocknungsanlage erbaut, 
dio tiiglich 3000 t  nasses Feiner/, auf 3 %  Feuchtigkeit 
abtrocknen soli. Dic Anlage besteht aus vicr glcieh- 
laufend arbcitonden Trockentrommcln, dio das Erz in 
der Lungsrichtung durchliiuft, wahrend durch Oeffnungen, 
dic auf der ganzen Liingo der Trommeln yerteilt sind, lieille 
L uft in dicse getrieben wird. Da die Trommeln dauernd 
gedreht werden, so war es notig, durch eine eigenartigc 
Anordnung dieser Oeffnungen und dureh besondero ihnen 
aufgesetzte GuBeisenkorper das Hcrausfallen yon Erz zu 
yerhindern. Die Trocknungsluft wird durch eine iiuBcre 
Feuem ng erwiirmt und durch einen Yentilator in ein 
Bleehgchiiufic getrieben, in dem dio Drehung der Trockcn- 
tromniel vor sich geht. Es ist dabei Vorsorge getroffen, 
<laB dio Tem peratur der Luft sich dem sinkenden Feuchtig- 
keitsgehalt des Erzcs entsprechend abstuft. An dcm 
Ende, wo das Erz e in tritt, h a t dio Trocknungsluft 
100 0 C, am anderen Ende tr it t  sic nur noch mit 50 0 C 
in dio Trommel. Dio zulassigen Betriebskosten sind 
durch die Frachtersparnis fiir das ausgctriebcne Wasser 
begrenzt.

M asch inenve rm ittlungsste lle  fiir  bayerische Handwerker.

In  Baycrn ist auf Anregung maBgebcndcr gewerb- 
licher Korporationen und Vereinigungen unter staat- 
lieher Mitwirkung und Untcrsttltzung cinc Einriehtung 
geschaffen worden, dio den Zweck hat, Belbstóndigen 
Handwerkcrn, dio sich maschinell einrichtcn wollen, 
kostenlos technischcn K at zu ertcilen und ihnen den 
Bezug von gu t bewiihrten Masehinen und anderen Ar- 
beitsbchelfen unter moglichst gOnstigen Bcdingungen 
zu vcrmitteln.

Die tcchnischo Beratung wird von den vier in Bayem 
bestehenden Gewcrbefórderungsanstalten, namlich der 
Bayerischcn Landesgowerbeanstalt in NUmberg mit 
ihren ftlnf Nebenstellen in Augsburg, Bayreuth, Hof, 
Landshut und Bcgonsbnrg, dem Gcwcrbcforderungs- 
in stitu t der Handwerkskammer fiir Oberbaycm in 
Milnchen, dem Polytechnisehcn Zentralvercin fiir Unter- 
franken in W tirzburg und dem Pfalzischen Gewcrbe- 
museum in Kaiserslautern besorgt. Dicse Stellen werden 
bei ihrer beratenden Tatigkeit durch die acht bayerischen 
Handwerkskammcrn, den Verband bayeriseher Gewerbe- 
vereine, den Bayerischen Handwerker- und Gewerbebund 
und den Verband pfalzischer Gewerbevercinc und Hand- 
wcrkcrvereinigungen insofern untcrstiltzt, ais dieso Kor- 
porationen dio Antriige aus den Handwerkerkrei^en 
auf Maschinenvcrmittlung entgegennehmen, begutachten 
und an dio nachstgclegene Gowerbcfordcrungsanstalt zur 
technischcn Priifung weitergeben.

Die Gewahrung von Krediten an Handwerker, die 
sich beim Bezuge von Masehinen und anderen Arbeits- 
bchclfcn der Vermittlungsstello bedienen, hat die Baye
rische Landesgewcrbebank (frilher Zentral-Handwerker- 
Genosscnschaftskasse) in  Mtinchcn Obernommen.

Der zur W ahrung der einheitlichen Dnrchfuhrung 
der gestellten Aufgaben eingesetzto „stiindigc Ausschufi 
ha t an der Bayerischen Landesgewerbeanstalt in ^iirn- 
berg, dio den Yorsitz dieses Ausschusses fuhrt, eine 0e- 
schaftsstelle crrichtet, deren Aufgabe cs ist, die von den 
beratenden Stellen gepriiften Antriigo nach MaBgabe euicr 
rom  stiindigen AusschuB aufgcstcllten Geschiiftsordnung 
weiter zu bchandeln.

Es empfiehlt sich fur Masehinen- und Werkzcuz- 
fabriken, ihro Prospekte, Prcislistcn usw. an die genannten 
Gewcrbefórderungsanstalten einzusenden.

* Metallurgieal and Chemical Engineering 1912, D el, 
S. 798/9.
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Aus Fachvereinen.
Verein deutscher Fabriken feuerfester  

P rodukte.
Die 33. ordcntliche H a u p tv e r s a m m lu n g  des Ver- 

eins deutscher Fabriken feuerfester Produkte faml unter 
dom Vorsitzo des Generaldirektors R. W ie g a n d  (Koln) 
am 13. und 14. Februar in Berlin im Ebenholzsaal des 
ffcinhauses„Rheingold"stalt. Dio Verhandlungcn wurden 
in diesem .Talire zum ersten Małe auf zwei Tago ausgedelint. 
Am ersten Tage wurden dio geschiif tliehen Angelegenheiten 
des Vereins und der wirtschaftliehe Teil der Tagesordnung 
erledigt, wahrend der zweito Yorhandlungstag aus- 
schlieBlich der Erorterung techniseher Fragen gewidmet 
war. Die Beteiligung war, besonders am zweiten Tage, 
eine auBerordentlich starko.

Yor dem E in tritt in dio Bcsprcehung der geschiift- 
liehen Angelcgenheiten gab der Vorsitzendo bekannt, 
daB dio im vorhcrgehcndcn Jahresberioht erwiihntcn 
Z o lle rle ich teru n g en  ftir feuerfestes M ateriał, die dic 
franzosisehe Behorde vorlaufig gewiihrt hatte , auf Grund 
einer neuen Entscheidung ab 1. April 1913 wieder aufge- 
hobenseien. Die Ausfuhr von Scham ottcsteinennachFrank- 
reich wird durch diese Entscheidung gcradczu unmoglich 
gemacht. Er hob hervor, daB dio franzosisehe Regic- 
rung sehr wenig Entgegenkommen in dieser Angclegenheit 
gezeigt habe. Dic Yersammlung bcauftraglo den Vor- 
stand gemiiB dem Antrag des Vorsitzenden, weitcrc 
Schritte in dieser Angclegenheit zu tun , und zwar wemi 
moglich durch Vermittlung des Auswiirtigen Amtes.

Nachdem der Vorsitzcndc bekannt gegeben hatte , 
daB der Verein zurzeit aus 11G Mitgliedern besteht, dio 
zusammen Qber 287 Stimmen verfiigen, wurde der Kassen- 
bericht vcrlesen und genehmigt und dem Vorstande Ent- 
lastung erteilt. Die satzungsgemiiB von dem Vorstande 
ausseheidenden Hcrren Patentam i a lt C ra m e r  und Kom- 
merzienrat Q u is to rp  wurden durch Zuruf einstimmig 
'ricdeigewahlt. Dann machte der Vorsitzende eingehende 
Mitteilungcn tiber die Internationale Baufach-Aus- 
stellung in Leipzig, die in diesem Jahro stattfinden soli. 
Er wies darauf hin, daB auf dieser Ausstellung, an der 
sich die Industrie auBerordentlich stark  beteiligt, und 
deren Erfolg heute sehon gesichert erscheint, dio Praxis 
mit der Wissenschaft in enge Verbindung gebracht werden 
soli. Den Mitgliedern wurde dio Beteiligung an der Aus
stellung und der Bcsuch derselben sehr empfohlcn. Im  
Jahre 1914 wird dio Kgl. schwedischo Regierung in Malino 
eine Ausstellung* veranstalten, an der nur diejenigen 
bander teilnehmen sollen, welche die Ostseo umgrenzen. 
Der Ausstellungskommissar fUr das Doutscho Reich, 
Herr Geheimrat M a th ic s ,  legte der Vcrsammlung Pliino 
der Ausstellung vor und ompfahl dringend dio Teilnahme 
an derselben. Der Herausgeber der Zeitschrift „Feuerungs- 
technik“, Dr. W a n g e m a n n , wies darauf hin,
<laB ant der Ausstellung in Malmo eine Sammolausstellung 
der deutschen Feucrungstcchnik veranstaltet werden soli, 
und zwar sollen nur verklcinerte Modello ausgcstcllt 
werden. Die Beteiligung an dieser Sammelausstellung 
'nnl nur geringe Kosten verursaehen.**

Am zweiten Vbrhandlungstago hielt S t.-^ug. C. Ca- 
naris, Huckingen, einen Vortrag 

Ueber B au  und  B e h a n d lu n g  vo n  Regenerativgasófen  
au f E isenw erken .

Die Leiter der Fabriken feuerfester Steine tun  gut, 
sich dem Bestreben der Eisenwcrke, die H altbarkeit der 
Oefen zn erhóhcn, anzuschlieBen. D am it sio dieser Auf- 
gabe gcrecht werden konnen, mtlssen sie dariiber unter- 
nchtet sein, welchen Beanspruehungen dic Steine in den 
Oefen der Eisenwerke ausgcsetzt sind, und insbesondere, 
wie man dort dio Oefen bau t und behandelt.

* VgL Śt. u. E. 1013, 30. Jan ., S. 199.
** Sieho Feuerungstechnik 1913, Nr. 6, S. 117.

Das Mauerwerk in Rcgenerativgasofen unterliegt bc- 
sonderen Beanspruehungen durch die Folgen der Zer- 
sotzung des in den Feucrgasen cnthaltenen Wasserdampfes, 
dio bei den in Regcnerativgasofen herrschenden Tem- 
peraturen im vollen Gange ist und bei Martinófen durch 
dio katalyti8che W irkung des Bades besonders begttnstigt 
wird. Der bei der Zersetzung des W asserdampfes gebildeto 
W asserstoff gelangt auf dem weiteren Wege des Gas- 
stromes wieder zur Verbrennung und greift das Ofen- 
mauerwerk auBerordentlich stark an. Diese Nachver- 
brennungen setzen sich oft in die Kammern hinein fort 
und verursachen, daB in den Kammern fast ebenso hoho 
Tem peraturen herrsehen wie im Oberbau. Bei M artin
ófen kann sich gegen Endo der Charge dic Flamm en
tem peratur so sehr steigern, daB eino eigentliche y e r
brennung des im Gase cnthaltenen Wasserstoffes wegen 
der geringen Bestandigkeit des Wasserdampfes im Oberbau 
gar nicht mehr stattfindet, daB der Wasserstoff vielmehr 
erst in den Kammern und teilweise sogar erst im Kamin- 
kanal zur Verbrennung gelangt. ]\Ian ha t diese Er- 
scheinungen anfangs auf falschc Behandlung der Oefen 
(auf zu starken Zug und zu hohen Gasdruck) zurackgc- 
fUhrt; heuto steh t jedoch fest, daB sic nur auf dio geringo 
Bestandigkeit des W asserdampfes bei hohen Tem peraturen 
zurtickzufiihrcn sind. Ferner mtlssen die Steino unter 
hohen Temperaturen einen starken Druck aushalten, 
da dic einzelnen Ofenteile zwischen den Arm aturen einge- 
klem m t sind, sich aus verschiedcnen Griindcn betrachtlich 
ausdehnen, und da ferner die tibereinander geschichtcten 
Stcinlagen durch ihr Gewicht wirken. Diesen hohen An- 
forderungen sind nur zwei Steinsorten, namlich Magncsit- 
stcinc und Silikastcine, einigcrmaBen gewachsen, wiihrcnd 
alle Sorten Schamottestcinc, SchweiBofenstcine u8w. un- 
brauchbar sind, weil sie zu frtih erweichen. Aus diesen 
Grtinden soli man nicht nur den Oberbau, sondern auch 
die zu den Kammern fuhrenden Zttgc und das obero Viertel 
der Kammcrwande aus la-Silikasteinen aufmaucm. Der 
Rest der ICammerwande und die Kammcrpackungen sind 
aus Ila-Silikasteinen herzustellen.

Bei der konstruktiven Ausbildung der einzelnen 
Ofenteile soli man auf groBtc Zuganglichkeit WTert legen 
und daftir Sorgo tragen, daB das Mauerwerk moglichst 
von allen Seiten reichlich von der L uft umspGlt wird. 
Auf Grund dieser Erkenntnis entstanden mehrere neue 
Ofenbauarten, die in der cinschlagigcn L iteratur aus- 
fflhrlich beschrieben sind. Dio x\bmessungen der 
Kammern, und zwar besonders die der Gaskammern, 
wiihle man reichlich groB, denn in vielen Fiillcn ver- 
ringert sich der freie Querschnitt des Gitterwerks schon 
nach kurzer Zeit durch Versetzung mit Flugstaub. Die 
Sondergittersteine, bei denen man die beim normalen 
Gittcrwcrk reichlich yorhandcnen Prallflachen yermeiden 
und die fcuerbespOltcn Fliichen vergróBern wollte, haben 
sich in der Praxis leider n icht bewahrt.

Beim Aufmaucrn der Oefcn muB mit der gróBten 
Sorgfalt verfahren werden. Es sind nur scharfgebranntc 
Steine von tadelloser Form zu verwenden; der Aus- 
dehnung der Steine muB man dadurch Rechnung tragen, 
daB man im Mauerwerk Dehnungsfugen an geeigneten 
Stellcn und in richtiger GroBe anordnet. Besonderes Ge
wicht ist auf die sorgfaltige Herstellung der W andę zu 
legen, welchc die Gas- und Luftschachte von einander 
trennen, dam it die so sehr schadlichcn Gasdurchstiche 
vermieden werden. Gewólbe und Bogen aus Silikasteinen 
dtirfen n icht unbelastet blciben, da sie sich sonst beim 
Anwarmen zu stark  und ungleichmaBig heben.

Zum Anwarmen eines Gasofens soli man nicht nur 
im Oberbau Feuer aus Holz und Kohlen anlegen, sondern 
auch vor den Kam merturcn auf Rostcn ein lebhaftcs 
Kohlcnfeuer untcrhalten. Dann sind bei groBeren Oefcn, 
z. B. bei 50-1-Martinofen, nach einer Neuzustcllung ftinf 
bis sieben Tagc rollstandig hinreichend zum Austrocknen
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und Vorwarmon. Nach dcm Gaseinlassen darf man nicht 
versaumen, dio Ankcr in sachgcmuBer Weiso zu lósen; 
dieso Arbeit erfordert Aufmerksamkcit und Erfahrung. 
Ein im Bctriobe bcfindlicher Ofen muB moglichst vor 
starker Abktthlung bewahrt bleibcn; deshalb soli n u n  ihn 
naeh orfolgtom Abstich nicht zu schncll m it kaltem E in
satz fttllen und ihn Sonntags stets sofort nach der Reini- 
gung der Kanalo und Ventilo wieder unter Gas nehmen.

Dio Mittel zur Verhfltung des zu schncllen Ver- 
schleiCens der Oefen sind sehr bcaohr&nkt; dio Ofenhalt- 
barkeit hang t in orator Linio von der Qualitiit dor Steino 
ab. Bei der Herstellung dor hauptsiichlich in Frago 
komniendeu Steinsorte, iler Silikastolne, ist dio riehtigo 
Auswahl des Rohstoffes von grijBtcr W ichtigkeit. Eino 
dauerndo systematische Kontrollo der zur Yerwondung 
gelangenden Quarzitarten auf c h e m iso h e m  Wcgo noben 
der ttblichcn physikalischon Untersuchung ist deshalb un- 
bedingt erforderlieh. Yiclleicht kann auch dio Mikroskopio 
bei der Unternoheidung der brauohbarcn von unbrauch- 
baren Quarziten guto Diensto leisten.* Bei dor Unter
suchung der fertlgen Steine beschriinkt man sich heuto 
noch fast Ubcrall darauf, den Schmelzpunkt oinzelner 
Steine m it Hilfe von Segerkegeln festzustollen. Dio auf 
diese Woise erniittelten Zahlen habon ais (I rund lago fttr 
dio Bourteilung der Ycrwcndbarkcit der Steino nur ge
ringen W ert, denn im Mauorwerk cines Ofens werden die 
Steine ja  unter Druck beansprucht. Viel wichtiger ais dio 
Bestimmung der Schinelztemperatur ist deshalb die Fest- 
legung des Erwolchungspunktes. Aus diesen Grttndon 
miissen eingohendo Ycrsuche 11 b<?r das Verhalten von 
fouerfestcu Materialion bei hohen Tem peraturen unter 
D ruck angestcllt werden. Auf Grund dieser Yersucho ist 
ein PrOfungsyerfahren festzulegen, bei dem den Bean- 
spruchungcn gcntlgcnd Rcelinung getragen wird, denen 
dic Steino in den Oefen der Eisenwcrko ausgesetzt sind.

Eine andero sehr wichtige und bis heuto noch Ull- 
geldiirte Frago ist die Lcitungsfahjgkeit der einzelnen 
Stoinsorten fiir WSrmo. Eingehende Untersuchungen auf 
diesem Gebiete worden zwcifollos sowohl den Stein- 
fabriken ais auch den Eisen werken groBen Nutzen bringen.

Dr. H a lin , Freicnwalde, hatte  sich dio Ergrttndung 
der Frago:

Is t  die H erste llungsa rt vo n  feuerfesten E rzeu gn isse n

von  E in llu B  au f die E ig e n sc h a fte n  d e rse lb en ?

zur Aufgabo gcmacht. Bei der Herstellung der feuerfesten 
Materialien erfolgt die Fornigcbung auf den einzelnen 
Werken in rerschicdencr Weiso. Bei Nonnalsteinen z. B. 
kann man folgende Herstellungsarten unterscheidcn:

1. Dio Masse wird von Hand in eine Form geworfen, 
die ttbcrflttssige Masse abgestrichen mul die Obcrfliiche 
gegliittet.

2. Die Masso wird in dic Form eingestam pft oder ein- 
geschlagen.

3. Man liiBt dic Masse durch eino Ziegclpresse laufen, 
schneidot ontsprcehcndo Te ile ab und bringt sie durch 
Nachpresson auf einer Steinpresse in dio richtige Form.

4. Die Normalsteine werden einfacb wio Ziegetsteinc 
von der aus der Ziegclpresse kommenden Masse abgc- 
schnitten und dann ohne weitere Ycrarbcitung gebrannt.

Um festzustollen, ob diese verschiedencn Herstellungs
arten vun EinfluB auf dio Eigenschaften der Steino sind, 
wurden aus zwei verschiedenen Massen nach den an- 
gegebenen vier Verfahren Steine hergestellt und die Steine 
auf Schwindung, W asseraufnalimefahigkeit und Druck- 
festigkeit untersucht. Dio gewonnenen Ergebnisse sind 
jedoch derart, daB ein SchluB auf dio Vorteile oder Nach- 
tcilo des einen oder anderen Ycrfahrens nicht gezogen 
werden kann. Dio Yersuche sollen fortgesotzt werden und 
den Gegenstand eines neuen Berichtes bei der niichsten 
Yersammlung bilden.

* Ygl. St. u. E. 1913, G. Febr., S. 235/8.

Im AnschluB an diesen Gegenstand behandclto der- 
flclbo Redner dio Frage:

H a t  die B renntem peratu r der zum  Versatz von 
Scham ottew are benutzten Seham otte  eine E Inw irkung 

au f die Beschaffenhe it der W a re ?

Bei der Herstellung von Schamottcstcinen, d. li- 
solehcn Steinen, dio zum groBten Teil oder ganz mis Ton 
und gebranntem  Ton (Sehamotte) bestehen, ist es nll- 
gomein tlblich, dio zum Yersutz benutzto Schamotto bei 
derselben Tem peratur wio dio Steino, niimlich bei Seger- 
kegel 10, zu brennen. Es ist nun dio Ansicht ausgesprochen 
worden, doB dio Verwendung von gargebrannter Sclmmottc 
filr dio Qualitiit dor Steino n icht gUnstig sei; cs sei vicl- 
inelir vorzuziehen, dio Schamotto nur bei Segerkegel 1 aus- 
zuglUlion, dam it sio iliro Porositiit nicht verliero. Dr. Hahn 
ha t demgegenUber durch scino Vcrsuchc festgestellt, dal! 
diejonigen Steine diegroBto Druckfcstigkcit und dio groBte 
Dichtigkoit besitzen, zu doren Herstellung eine moglichst 
hochgobrannto Schamotto yerwendet wurde, daB also tlie 
liouto allgomcin Ublicho Horstcllungsart die beste ist.

Der Vorsitzeiulo nmclito dann dio Mitteilung, daD 
3)r.'3nfl. S c h r o d to r ,  Dusseldorf, vor der Stahlwcrks- 
kommission des Yereins deutscher Eisenhuttenleute an- 
geregt habe, dio N o rm a lis ie ru n g  d es  von den Stahl- 
w e rk e n  b e n o t ig tc n  P f a n n e n m a to r ia ls  in Erwiigung 
zu ziehen. In der Besprechung dieser Anrcgung war
O. K u n z , Mttlheim-Rhein, der Ansiclit, es sei notwendig, 
sioh zuniichst m it den Masehinenfabrikon in Yerbiiidung 
zu setzen, dam it dieso cino Normalisierung der Pfannen 
durchfUhrten, denn nur dann sei an eine Normalisierung 
des Pfannen ni aterials zu denken. C. Canaris
spracli demgegenUber dio Ansicht aus, daB nicht die Ma- 
schinenfabrikcn, sondern dio Stahlwerke selbst die .MaBc 
der Pfannen festlegcn, und wies darauf hin, daB diese 
sehr oft von den ortlichcn Vcrhiiltnissen (Hohe der GicB- 
halle usw.) abhiingig sind. E r schlug vor, zuniichst an 
oino Normalisierung der Stopfonstangenrolirc, Stopfen und 
AusgUsso horanzugohen. Der Ycrcin sollo diejcnigen Fer
mato zusammenstellcn, dio nach seiner Ansicht die gceig- 
notsten sind, und dann m it der Stahlwerkskommission des 
Yereins deutscher Eiscnhttttenleute in Verbindung treten. 
Dio von beiden Korperschaften gemcinschaftlich fest- 
gclegtcn Normalformato mUBten die Steinfabriken um 
einen gewissen Prozcntsatz billiger verkaufcn ais besonders 
vorgoschriebcne Stoinsorten. Wenn den Stahlwerkcn m 
dieser Woise oin Prcisvorteil gewiihrt wflrdo, wUrden sich 
dio Nornialformato schncll einffihrcn. Dio Versamnilung 
beauftragto den Vorstand, dio Angclegenhoit diesem ^ r -  
schlage entsprechcnd zu bearbeiten.

Darauf berichtete Zm lingcnieur H. L o h m a n n , Koln: 
Ueber neuere E rfa h ru n g e n  m it Scham ottesteinpressen. 
Fttr die Qualitat der Steine ist dio Zeitdauer, wahrend der 
sie dem Druck des PreBstempcIs ausgesetzt sind, von 
groBter W ichtigkeit. Durch Versuche ist festgestellt 
worden, daB Schamottesteinc, bei denen dio PreBdauer nur
1,5 bis 2 Sckunden betrug, beim Brennen rissig und 
schiefrig wurden. An Hand von Zeichnungen und Modellen 
wurdo eine Revolverprcsso vorgefUhrt, dio in z e h n s t t tn -  
diger Arbcitsschicht muidcstens 6000 Normalsteine lwi 
einer Druokdauer von 4,5 Sckunden fttr den Stein liefert.

D irektor A lb e r t  M a th e e , Aachen, sprach:
Ueber R au c h g a su n te rsu c h u n g  zu r  Kontro lle  

Industrie lle r Feuerungen.
E r  empfalil zur dauernden Kontrolle von Feuerungen 
aller Art den unsern Lcscrn hinlanglich bekannten Ados- 
Apparat, der in seiner Konstruktion jetz t so veryoll- 
kom mnet ist, daB er in jeder Beziehung zu verlivssig a rb e i te t .

Don w i r t s c h a f t l i c h c n  T e il  der Tagesordnung 
eruffnete Dr. K ra u s e  vom Centralverband Deutscher 
Industrieller, Berlin, m it einom Yortragc Ober:

D ie  G run d z iige  d e r neuen  A ngeste lltenverslcherung .
Er wies zunachst darauf hin, daB die Belastung der 

d e u tsc h e n  Industrie durch die A ngestciltenyersieherung
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nicht, wio dio Regicrung goschiitzt hntte, 200 .Millionen 
Mark, sondern mehr ais 300 Millionen im Ja h r betriigt. 
Dann gab er eine gedriingto Uebersieht der wichtigsten 
Bestimmungen. Bomerkcnswcrt ist, daB nile Ange- 
stelltcn, die reino Schreibarbeit vcrriehten, auch wenn 
sie stcnogruphiercn und das Stenogramm mit der Hand 
oder mit der Maschine absohreiben, versiohorungsfrei sind. 
Die Filialen deutscher Eirmen im Auslande miissen un- 
begreiflieherweise nicht nur ihre deutschen, sondern auch 
ihre fremdltindischen Bcamten versichern. Von Wichtig- 
teit ist sehlielJlich noch, dali dio schuldlose Untcrlassung 
der Beitragszahlung dio Firm a nicht dos Rechtcs bcratibt, 
die Hiilftc der nnchbe/.ahlten Beitriigo dem Angestelltcn 
vom Gehalt abzuziehen.

Darauf spraćh Architekt G o s tr io h , Voraitzender 
der Submisaionszentralo und Mitglied des Dircktoriums 
des Ihmsabumles, (lbcr dio Frf.go:
Ist eine gesetzliche R ege lu n g  des Sub m issio n sw e se n s 

e rfo rd e rlich ?

Kr stcllte fest, daB ilio Submissionen in Deutsohland 
einen groBen Umfahg (mohrere Milliarden) erreicht haben, 
und forderto dringend eine baldigo gesotzlieho Regelung 
des Submissionswesens.

Gencralsckretur Dr. O. P ra n g o ,  GosoEiiftsfUhrer 
.des Deutschen Versieherungs-Sclmtzverbandea, Berlin, 
niuchte eingehende Mittoilungcn Ubor

Bctrleb sun terbrechungs-Verslche rung.

In Deutsohland haben sich bisher nur wonigo Firmen 
gegen den Gewinnausfall vorsichert, der ihnen durch 
eine Betriobsuntcrbrechung entsteht, wahrend man in 
England in bedeutendem Maflo von dieser Versicherungs- 
art Gebrauch macht. Es liegt dies daran, daB die Be- 
lriebsunterbrechungs-Versioherung in Deutsohland erst 
auf Grund des Vorsicherungs-Vertragsgeset7.es, das am
1. Januar 1910 in K raft tra t, gesta tte t ist. Die H aupt- 
sehwierigkeii liegt in der Festsetzung dor Schadensumme; 
Vortragender ist der Ansicht, daB cs am zweckmiiBigsten 
sein dtirfto, die Trcuhandgesollschaftcn zu dieser Arbeit 
teranzuziehen. '(SchluB folgt.)

8. lnternationaler KongrefS fiir angew andte  
C h e m ie .

NewYork, 4. bis 13. Soptembsr 1912.
( F o rtse tz u n g  vo n  S e ito  293.)

Chas. F, Bu rg ess  und J a m e s  A s to n  untersuchten
den
EinfluB verschledener E lem ente  au f die K o r ro s io n  des 

E ise n s.

Fflr die Versuche standen reines elektrolytisches 
Eisen und daraus hergestellte Legierungen m it Aluminium, 
Kupfer, Nickel, Mangan, Molybdan, Zinn, Kobalt, Blei, 
Schwefel usw. zur Verfiigung. I)ie Probekorper wurden 
zunachst 102 Tage der Einwirkung der Atmosphiirilien 
ausgesetzt, und dann, nachdem sie ron  R ost befreit und 
gewogen waren, eine Stundo lang in 20 %  Schwefel- 
wure belasscn. In  fast allen Tcilen erwiesen sich die 
Legieningen w iderstondsfahiger ais das reino Eisen. 
BezOglich des Kupfers stimmen dic Ergebnisse mit der 
Arbeit von W lii p p le  tlberein; im Saurebade w irkt ein 
Kupfergehalt rostsehUtzend, wahrend er keinen wirk- 
sanien Schutz gegen dio Einwirkungen der Atmosphare 
Jietet. Ein Nickeizusatz ist vorteilhaft, wahrend Silizium 
wsttordernd wirkt.

Dieselben Yerfasser ste llten  
Korroslonsversuche an GuB-, Schw eiB - und F luBeisen  

an’ um folgendo Fragen aufzuk laren :
Das Verhalten verschiedener Eisensorten bei Ein
wirkung von Atmosphiirilien, Rauch und Siiure.

-  Die Genauigkcit von Schnellmethoden fiir derartige 
Untersuchungen.

3. Einwirkung der Jahreszeiten auf die Korrosion.
’ • EinfluB einer Rostschicht auf das W eiterrosten.
#• EinfluB der Form des ProbestOckes (Stab oder Blech).

0. Vcrhaltcn der Wftlzhaut.
7. Auftrotcn ortlich begrenzter Korrosion.

Dio Versucho ergaben in Ktlrzo folgendes: Beimen- 
gungen des Eisens beeiuflusscn wesentlieh dio Neigung 
des Eisens zum Rosten, einigo in einem gtlnstigen, andere 
im ungOnstigcn Sinno. Dio Annahme, daB homogenes 
Materiał dom Rosten am wenigsten ausgesetzt ist, fand 
sich n ic h t  in allen Fiillon bestiitigt. F tir dio Beurtcilung 
eines Eisens ist die Untersuchung der korrodieronden 
EinflOsso obonso wiehtig wio dio Kenntnis von der Zu- 
aaminensotzung des Materials. Aus diesem Grundę oignot 
sich z. B. dio Siiureprobo nicht, wenn es sieh um Ver- 
sucho Ober dio EinflOsso der Atmosphiiro handolt.

Bezflglich iler Einwirkung ciner Rostschicht auf das 
W eiterrosten wurdo fostgestollt, daB in der Luft dio 
Rostschicht beschleunigcml auf die Korrosion wirkt, 
wahrend dio W irkung bei Rauehgasen nielit so einwandfrei 
fcstgestellt werden konnte. Dio W alzhaut scheint keine 
nennenswerte W irkung zu haben. Um dio „firtlicho" 
Rostbildung in Żabien ausdrilcken zu konnen, wurdo 
derartig angegriffenes Materiał so lango geschliffcn, bis 
dio einzelnen Rostflecken verschwanden. Das Gowicht 
des auf dieso Woiso entfcrnten Motallcs gib t m it dcm 
durch das Rosten verursachten Gowiohtsycrlust zusammen 
einen Faktor, der ais MaB ftir dio ortlicho Korrosion 
benutzt werden kann. U nter der Einwirkung der L uft 
ist dio Abnutzung infolgo der ortlichen Korrosion 3,5 bis
0,5 mai groBer ais boi gleichmafiigom Rosten; von Rauch- 
gasen wird das Eisen starker, aber gleichmiiBiger an- 
gegriffcn, so daB der Faktor kleiner, 1,7 bis 4.0 ist.

Yon Ch. L. W r ig h t  wurdo eine Arbeit yorgclegt 
tlber dio

B rlke tt le rung  am erlkan lsche r B raun ko h len .

In  der Vorsuchsanlago des Bureau of Mines in P itts- 
burgli sind m it einer Brikettpresso der Masehincnfabrik 
Buckau-Magdeburg Versucho mit verschiedoncn Kohlen 
angcstcllt worden, deren Ergebnisse schon frtlher ver- 
offcntlicht worden sind (Bullctin 14. U. S. Bureau of Mines). 
Dio gegenwartigo Arbeit bictet an neuen Zahlcn W irt- 
schaftliehkeitsberechnungen und Yergleicho cincr Brikct- 
tierung mit hohem Druelc ohno Bindem ittel und einer 
solohen m it goringom Drucie unter Zusatz von Bindo- 
mttteln vorschiedener Art. In  den Kogtenaufstellungcn 
finden sich einigo interessanto Bemerkungen Ubor deutsoho 
und amcrikanische Yerhiiltnisse, Lohne, Proiso fUr Roh- 
stoffe, Bauweiso usw.

Ftir dio Besehaffung von Yortragon Obor N a tu  rg as 
hatto sich Dr. D a v id  T. D a y , der besto Kenncr der 
cinschlitgigen VcrliiUtnisso, besonders bcmtiht, doch kam 
nur der Vortrag von M iss B. H i l l ,  einer Assistentin des 
Dr. Day, zur Vcrlesung Uber dio

Natu rgaslndu strie  der Vere in lgten  Staaten.

WShrend 1882 nur i:i einem Staate Naturgas gewonnen 
wurde, verzoichnet dio Statistik  ftir 1911 22 Staaten, 
dio an der Naturgasindustrio beteiligt sind. Der W ert 
des Erzeugnisses stieg in derselben Zeit von 2500 S auf 
74 Mili S. Neben der Eisenindustrie sind Zinlc- und 
Zementwerke groBe Abnohmer. Im  Jahro 1911 wurdo 
Gas im Werte von 44 Mili. S ftir Hauszwecko verbraucht, 
wiihrcnd auf dio Industrio 30 Mili. S entfallen.*

Professor R ic h a rd a  gibt in der Bcspreehung dio 
Kosten fflr das Natuigas im m ittleren Westen, also an 
den Gastpiellen, zu 3 bis G c fflr 1000 KubikfuB an 
(niedrigster Preis 2 bis 4 c), wahrend das auf weitere 
Entfernungen fortgeleiteto Gas an der Yerbrauchsstclle 
25 bis 30 c fUr Haus und 10 bis 15 e fflr industriello 
Zweckc kostet. Von einem anderen Redner wird der 
Gospreis in CIoveland zu 13 o angegeben. In  dem 
Martinwerlc von Dinjucsno werden nach Aufzcichnungcn 
des Berichterstattcrs 4 y2 c fOr 1000 KubikfuB von 
1000 B. T. U. bezahlt, obwohl das Gas in einer Leitdhg 
von etwa 200 km Lango aus W cst-Virginia 7.ur Verwen- 
dungsstello geleitet werden muB. (Forteetzung folgt.)

* St.u.~E 1312, 21. N o t . ,  S. 1907.
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Patentbericht.
D e u ts c h e  Patentanm eldungen.*

3. Marz 1913.
K!. 1 b, K  50 778. Magnetiseher Scheider m it einoni 

oder mehrorcn im Kreise um eino ąufrechtstehendo Achso 
angcordneten unteren Polen. Fried. Krupp, Akt.-Ges. 
Grusonwerk, Magdeburg-Bucknu.

Kl. lOa, S t 17 910. Koksloschvorrichtung m it einem 
in einen Wasscrbehaltor eintauchenden yollwandigen 
Koksbehalter, in den das Wasser von unten hor e in tritt; 
Zus. z. Pat. 252 438. E rnst Storl, Tarnowitz, O.-Sehl.

Kl. 121, A 22 420. Natronkessel aus Nickelstahl 
oder iihnliehem hochwertigen Stalil. Acticn-Gesellschaft 
„Woaer“ , Bremen.

Kl. 13b, B 00 421. Yerfahren und Vorrichtung zur 
Verhinderung des Ansetzens von Kesselstein an den 
W andungen von Dampfkesseln; Zus. z. Pat. 222 181. 
Theodor Brazda, Pilsen, Emil Richter u. Albert Schttckher, 
Wien.

Kl. 24 i, F  34 197. Dampf kcsselfeuorung m it Zusatz- 
luftzuftihrung durch im Flammrolir oder in den Feuer- 
ztlgen angeordnete Luftbrausen. Leo Friedliinder, Berlin, 
Markgrafenstr. 84.

Kl. 40a, N 10 500. Einrichtung zum Trennen des 
Bleies von Zinkdiimpfen m it Hilfe eines in einem Behiilter 
zwisohen Retorto (Verdampfungsbereich) und Vorlage 
(Verdiehtungsbereich) entlmltenen Bleidampf-Auffang- 
mittels. The New Delayille Spelter Company Limited, 
Birmingham, u. Edward Henry Shortm an, Bloxwieh, 
England. Prioritiit aus der Anmeldung in GroBbritannien 
vom 20. 3. 1907 anerkaont.

0. Marz 1913.
Kl. 12k, M 45 598. Verfahren zur Gewinnung von 

Ammoniak bei dem Betrieb von Gasgenoratoren. Fritz 
Mdller, Essen-Ruhr.

Kl. 31 b, V 10 020. Durchzugformmasehino fiir 
SchienenstOhle mit nicht geradlinig begrenzten Innen- 
wangen. Vereinigte Schmirgel- und Masehinen-Fabriken, 
AktiengeselLschaft, vormals S. Oppenheim u. Co. und 
Schlesinger u. (-'o., Hannorer-Hainholz.

Kl. 31 c, S 30 010. Zusammenzichbarer, liingsgeteilter 
Metalikom zum Guli von Róhren. Emil Seyer, Essen- 
Ruhr-W est, Unterdorfstr. 55.

Kl. 80c, C 21 073. Brennofen aus einzelnen fahrbaren 
Kammern. Christian Carstens, GroBflottbeck b. Hamburg.

D e u ts c h e  G ebrauchsm ustere intragungen .
3. Marz 1913.

Kl. 1 b, Nr. 543 203. Elektromagnetischcr Walzen- 
scheider, bei wcichcm eine Walze sich zwischen zwei 
Magnetpolen dreht. Maschinen bau-Anstalt Humboldt , 
Coln-Kalk.

Kl. 4g, Nr. 543 078. Ycrliingerungsrohr ftir autogene 
SchweiBbrenner. Ch. RoeB, MOlhausen i. Els., Zeug- 
hausstr. 50.

KL 4g, Nr. 543 307. SchweiBbrenner. Christian 
Breuer, Coln a. Rh., Hansaring 22.

KL 7b, Nr. 542 710. SchweiBmaschine mit regel- 
barer Zufuhrung des SchweiBdrahtes. E rnst Stoltze, 
Magdeburg-S., Hclmholtzstr. 5.

KL 13b, Nr. 543 015. Yorwiirmeranordnung ftir
Dampfkessel beliebiger Art. Willy Koch, Hannover,
Herschelstr. 29.

KL 18a, Nr. 543 387. YerschluB fur Beschickungs- 
kdbel von Hoohofen. Maschinenfabrik Augsburg-Ntlrn- 
berg, A.-G., Ntirnberg.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fUr jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e r lin  aus.

Kl. 18b, Nr. 542 006. Diise fiir Konvertcrbodcn’
aus kolilenstoffhaltigcn Materialien hergestellt. „Phonix“ 
Schamotte- und Dinaswerke, G. m. b. H., Spich, lihld.

KL 18b, Nr. 543 170. StahlkliirgefiiB mit in don
W anden yorgesehenen Vakuumkammern. pellwik-Flei- 
scher Wassergas-Ges. m. b. H ., Frankfurt a. M.

KL 19a, Nr. 542 515. H akenplatte fiir Eisenąucr- 
schwellen-Oberbau m it durch Pressung hergestcllten 
Zapfen auf der Unterseito der Platte. Gewerkschaft 
Deutscher Kaiser Hainborn, Hamborn-Bruckhausen.

KL 19 a, Nr. 543 090. StoBfrcie Eisenbahnschiene.
Georg Kaiser, Ludwigshafen a. Rh., Heinigstr. 81.

KL 24a, Nr. 542 591. VerschluBvorrichtung fiir 
Aschenfiille. Max Schaff, Chemnitz, Borgstr. 52.

KL 24b, Nr. 542 990 und 542 991. Schinelztrommel 
m it Schwerolbrenner. 5)ipL>^lig. Carl Hofmann, Mann- 
Heim, Ł. 13. 9.

KL 24c, Nr. 543 305. Dainpfregulatorfiir Gasfeuerung, 
in Verbuidung m it automatisehem Kcsselspciseapparat. 
Moosdorf & Hochhiiusler, Sanitiitswerke, Berlin.

KL 24f, Nr. 543 370. Planroststab. Essener Stahl- 
roststab-Industrie Bark & Vervoort, Essen-West.

KL 24f, Nr. 543 377. W anderroststab ous gewalztcm 
Materiał. Essener Stahlroststab- Industrie Bark & Vervoort, 
Essen-West.

KL 24f. Nr. 543 377. W anderroststab. Essener 
Stahlroststab-lndustrio Bark & Vervoort, Essen-West.

KL 24 k, Nr. 542 948. Eisenbetonpfosten ais senk- 
rechte Anker ftir dio Umfassungswiinde der Einmaucrungen 
von Kesseln und Fouerungsanlagen. Joscf Thiel, Brcslau, 
Bohrauerstr. 109.

KL 31 c, Nr. 542 590. In  Hohe einer Formkasten- 
halfto durch den Sand gehende Stiftf&hrung. Ernst 
B rabandt, Berlin, W ienerstr. 10.

KL 45f, Nr. 542 903. Rebstockpfahl aus "["-liisen 
m it umgolegtem Kopfsttiek. Johann Goorg Bender, 
K allstadt b. Bad-Dilrkheim, Pfalz.

KL 49 a, Nr. 542 014. Ein auf einer Ftlhrungsrollo 
des Walzwcrks angebrachter, in emcm Su])j>ort yersclueb- 
barer Drehwerkzeughalter, zum Abgraten von Bandagen. 
Peter Homey, Brugcs, Belgion.

KL 49b, Nr. 542 507. Profileisenmesscrplatten mit 
kreuzformiger Schnittoffnung und eingesetzten, nnch 
Bcdilrfnis verschicbbaren und verschlieBbaren Schncid- 
backen ftir Winkel- und -Eisen. Maschinenfabrik \\cin- 
garten vorm. Hch. Schatz, A.- G.,Weingarten, WOrttemberg.

Kl. 49f, Nr. 542 918. Bctonoisen-Biegevorrichtung. 
Gebr. V itte , Priorei, Kr. Hagen i. W.

KL 49 f, Nr. 543 020 und 543 027. W alzTorrichtung 
zum SchweiBen beliebig langer Rohrniihte. Gustav 
Vogcl, Dusseldorf, Ratingerstr. 14/10.

KL 80 o, Nr. 543 371. Zementdrchofen. GeselLichaft 
fiir Steinfabrikation u. BergbaubctriebThale a. H. m. b.II., 
Thale a. H.

O e ste rr e ich isch e  Patentanmeldungen.*
1. Marz 1913.

KL 18a, A 5219/12. Winderhitzer. Oscar Simmers- 
bach, Breslau.

KL lSb, A 10 177/11. StoBofen mit Regcneratir- 
feuerung. Georgs-Marien-Bergwerks- und Htitten-vercin, 
Akt.-Ges., Georgsmatięnhfltte b. Osnabrtick.

KL 18 b, A 4950/12. Vorfahren zur Veredelung ''on 
Metallcn, insbesondere von Eisen, m ittels gemcinsamer 
elektrischer und Brennstofferhitzung. Dr. Alois Hclfen- 
stein, Wien.

KL 24e, A 2440/12. Drehrost fUr Gaser/.euger. Deut
sche HOttenbau-Gesellschaft m. b. H ,  Dusseldorf.

* Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 1 ag>' 
an wahrend zweier Monate fur jedermann zur Einsicht unu 
Einsprucherhebung im Patentam te zu W ien  aus.
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Kl. 31b, A 7000/12. In  der Liings- und (juorrichtung 
rcrschiebbarcr, m it einem endlosen K ettenstrang aus- 
gestatteter Kran zum Ausziehen der Kerno aus GulJ- 
teilcn. Oskar Vetter, Pforzhoim (Baden).

Kl. 401, A 5882/12. Eloktriseher Induktionsofcn, bei 
wclchem der Induktor im Innem  der den Anker bildenden 
Schraelzrinne angeordnet ist. Jean Bally, Grenoble 
(Frankr.).

Kl. 40 b, A 3251/12. E inrichtung zum Anwarmcn 
von Ticgeln aus schleohtleitcndem Materiał fttr elektrischo 
Eaffination. Paten ts Purchasing Co., Newark, New Jersey 
(V. St. A).

KI. 49a, A 5612/12. Barrcnschere. Kalker Werkzeug- 
maschinonfabrik Brcuer, Soliumacher & Co., Alit. Ges., 
Kalk b. Coln.

Kl. 49a, A 5201/10. Maschino zum Schneiden runder 
Metallblocko. Edwin Elmer Slick, P ittshurg (V. St. A.).

Kl. 80d, A 9597/11. Vcrfahren zur Herstellung von 
Lcichtsteinen aus Hochofenschlackc. Carl HciriHch Schol, 
Allendorf (Deutschl.).

D eu tsch e  R eichspatente .
Kl. 21 h, Nr. 252 528, vom 9. Dezember 1910, Zusatz 

zu Nr. 219 575 [vgl. St. u. E . 1910, S. 1385], C h a r le s  
A lb e r t  K e l le r  in  P a r is .  
Lcitcndcr Boden fiir elektrische 
Oefen.

Der aus Mctallstiften a 
und zwiscliengcstampfter 
feuerfester Masso b bestelien- 
de Ofenbodcn wird, um einem 
YerschleiBen yorzubeugen, 
m it einer Masse c bcdcckt, 
dio aus einem Gcmengo von 
metallischen und feuerbestiin- 
digen Stoffen (z. B. Ecilicht 
und Magnesia) besteht. Dieso 
Masso kann bei Abnutzung 
leicht ausgebcsscrt oder cr- 
neuert werden.

KI. 10 a, Nr. 251329, vom 15. Dezember 1908. 
Johann F e ick s  in B e rlin . Gas- bzw. Gas- und Luft- 

verteiler fu r Koks- oder 
Gasójen.

Der das Gas bzw. das 
Gas und die Luft in die 
HeizzUge des Koksofens 
cinftthrcndo Vcrteilcr a, 
der die DUsen b tragt, ist 
so eingerichtet, daB er 
zwecks Kontrolle, Rcini- 
gung u. dgl. aus dem 
Ofen herausgezogen wer
den kann, ohne daB ein 

lćscn desselben von der Leitung erforderlich ist. Dies 
"ml dadureh erreicht, daB der Ycrtcilcr auf den oben 
offenen Kanał c, in den seitlich das Heizgas bzw. die

tai d cingeleitot wird, abdichtend aufgesetzt wird.
Kl. 7 a. Nr. 252 151, vom 31. Marz 

1910. 35iyf.*Qr,(| E m il  D ie  h i  in  D u s
s e ld o rf .  ilehrjachwahwerk.

Das zum Fertigwalzen bzw. Gliit - 
ten yon Metallblechen, Eolien usw. 
dienende Walzwerk besteht aus drei 
Walzen ft, b und c,von denen die m itt- 
lere fUr zwei Stiche (Durehgangsstel- 
len) geincinsam benutzte Mittelwalze 
b aus der Mittollinie der beiden Ge- 
genwalzcn a und c gegen die Einzug- 
richtung yersetzt ist. Es soli hier
durch dio sehadliche seitliche Ausbie. 
gung der Walzen aufgehóben und so 
einc gleichmaBige Dicke bzw. G latte 
des Materials in der ganzen Walzen- 
breite erzielt werden.

Kl. 10 a. Nr. 251 930, vom 28. No- 
yember 1911. Firm a Aug. K lo n n o  
in D o r tm u n d .’ VerscMup fiir Vcr- 
und Entgasungskammcrn.

Dio VcrschluBelemente a  ftir den 
TOrdeokol b sind auf dem Rahmen o 
der Tflroffnung yerschiebbar angeord- 
not. Durch eine Verschicbung der 
Elemente a kann sowohl der An- 
prcssungsdruck ais auch der Anprcs- 
sungspunkt geiindert werden. Dio 
Elemente a bestehen ans in Bocken 
gelagerten E iżen tern  und sind mittels 
geschiitzter Hebelstangen d an ein 
Gcstange o angeschlossen, durch dio 
sie gcmcinsam bewegt werden. 1

Kl. 24e, Nr. 251592, vom 23. April 
1910. D r. E m il F le is c h o r  in  D re s- 
d en . Verfahren, dauernd bei un- 

untcrbrochcncm Gascrzewjcrbetricb 
einen Teil des Gencratorgases aus 

'■ der heifiesten Brennzone abzufiihren, 
ohne es abzukiihlen, und Generator 
zur Durclifiihrung dieses Verfahrcns. 

Das Verfahren bezweckt, tiber 1000 u C lieiBcs Gene- 
ratorgas m it yoller Tem peratur aus der Brennzone des 
Gsserzeugcrs kontinuierlich zu entnehmen, um so z. B. 
fttr Rcduktionszwecko ein Gas zu erhalten, das hierbci

zugleicli auch die Heizung 
ttbernimmt. Der Erfin- 
dung nach wird dies da- 
durch erreicht, daB man 
einen Teil der heiBen 
Gase durch die Ober der 
Austrittsstclle stchcndo 

Brennstoffschicht hm- 
durchleitet. Dieser etwa 
ein Zehntel der ganzen 
GasmengobetragendeTeil 
gcnttgt yollstandig, um 
den Brcnnstoff, ehe er in 
dic heiBeste Zono gelangt, 
so stark  yorauwiirmen, 
daB er n icht mehr ab- 
kUhlend auf das dort 

austretende lieiBe Gas wirken kann. Dabei ist cs 
aber wesentlich, daB kein bituminoser Brennstoff, son
dern Koks, A nthrazit oder Holzkohlo genommen wird. 
Der zur Austtbung dieses Yerfahrens dienende Gas- 
erzeuger besitzt zwei Gasausliisse a und b, von denen 
der in der Gicht gelegcne einen Rcgulicrschieber c be
sitzt, um dio Menge des nach oben steigenden, die Vor- 
erhitzung des Brennstoffs bcwirkenden Gases regeln zu 
konnen.

Kl. 31 a. Nr. 251 601, rom
12. August 1911. K a r l  S c h m id t  
in  H e i lb r o n n  a. N. Schmtlzofen 
mit iiber dcm Schmelzgut kreisender 
Flamme.

Die Dttse b zur Einleitung 
des Heizstoffes, die in bekannter 
Weise tangential in den Ofcnraum 
a einmtindet, ist nahe dem ab- 
nehmbaren . Sockel c angeordnet, 
so daB dieser m it erh itzt wird. 
Die Heizgase stromen durch den 
in der Mitte angeordneten Zug e 
ab nnd erhitzen hierbei die durch 
den Raum  f zugeftthrto Yerbren
nungsluft. Durch yerschliefibare 
Oeffnungen d  kann derRaum  a 
beschickt werden, wenn der Ofen 
zum SchweiBen, Hiirten, Gltthen 
usw. dienen soli.
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KI. 18 a, Nr. 252 165, vom
23. Noycmber 1910. L e T i
ta n  A n v e rso is  S o c ie te  
A n o n y m o  in H o b o k c n  b. 
A n t w e r  pen. Beschickungs- 
rorrichi ling fiir Ilochófen.

l)as Gehiingo a des Fór- 
derktibels b ist in bokannter 
Weise m ittels einer Kappo o 
in dem zylindrischen Aufśatz 
d  des Kubeldeckels gasdicht 
beweglich. Der Erfindung 
nach ist dio Kappe o m it 
Klinken e yersehen, dio beim 
Aufsetzen des Dcckels auf 
den Ktlbel selbsttiitig unter 
einen am oberen Endo der 
Tragstange f befindlichen 
Kopf g greifon und so den 
Kiibel tragen. Um dieso 
selhsttatige Kupplung der 
Kiibelstango m it dem Ge- 

hiingo zu erleichftern, ist die Kappe o liaeh unten 
zweckmiiliig trichterformig ausgebildet.

KI. 24 c, Nr. 253 510, vom 18. August 1911.
F r ie d r ic h  S ie m e n s  in  B e r lin . Regeneratimfen, ins
besondere zum Erhitzen ron staubendem Out, m it Buck- 
fiihrung eines Teiles der Flamme zur Beheizung der Be- 

generatoren.
Bei StoBofen und ahn- 

lichen Oefen, wo stark  stau-
bendes Gut stark  erhitzt
werden soli, hat sich bei der 
Rttckftthrung eines Teiles 
der Flamme zur Beheizung 
der Regeneratoren der Uebel- 
stand herausgcstellt, daB 

letztere durch dic m it S taub beladene Flamme in kurzer 
Zeit yollstiindig versetzt werden. Dieser Uebclstand soli 
dadureh beseitigt werden, daB zwischen dem Ofen a 
und den Brennerkopfcn sowie den zu den Regeneratoren 
fUhrenden Oeffnungen b, c eine Kammer d  eingeschaltet
ist, in welcher der zum Beheizen der Regeneratoren
dienendo Teil der Flamme abgcsogcn und zurUckgefUhrt 
wird.

KI. 18 a, Nr. 252 583, vom 23. April 1912. Ig n a z  
L o e s e r  in B r a e h b a c h  a. d. Sieg. Doppelter Gicht- 
terscMup.

Dio obere Gloeke a und dio untere Glocke b sitzen 
auf derselben Spindel c, und zwar die obere innerhalb 
gewisser Grenzcn in senUrechter Richtung frei boweglicli.

Die Begiclitung geht in der Weise vor sich, daB die untere 
Glocke b m it dem darauf ruhenden Mdllergut zunachst 
in einem Gehause d  moglichst gasdicht schlieBend, nieder- 
geht, daB dann die obere Glocke a dieses Gehause oben 
gasdicht abschlieBt und dann erst die untere Glocke in 
das Ofeninnere e in tritt und das Mollergut in dieses nieder- 
gleiten liiBt.

KI. 18 b, Nr. 252 585, vom 9. Januar 1912. P o ette r, 
G. m. b. H. in D iis s e ld o rf .  Verfahren und yorrichtung 
zum Answechseln ton Brennerkópfen bei Martinofen.

Der Brennerkopf a wird m itsam t der treppenforraigen 
M etallplatte b, auf der er ruht, m ittels eines Wagcns c

zwischen den Ofcnlierd und die fcststchenden Gas- und 
Luftzttge eingcfUhrt und dann auf dio Podeste d nieder- 
gelassen. Der Wagen c ermoglicht dem Brennerkopf a 
eine dreifacho Bewegung, namlich eine Vorwartsbewegung, 
eino seitlicho Bewegung durch Verschieben des Wagen- 
gestelles auf den Wagenachsen und eino Auf- und Abwarts- 
bew^gung -mittels der Topfschraubcn e.

KI. 24 e. Nr. 252 797, rom  24. Marz 1911. Casimir 
A n d re  J u m e llo  in P a r is .  Gaserzeuger mit ringfórmigem 

Gasabzugsraum zwischen Fuli- 
schacht und iiufierer Um- 
mantdung.

Bei diesem Gaserzeuger 
wird das erzeugte Gas in be- 
kaim ter Weise durch einen 
ringformigen Baum c abgc- 
fnhrt und hierbei zur l'-r- 
hitzung des zur Vergasung 
benotigten Dampfes und der 
L uft ausgenutzt. Der hr- 
findung gemaB werden letz- 
terc beiden dem Ftlllschacht a 
durch eino gemeinsame Lei- 
tung b zugefUhrt, die aus
schlieBlich im Gasringraum c 
frei und so vcrlcgt ist, (lali 
die Erhitzung des Danijif- 
Luft-Gemisches von der Ein- 

trittsstelle d in die gemeinsame Leitung b bis zur Lin 
mundung e in den FUllschacht a  eino ununterbrochcne 
Steigerung erfiihrt.

KI. 7 a, Nr. 252 829, vom 6. Noycmber 1910, Zusatz 
zu Nr. 251 213; vgl. St. u. E. 1913, S. 256. J . M. W etckc 
in D u isb u rg . Walzwerk.

GemaB dem H auptpaten t wird das Walzgut durch 
die Fuhrungen schrag nach oben abgelenkt. Der hier-

durch entstehende starko VerschleiB der Ftthrungen soli 
dadureh beseitigt werden, daB die Unterwalzen so weit 
seitlich verschoben sind, daB die Tangente im Berflhrungs- 
punktc der M ittel- und Unterwalze des ersten Gertistcs 
auf den oberen Stich des zweiten Gertistcs zeigt.
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Statistisches.
R o h e lse n e rz e u g u n g  D e u tso h la n d s  u n d  L u x e m b u r g s  lm  Feb ru a r 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
J a n .  1913 

t

lm
F e b r .  1913 

t

vom  
1 . J a n .  bis 
28. F eb r. 

1013 
t

im
F e b r .  1912 

t

vom  
1. J a n .  b is  
29. F eb r. 

1912 
t

c
* Cd
■ ś = o »*J
“ i l
! “ i
S i -u

Rheinland-Westfalen .............................. . .
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
Schlesien................................................................
Mittel- und O stdeutsehland..............................
Bayern, W urttemberg und Thiiringen . . .
S aa rb ez irk ............................................................
Lothringen und Luiom burg ......................

130 737
31 972 

6 709
32 504 

3 684
12 653* 
75 791

118 653 
28 975 

8 007 
37 224 

3 513 
12 653* 
70 254

255 390 
60 947 
14 716 
69 728 

7 197 
25 306 

146 045

110 463 
27 139 

6 Ś90 
29 477 

5 674 
9 800 

56 2 82 |

213 291 
58 039 
13 970 
62 077 
11 501 
19 541 

125 071

GieBerei-Roheisen Sa. 300 050 279 279 579 329 245 525 503 490

■£ 2 A 
D|3 B 
ig  *
»  C  Ł>
to w 4)
s |t>m

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau.
29 015

1 492 
922

2 282

25 391 
1 360 

729 
585

54 400 
2 852
1 651
2 867

24 215 
1 005 

850 
1 366

51 224 
1 704 
1 697 
1 366

Bessemer-Roheisen Sa. 33 711 28 065 61 776 27 436 55 991

3 ?J2
s  ca 
o Z

i i  ►" a£

Schlesien................................................................

Bayern, W urttemberg und Thiiringen . . .
S a a rb ez irk ............................................................
Lothringen und L u ie m b u r g .........................

389 007 
25 355 
24 821 
20 388 

100 420 
457 502

357 288 
22 160 
24 199 
18 239 
93 675 

418 023

746 295 
47 515 
49 020 
38 627 

194 095 
875 525

334 834 
28 925 
23 887 
19 266 
89 949 

350 952

687 956 
59 608 
48 628 
38 893 

180 660 
699 545

Thomas-Roheisen Sa. 1 017 493 933 584 1 951 077 847 813 1 715 296

a— A 3

s ! | i  
c ° s |
-r •  §1

OT ^

Rheinland-W estfalen..........................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau.

Mittel- und O s td e u ts e h la n d ..........................
Bayern, W urttemberg und Thiiringen . . .

120 807 
43 977 
31 760 
19 038

121 641 
40 843 
27 545 
16 179

242 508 
84 820 
59 305 
35 217

97 242 
31 690 
23 461 
18 854

202 551 
70 881 
48 043 
36 291

Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa. 215 642 206 208 421 850 171 247 357 766

s!  01 t>
■5 •>
£ 1
-Ł  Cl,

■o ®
£ Jo

R h e in la n d -W e stfa len ......................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau.

Mittel- und O s td e u ts e h la n d ..........................
Bayern, W urttem berg und Thiiringen . . . 
Lothringen und L u z e m b u rg .........................

4 871 
9 407 

23 002 
55 

609 
4 874

10 181 
8 297 

22 191 
252 
614 

3 840

15 052 
17 704 
45 193 

307 
1 223 
8 714

9 799 
9 570 

21 847

434 
3 463

18 504 
17 330 
43 513

866 
9 865

Puddel-Roheisen Sa. 42 818 45 375 88 193 45 113 90 084

a
I  8
3  M m
“ 1

i i  •  aa

Rheinland-W estfalen..............................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau. 
Schlesien................................................................

Bayern, W urttemberg und Thiiringen . . .
S a a rb ez irk ............................................................
Lothringen und L u ie m b u r g .........................

680 497
86 848
87 748 
78 700 
24 681

113 073 
538 167

633 154
79 475
80 632 
78 439 
22 366

106 328 
492 117

1 313 651 
166 323 
168 380 
157 139 
47 047 

219 401 
1 030 284

576 553 
69 404 
81 773 
73 584 
25 374 
99 749 

410 697

1 173 526
147 960 
166 831
148 362 
51 260

200 207 
834 481

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 609 714 1 492 511 3 102 225 1 337 134 2 722 627
05
S a 
2 I
c su ® 
E «
1 3 •C3

Gieflerei-Roheisen...............................................
B essem er-R oheisen ...........................................
Thom as-R oheisen...............................................
Stahl- und S p ieg e le isen ..................................
P u d d e l-R o h eisen ...............................................

300 050 
33 711 

1 017 493 
215 642 

42 818

279 279 
28 065 

933 584 
206 208 

45 375

579 329 
61 776 

1 951077 
421 850 

88 193

245 525 
27 436 

847 813 
171 247 

45 113

503 490 
55 991 

1 715 296 
357 766 

90 084

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 609 714 1 492 511 j 3 102 225 1 337 134 2 722 627

* Geschatzt.
t  Nachtriiglich berichtigt.
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Die Stahlerzeugung von Oesterrelch-U ngarn im Jah re  1912.*

Bcssc-
incr- Thomas- Martin-

stalil-
bli)okc

1’uddcl-
Stahl in Tlegcl-

tro- 
s talii

Zu-
11)12 saurer basi-

scher
und

Stahl- ELscn Stahl
stahl snmmun

Birnc craeuRt formguQ

t t t t t t t t

Oesterreichischo W erke 
Ungarische „ 
Bosnische ,,

975 
51 870

347 100
-

1 497 206 
725 350 

38 583

48 494 
12 417

15 970 
146

23 578 
1 800

19 891 
1 605

1 953 214 
793 308 

38 583

Summo 52 845 347 100 2 261 139 60 911 16 116 25 438 21 556 2 785 105

Anteil der vorschicdoncn 
Stahlerzougutig8Vor- 
fahren  an  der Ge- 
sam tstahlorzeugung 1 ,9 % 12.5 % 81,1 % 9 9 0//o 0 ,0 % 0,9 % 0,8 % 100 %

Belglens Kohlen-Forderung und -Verbrauch in den 
Jahren 1910 bis 1912.

Wio wir den „Annalcs des Jlines de Belgique‘‘** ent- 
nchmen, gestalteto Bich dio Kohlenforderung und der 
Kohlcnverbrauch wShrend der letztcn drei Jahre wio folgt:

K o h len -

Annalor“ t f  im abgclaufonen Jahre, verglichcn mit den 
yorhorgchendcn drei Jahren , wio folgt:

1910. 
1911 . 
1912t

Kohlcn-
fUrdcruuff

t
23 910 500 
23 053 540 
22 983 400

U eb erseh u fl 
lle r K o lllcn - 

e in fu h r  U b e r  d io  
K o h le n u a sfu lir  

t
512 400

1 584 900
2 810 900

Yerbrauch eiii- 
schlieO Iich 

S c lb stv e rb rtu ic h  
der 7.cclicn 

t
24 120 400 
24 844 060 
20 008 700

Jahr R o h eisen

t

L u p p e n -  
u n d  R o h -  
sch len en  

t

Bessom  er- 
s ta h l -  
b lb ck e  

t

M artin - j 
stahl- 1 
bHicke 1 

t

1909 ................. 444 800 120 700 63 300 248 800
1 9 1 0 ................. 603 900 150 500 97 900 372 500
1911 . . . . 633 800 146 700 93 800 302 700
1 9 1 2 ................. 701 900 148 100 107 200 401 100

An der Kohlenforderung des Jahres 1912 waren dic bel- 
gischen Provinzen wic folgt betciligt:

t
Hennegau ...............................................  15985800
L f l t t i e h ...................................................0 192180
N a m u r ...................................................  805 420

Schwedens Eisenindustrie im Jahre 1912.

Dio E iso n -  u n d  S ta h le r z e u g u n g  Schwedens 
gestalteto sich nach dem „Bihang till Jernkontorcts

* Nach iiebcnswurdigen Jlitte ilungon des Gcnoral- 
d ircktors h. c. F. S c h u s to r  in W itkowitz.
— Vgl. St. u. E. 1912, 20. Fobr., S. 374.

** 1912, Tome X V II, 3nu> livr., S. 819; 1913, Tome 
X V III, 1. livr„ S. 229 u. 231. — Vgl. St. u. E. 1912, 
22. Febr.. S. 327.

t  Vorlaufigo Zahlen. 
t f  1913. 15. Febr., S. 79/81. — Vgl. St. u. E. 1912, 

7. Miirz, S. 415.

Im  letztcn Vierteljahr 1912 (1911) waren im Betrieb 
103 (90) Hochofen, 210 (212) Herdo, 17 (18) Besscmer- 
birnen und 57 (52) Martinofcn.

Die A u s fu h r  an  E iso n  u n d  E is o n w a rc n  stelltc 
sich in den beiden letzten Jahron wic folgt:

1912
t

1911
t

U nterscbied
t

R o h e i s e n ....................... i u t  SOU 150 500 + 54 300
8 700 7 900 + 800

14 200 11 200 + 3 000
Luppen u. Rohschiencn 35 500 27 600 + 7 900
Ila lbzeug  fiir Rohro . 26 900 28 600 — 1700
S tab eiscn ..................... 117 200 129 200 — 12 000
Stabciscnabfiillo . . . 6 300 0 400 — 100
W alzdraht, Drahteisen 36 300 33 700 + 2 000
B lc c h o .......................... 2 800 2 200 + 000
Itohren und Rohrtcilo. 17 000 10 700 + 6 300
Draht, gezogen . . . 3 100 3 000 + 100

7 600 7 300 + 300

Zusammen 480 400 418 300 + 62 100

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom englischen Roheisenmarkte. — Aus London 

wird uns nnter dem 8. Miirz berichtct: Der Cleveland- 
W arrant-Eisenmarkt wurde in der Berichtswoche abermals 
scharfen Schwankungen unterworfen; die Preise zeigten 
am  Dienstag eine Aufbesserung von sh 2 /— f. d. ton auf 
sh 64/1 d, Kasse, da  sich bedeutender Decku ngsdrang 
fiihlbar machte infolge der festeren Meldungen aus den 
Vereinigten Staaten und der gebesserten europiiischen 
politischcn Lage. Dio allgemeine Nachfrage gab dann 
nach, und, nachdem der Markt einen Rtickschlag von 
iiber sh 1/— erlitten hatte, fcstigten sich die Preise neuer- 
dings, und die Wochc schloB fest m it einem reinen Gewinne 
gegen die Vo rwo che von sh 1/5 d zu sh 63/5 d, Kasse. Nahe 
Sich ten sind sehr sparlich angeboten, und die Tcndenz 
von dreimonatlicher Lieferung h a t sich ebenfalls einiger-

maBen verstcift. bei iniiBigcn Meinungskaufen. Eisen ab 
Werk bleibt sehr knapp, doch sind die Erzeugcr gencigt, 
PreisernmBigungen einzuraumen angesichts der unsicheren 
H altung des W arrantm arktes. GieBerei-Eiscn Nr. 3 
notiert nun ungefahr sh 64/—, Nr. 1 kostet sh 2/6 d f. d* 
ton mehr. Ham atitsorten lagen eher ruhiger; ftir M/N 
wird sh 81/— bis 82/—, netto Kasse, gefordert, obwohl 
sofortige Lieferung fast nicht zu erlangen ist. Die Warrant- 
lager haben weiter abgenommen bei andauernden be- 
friedigenden Ablieferungen; sio betragen 217 178 tons, 
darunter befinden sich 217 036 tons Nr. 3. Dio Roheisen* 
verschiffungen von den Teeshafen beliefen sich im ver* 
gangenen Monat auf 92 851 tons gegen 92 257 tons im 
Januar. Nach britischcn Hafcn gingen 39 754 tons und 
nach fremden Hiifen 53 097 tons.
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Vom belglschen E ise n m a rk te  wird uns unter dem 
S. (1. M. gesehricben: Verhandltmgen zwischen der Ar- 
beiterschaft bzw. der sozialistisehen Partei Bclgiens und 
der llegierung ist es gelungen, den BeschluB zum Beginn 
des allgemeinen Arbeiterausstandes zurUckzunehmcn. 
Fiir die bclgische Eisenindustrie ist dies von hoher Be- 
deutung, da seit AnlcUndigung des Gesamtausstaudos dic 
inlandiseben Terłjraueher ihro Kauftiitigkeit nahezu voll- 
standig cingestellt hatten , wodurch die sehr festliegenden 
Inlandspreise gegen Endo des Vormonats zum ersten Mało 
beeinfluBt wurden. Diese ZurUckhaltung fiel bei den 
belgischen Werken um so mehr ins Gewicht, da es ihnen 
bei der Einsohrankung der Kauftiitigkeit ihrer Ubcr- 
seeischen Abnehmcr unmoglich war, dafUr wenigstens 
aus dcm Inland entsprechondo Mohrarboit herbeizu- 
schaffen. Dio in den letzten Wochen eingetroteno Vor- 
ringerung der vom Inland wie im Ausfuhrgcschiift zu 
erwartenden Auftriigo ha t eino crheblicho Schwache der 
Ausfuhrnoticrungen herbcigefuhrt, dereń RUckgang sich 
in den letzten 14 Tagen fortgesctzt hat. Zwar gibt es 
auch heute noch Worko, dio Auftriigo zu den Tagespreiscn 
nicht hereinnehmen, sondern um mindestens 1 bis 2 sh 
hohero Notierungen stollen; dic Mehrzahl dor Werke h a t 
aber auf Grund der weiter anhaltenden ZurUckhaltung 
der auslandischen Abnohmer und des allmiihlich starker 
in Erscheinung tretenden Wettbowerbs der deutsehen und 
englischen Werke seine Forderungcn abermals ermiiBigt. 
Ein groBer Teil der Ubersceisehen Abnehmcr scheint ent- 
sehlossen zu sein, dio Marktentwieldung bis zur yollstiin- 
digen Klarung der politischen Lago zu boobachten; 
namentlich seitens der Kiiufer in J a p a n ,  C h in a  und 
In d ien  ist scit Beginn dor zweiten Fcbruarhiilftc der 
Bedarf noch in verstarktor Weise zurUckgehalten worden; 
in Stabcisen sind beispielsweiso von Japan  wahrond der 
letzten 14 Tage nahezu keino Auftriigo heroingekommen. 
Einen gtinstigen Eindruck m achte dio erneute Erholung 
der englischen Roheisenpreise. Auch der in der vor- 
letzten Woche gefaBte BeschluB des Coinptoir des Acićries 
Belgcs, dio I n la n d s p r e i s e  f t ir  H a lb z e u g  fiir das 
zwoito Jahresv icrto l 1913 in der bisherigen Hoho b c i-  
z u b e h a lte n , wird auf die Dauer seinen EinfiuB nicht 
TerfoUen, da dic jetzigen Ausfuhrnoticrungen ftir manche 
Erzeugnisse nicht mehr sehr weit von den um dic gleicho 
Zeit des Vorjahres giiltigen Ausfuhrpreisen cntfernt sind, 
wahrend seitdem doch oino crheblicho Ycrteucrung ■ der 
Selbstkosten durch dic Proiserhohungen fiir Brennstoffe, 
Roheisen und Halbzeug bei den Werken cingetreten ist. 
Am R o h e is e n m a r k t  ist die Stimmung fortgesctzt sehr 
fest, obgleich die Erzeugung der belgischen Hochofen 
fortwiihrend stoigt. Dio belgischo Roheisenerzeugung be- 
zifferte sich wahrend dor ersten zwei Monate 1913 auf 
402 920 (i. V. 3G7 330) t. Zurzeit sind in Belgien 50 Hoch
ofen gegen 45 zu Anfang Marz 1912 in Botrieb. Von dieser 
Zahl entfallen 23 auf die Provinzcn Hennegau und Bra- 
bant, 21 auf die Proyinz LUttich und 6 auf dio belgischo 
Provinz Luxcmburg. Dagegen liiBt die Vorfassung des 
A lte i s c n m a r k tc s  zu wiinschen Ubrig, da die seitens der 
Handler geforderten Preiso einen wcitcrcn Rtlckgang auf- 
"'eisen; gcwohnlicher W erkschrott wird gcgenwiirtig zu
62 bis 05 fr abgeschlossen. Am H a lb z e u g m a r k t  hat 
man nach Freigabe des Yerkaufs fiir das zweite Jahres- 
viertel mit den AbsehlUssen fiir diesen Zeitraum begonnen, 
die also auf der bisherigen Grundlagc von 119,50 fr fiir 
Kohblocke, 127 fr ftir yorgcwalzto Blockc, 134,50 fr fiir 
Kniippel und 137 fr ftir Platinen getatig t werden; auf 
diese Preise wird bei monatlichcr Abnahme von mindestens 
1000 t ein NachlaB von 7,50 fr, und von 250 bis 1000 t  ein 
NachlaB von 5 fr f. d. t  gewahrt. Die Ausfuhrpreiso fiir 
Halbzeug sind fortgcsotzt sehr fest behauptet, auf Grund 
des flotten Abrufs der englischen Beziehcr werden ftir 
Halbzeugblocke von 4 "  £  5.4/6 bis 5.0/0, ftir Kntippcl 
von 3" £  5.5/0 bis 5.7/0, fiir Kntippcl von 2" £  5.7/0 bis 
5.9/0 und fiir Platinen £  5.9/0 bis 5.11/0 f. d. t fob Ant- 
werpen erzielt. Am F c r t ig e i s e n in a r k t  fordert man ftir 
1'luBstabcisen 170 bis 175 fr, fiir SchweiCstabcisen 177,50

bis 182,50 fr, ftir Thomasstahlbleche 175 fr, fiir SchweiB- 
eisenblcohe Nr. 2 177,50 fr, fiir Nr. 3 180 fr und 
fUr Bandeisen 192,50 bis 197,50 fr. Zur A u s fu h r  
haben sich bislang nur dic Preiso ftir Triigcr und Sehienen, 
in denen die Beschiiftigung weiterhin sehr nmfangreich ist, 
unvcriindcrt fest bohaupton lassen. In  den nichtsyndi- 
zierten Erzcugnisson trieb dor gegcnsoitige W ettbewerb 
wio auch das stiirkor wordendo ausliindischo Angebot zu 
weiteren Zugestandnissen in der Proisfrage. Namentlich 
in Stabeiscn und Blcchcn scheint dio Beschiiftigung sehr 
ungleichmaBig zu soin, und boi den mciston Werken ist 
oin unverhehltcs Arboitsbediirfnis yorhanden. Man 
notiort je tz t ftir F lu B s ta b c is c n  £  5.15/0 bis 5.17/0, 
ftir S e h w o iB s ta b e ise n  £  5.17/0 bis 5.19/0, yoreinzelt 
wird zu noch niedrigeren Preisen abgeschlossen. Winkol- 
stahl ist auf £  0.14/0 zurllekgegangen. Am B lc c h m a r k t  
werden in der einen Wocho groBero Zugcstandnisso fiir 
Grobbloche, in der anderen groBero ErmaBigungcn fUr 
Feinblecho bowilligt, doch besteht im allgemoinen ftir 
siimtlicho Bicchsorten groBes Arboitsbediirfnis. FluB- 
oisorno Grobbleeho worden nahezu allgemein zu £  6.10/0 
bis 0.12/0, BIccho von * /,"  zu £  6.13/0 bis 0.15/0, Foin- 
blccho von l/ « "  zu £  0.18/0 bis 7.0/0, Blcchc Nr. 19/20 
zu £  7.16/0 hercingonommcn. In  B a n d e is e n  konnte 
der scit Anfang Februar notierto Preis von £  7.0/0 bis 
7.2/0 behauptet werden. Die Beschiiftigung in Bandeisen 
schcint im iibrigen merldich besser ais in Stabeisen und 
Blechen zu soin. Am D r a h tm a r k t  wird tiber unzu- 
rcichonde Preise und geringo Beschiiftigung geklagt; 
Yarillas werden zu 180 bis 185 fr ftir 100 kg fob Ant- 
werpen abgcgcben. Dio belgischen W a g g o n fa b r ik e n  
crhiolten in lotztor Wocho auf dcm Verdingungswego 
cinon Auftrag auf 285 GUtcrwagcn. Dio abgegobenon 
Preiso spicgcltcn eino auffallende GlcichmiiBigkcit wider 
und waren durchschnittlich um 400 fr ftir don Giltcr- 
wagen hoher ais bei der letzten Yerdingung. Hioraus 
wird gcschlosson, daB die Bestrebungon zur Bildung eines 
Verbandes oder cincr Preiskom cntion der belgischen 
Waggonfabrikon in irgond einor Wciso zum crfolgreichen 
AbschluB gefUhrt worden sind, obgleich in der Vorwocho 
seitens der Beteiligtcn cin derartiges Preisabkommcn ab- 
gestritten wurdo.

F ranzó sisch e  Steuer a u f K oh le n . — Von dor franzosi
schen Kammcr wurdo cin sozialistischer Zusatzantrag zum 
Finanzgesetz angenommen, den auch dic Regicrung und 
dio Kommission unterstOtzt hat, wonaeh jedo Tonno vcr- 
sandter odor verl(auftcr Stcinlcohlo m it einer Auflago yon
50 Centimes in allen Gruben belegt werden soli, in denen 
ftir die Tonno 1 fr Reinertrag erzielt wird. Die Auflago 
auf dio Kohlenforderung soli vom I. Oktober 1913 ab er- 
hobon werden. Die Bergworke, dereń Reinertrag 1 fr auf 
dio Tonno Kohlen nicht iiberschreitct, sollen steuerfrei 
bleibcn. Fiir Bergworke, deron Reinertrag zwischen 1 und 
1,50 fr steht, soli dio Steuer dem Uber 1 fr liinaus erziolten 
Reinertrag gleieh sein. Die Stoucr botriigt demnach
0,50 fr auf 1 t  nur, wenn der crzielto Reinertrag l,50_fr 
erreicht oder Uberschreitct.

Z u r  K r is is  im  eng lischen  W e iB b le ch ge sch a ft .*—  A u f
einer Endo Februar abgehaltenen Ycrsammlung dor WciB- 
blechwerke yon SUd-Wales, die Uber oino Einsohrankung 
der Erzeugung BeschluB fassen sollto, sprachcn sich dio 
Besitzcr von 393 BlechstraBen fiir eino gomcinsame Ab- 
maohung aus, wahrond dic Besitzer yon 100 BlechstraBen 
dagegen waren. D a somit ein groBer Prozentsatz auBer- 
halb der geplanten Yerstandigung bleibcn wUrde, muBto 
der Yorschlag fallcn gelassen werden. Der Preis fiir 
gewohnliche Bleche betriigt sh 14/3 d. Ungcfiihr 00 
bi» 70 StraBen sind gegenwiirtig auBer Betrieb.

A u s  dem  K lautschougeb lete . — Die „Nordd. Allg. 
Ztg.“ m acht Uber die Entwicklung des Kiautschougcbictcs

* The Ironmonger 1913, 1. Marz, S. 68 u. 84;
8. Maiz, S. 74. — Vgl. hierzu St. u. E. 1913, 2. Jan .,
S. 38.
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in der Zeit vom Oktober 1911 bis Oktober 1912 u. a. fol
gende Angaben: Dio S c h a n tu n g  - B e rg b a u  - G ese ll-
s c h a f  t forderto vom 1. Oktober 1911 bis zum 13. Septem
ber 1912 im Fangtse- und Hungschang-Feldo zusammen 
032 589,51 Stein kohlen gegen 453 275,15 t  im gleichen Zeit- 
raumo des Vorjahrcs. Nach Tsingtau kamen davon 103 289 
(i. V. 128 655) t. Der groBte Teil dayonentfiillt auf die Hung- 
schang-ICohle. Im Oktober 1912 wurden 59 404, im No
yember 1912 54 921 t  gefordert. Dio seit langen Jahren er- 
ATOgeneu Pliino der ErschlieBung und Verwertung der 
groBen deutschen Eisenlager und der Sehaffung einer 
H O tte n in d u s tr i c  in Tsingtau fangen nunmehr an, eino 
festere Gcstaltung zu gewinnen.

Aus der ehlneslschen Eisenindustrie. — Wie das „Iron 
Age“ * m itteilt, ist auf den P e n g c h ih u -E is e n w e rk e n ,

* 1913, 27. Febr., S. 553.

die in der Nahe von Liaoyang in der Mandschurci von der 
Firm a O k u ra  & C o., Tokio, errichtet werden, einer von 
den drei Hochofen fertiggestellt. Die Boheisenerzeugung 
soli in K u r z e  aufgonommcn werden. Nach Vollendung 
der ganzen Anlage sollen 120 000 t  Boheisen erzeugt 
werden. Das Materiał zum Bau des Hochofens wurdo 
von den Kaiserlichen Stahlwerken in W akamatsu, Japan, 
bezogen, wohin auch das erzeugte Roheisen geliefert 
werden soli.

Im HaushaltsausschuB des ja p a n is o h e n  Abgeord- 
notenhauses wurde bekanntgegeben, daB die Begierung, um 
sich die E r z l ie f e r u n g  a u f  d e n  e h in e s is c h e n  G ruben 
y o n  H a n je h p in g  zu s ic h e r n ,  den Besitzern gegen 
eine Vcrpfiindung 60 Millionen Yen* vorgestreckt habe, 
und dafOr gOnstigo Vorzugsrechto bcansprucht.

* 1 Yen =  2,0924 JC.

BrUckenbau Flender, Actien-Gesellschaft zu Benrath.
— Wio der Geschaftsbericht fOr 1912 ausfilhrt, t ra t  nach 
einem guten Yerlauf der ersten noun Monate infolge von 
politischen Unruhen im Oktober eine plotzliche Goschafts- 
stille auf; Auftriige gingen nur noch sparlich, zu gc- 
drackten Preisen und nach langwierigen Verhandlungen 
ein, groBcra Objekto wurden zurilckgestellt, und die all- 
gemeino Unsicherheit wurde durch Wagennmngcl und ver- 
spateto Zustellung der Eisenbahn-Sendungen noch ver- 
schiirft. Die vorhandcnen Auftriigo sicherten der Gesell- 
sehaft zwar eine regelmiiBige Beschiiftigung, doch muBte 
sie durch Preisnachliisso bei neuen Auftriigen der Lago 
Rechnung tragen. Sehr erheblich gestiegene Lohno ver- 
teuerten die Herstellungskosten tro tz des gesteigerten Um- 
schlages betriichtlich. Der Auftragsbestand am 1. Januar 
1913 betrug 5 034000JC. — Die Vcrwaltungschliigtvor, von 
dem 425 177,43 JC betragenden Rohgewinn 170 000 M zu 
Absehrcibungen zu yerwenden, 40 000 M einer SonderrOck- 
lage, 30 000 .fC dcm Sicherungsbcstando und 2000 .H der 
TalonsteuerrUcklage zuzufOhren, 22 400 JC Gcwinnanteile zu 
ycrgttten, 128 000 .# Diyidende (8 % gegon 6 %  i.V.)auszu- 
schotten und 32 777,43 JC auf neue Rechnung yorzutragen.

Oesterrelchlsehe Alpine Montangesellsehaft, Wien. —
Das abgelaufene Geschiiftsjahr schlieBt mit einem Roherlos 
des Berg- und HOttenwesens von 35 586 684,72 (i. V. 
29 347 559,34) IC und nach Abzug von 6 893 034,32 
(6 367 450,79) IC allgemeinen Unkostcn, Steuern und Bei- 
triigen fOr die gesetzlicho Arbeitcrversichening und
5 150 191,24 (4 649 774,88) IC Absehrcibungen m it einem 
Reingewinn von 23 762 282,83 (18 437 253,55) K. Ein- 
schlicBlich des Gewinnyortrages von 904 413,81 K stehen 
24 666 696,64 IC zur Verf0gung. In der fiir den 1. April ein- 
berufenen Generalyersainmlung wird der Antrag gestellt 
werdon, die Diyidendo m it 26 (i. V. 21) %  zu bc- 
messen, der ROcklago 1 050 000 K und dem Verftigungs- 
bestando fiir Pcnsions- und Bruderladczwecko 200000 K 
zuzufilhren sowio dio nach Abzug der satzungsmiiBigcn 
Tantiemen ycrbleibendcn 1 672 354,22 K  auf neuo 
Rechnung yorzutragen. — Im Bcrichtsjahre wurden von 
der Gesellsehaft 1 206 800 (i. V. 1 143 500) t  ICohle 
und 1 874 400 (1 782 500) t  Erze gefordert sowio
583 500 (550 000) t  Roheisen, 504 100 (429100) t
Rohblocke und 321 200 (277 200) t fertige Walzwaro 
hergestellt.

A us dem  Etat d er P reu B iseh en  E isenbahnver\valtung fiir das Jah r  1913.
In  der Budgotkommission des Abgeordnetenhauses* 

kam der Abgeordneto H ir s c h ,  Essen, beim E ta t der 
Eiscnbahnyerwaltung fttr das E ta tsjahr 1913 auch auf 
dio Frage der E rm iiB ig u n g  d o r A b fe r tig u n g s g o b iih -  
re n  zu sprcchcn, dio durch die MaBnahmen der Eisenbahn- 
yorwaltung keineswegs crledigt erschemo. Eino genauere 
Bctrachtung der wirtschaftliehen Ertriigo unserer gewerb
lichen Untemehmungen lasso erkennen, daB selbst in 
guten IConjunkturen, wo dio Gewinne steigen, dieso 
Steigerungon im allgemeinen nicht durch Steigerung des 
Gowinns auf das einzelno Erzeugnis, sondern durch Ver- 
mehrung und VergroBerung der Erzeugung erzielt wurden. 
Es handle sich gowissermaBen um A rb e itsk o n ju n k tu ren , 
n icht um P re isk o n ju n k tu ren ; auch die gegcnwiirtige 
Konjunktur sei eine Arbeitskonjunktur. Filr dio F.isen- 
bahnyerwaltung bleibe sieh das gleich; sio konne in jedem 
Falle oiner guten K onjunktur m it einem Verkehrszuwachs 
und dementsprechenden Einnahmezuwachs rcchnen. Filr 
die industriellen Werke dagegen yermindere sich m it dem 
Steigen der Lasten aller Art und der Zunahme des W ett- 
bowerbs allmahlich der Gewinn an dem einzelnen E r
zeugnis. Sie wurden Avciter gedriingt auf dem Wege der 
Masscncrzcugung. Das werde dahin filhren miissen, daB 
die Eiscnbahnyerwaltung in der Tariffrage mehr Entgegen- 
kommen zeige ais bisher; jo mehr die Gewinne im einzelnen 
heruntergingon, desto mehr fielen die Transportkosten ais 
einer der H auptfaktoren der Gestehungskosten ins Gewicht.

* Drucksaeho Nr. 1193 A des Hauses der Abgeord- 
neten, 21. Legislaturperiode, V. Session 1912/13. Wir 
miissen uns darauf beschranken, aus dcm wertyollen Be- 
richt nur einigo der Hauptgesichtspunkte herauszuheben.

Der Minister der offentliehen Arbeiten, v. B ro iten - 
b a c h , befaBto sich u. a. m it der Frage, ob man nicht ge- 
sta tten  konne, daB die Versender ihre o ig cn e n  W agen 
einstellen. Da jemand, der einen eigenen Wagen ein- 
stolle, ihn auch immer zur Vcrfflgung haben wólle, musso 
der Wagen immer 50 %  lcer laufen, wahrend vom ge- 
samten preuBisehen W agenpark nur 28 %  leer gefahren 
werden. Eine solche MaBnahme werde daher, wenn sie 
allgemein zugelassen wurde, eine groBe Belastung be- 
deuten. Dio Verwaltung sei bereit, in allen Rclationen, in 
denen cs moglich sei, durch Spezialwagen einen schleunigen 
Umschlag herboizufllhren, solche Wagen yerkehren zu 
lassen. In  yerschiedenen Rclationen, namentlich im Ver- 
kchr zwischen Saar, Łothringen und Luxemburg, scicn 
T a lb o tw a g o n  eingestellt, dio einen auBerordentlich 
schncllen Umschlag haben. Man sci bemtiht, im Sicger- 
lande etwas Gleichartiges zu schaffen.

Zur Frage der a llg e m o in e n  T a rife rm iiB ig u n g  
nahm  der Minister zunachst Bezug auf die am 1. Oktober 
1912 durchgcfOhrte ErmiiBigung der AbfertigungsgebOhren 
bei Vcrwendung von Wagen von groBerem Ladegewicht. 
Der Ausfall belaufo sich auf etwa 10 bis 11 Millionen .X im 
Jahre. Vor einer allgemeinen ErmiiBigung der Abfcrti- 
gungsgebDhren mllsse er dringend warnen. Eine allge- 
meino ErmiiBigung der AbfertigungsgebOhren yon nur 
2 Pf. auf 100 kg wurde der preuBisehen Eisenbahnycrwal- 
tung etwa 60 Millionen JC im Jahre kosten. Die Staats- 
eisenbahnyerwaltung durfe immer nur dann eingreifen, 
wenn ein BedOrfnia zu TarifermaBigungen yorliege. Der 
Tarifermiifiigung im Verkehr zwischen R uhr und Mcsel, 
die eigentlich auf eine allgemeine TarifermiiBigung fOr 
Koks und Erze zum Hochofenbetrieb hinauskomme, habe
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der Landeseisenbahnrat bereits zugestimmt, der sieli in 
der Frtthjahrssitzung m it den AusgleichsmaBnahmen bc- 
schaftigen werde. Er, der Minister, halte es fiir sehr er- 
wttnscht, daB raan auf dieso Weise fiir die Roheisen- 
meugung zu einer billigeren Tarifierung der Maśsengtiter 
Koks und Erz komme. Dam it werde einem entsehicdenen 
Bedttrfnis entsproehen. Ferner halte er die im Vorjahre 
crfolgte Herabsetzung der F racht fiir Eisenerzo aus dem 
Sicger lando und dem Lahngebiet nach Obcrschlesien fUr 
sehr ntitzlicli. Yon einer allgemeinen TarifermiiBigung ver- 
sprcche er sich in wirtschaftlicher Beziehung keinen 
gflnstigcn Erfolg, in finanzieller Beziehung aber fttr dio 
Eiscnbahnyerwaltung eine groBo Belastung, dio in einer 
Zeit, in der die pcrsonliclicn und sachlichen Ausgaben 
dauernd steigen, um so w e n i g e r  liingenommen werden 
konne.

Gleich dcm Eisenbabnminister bezeichnete auch ein 
K o m m issio n sm itg lied  eine allgemeine sehematischo 
TarifermiiCigung ais vóllig unzweckmiiBig. Es sei ein 
groBer Vorzug des Staatseisenbahnsystcms, daB jo nach 
dera BedUrfnis der einzelnen Gegenden und der ver- 
schiedencn Erzeugungszwcige ErmiiBigungen von Fali zu 
Kall gewshrt werden konnten.

Ein z w e ite s  K o m m is s io n s m itg l ie d  sprach sich 
dahin aus, daB erst boi hinrcichender AusfUllung des Aus- 
glcichfonds Vergttnstigungen fttr dio Vcrfrachtcr in 
groBerem Rahmen wttrden durcligeftthrt werden konnen. 
Dabei werde cs sich weniger um TarifcrmaBigungen, ais 
besonders um eine Herabsetzung der Abfcrtigungs- 
gebiihrcn handeln mttssen.

In seinem SchluBwortc erlauterte der Berichterstattcr, 
Abgeordneter H ir s c h ,  seine Anregung, die Einstcllung 
eigener Wagen zu fórdern, dahin, daB er in erster Linie 
an Spezialwagen, wie bcispielsweise dic von der Teer- 
produktcn-Industrio gebrauchtcn Kcssclwagen, gcdaclit 
habe.

Der Berichterstattcr wies sodann die Meinung zurttek, 
daB er eine a llg e m e in e  TarifermiiBigung gefordert habe. 
Er habo lediglich darauf aufmerksam gomacbt, daB dio 
Staatseisenbalmverwaltung nicht unihin konnen werde, 
in Zukunft auf tarifarischem Wego mehr Entgegen- 
kommen zu zeigen. Die ErmiiBigung konno sehr wohl
— unter Absehung von einer allgemeinen TarifermiiBigung
— auf dem von der Eisenbahnverwaltung beschrittenen 
Wege geschchen. Nur mttsse hier mehr Entgegenkommen 
gezeigt werden. Man solle auch kleinercn und mittleren 
Unternehmungen, fttr welche die Zubilligung ermiifligter 
Fraehtsatzo fttr ihre Rohmaterialicn oder ihre Erzeugnisso 
oft eine Ejristenzfrage sei, Entgegenkommen beweisen. 
Heute wttrde die Frage, ob fttr eine FrachtermiiBigung ein 
allgememes BedUrfnis vorlicge oder nicht, viel zu eng 
ausgelegt. Ein allgemeines Bedttrfnis konno keineswegs 
nur dann ais vorliegcnd crachtot werden, wenn cs sich um 
Ma5sengttter-Verfrachtung handle, es liege vielmehr, vom 
nationalwirtschaftlichen S tandpunkt aus besehen, auch 
sehon dann vor, wenn durch Żubilligung crmiifligter 
Frachtsiitze die Einfuhrung eines neuen Gcwerbszwciges 
oder die Ausdehnung eines bestchendcn ermoglicht oder 
gefordert werdo. Auch bczflglich der Abfertigungs- 
gcbflhren habe er nicht yerlangt, daB sio gcnercll ermiiBigt 
werden sollten. E r habe vielmehr nur betont, daB dio 
jetzt erfolgtc Rcgelung nicht die Erwartungen der ge- 
"crblichen Kreisc crfttllt habe. Sollo den wirklichen Be- 
diirfnisscn des Landes Rechnung getragen werden, so 
mttsse der einschriinkendc Vorbehalt, daB von der Er- 
maBigung der Abfertigungsgebtthren alle solche Sendungcn 
ausgeschlossen bleibcn sollcn, die zu Ausnahmetarifen 
gefahren werden und bei denen die Ausnutzung des Lade- 
gcwiehts bereits Bedingung der Anwendung des Aus- 
nahmetarifs ist, in Wegfall kommen, dam it die Roli- und 
Hilfsstoffe, bei denen dies zutreffe, in den GenuB der Er- 
niaBigung kiimen. Durch die geltcndo Einschninkung 
wurden die Gttter des groBen Massenyerkehrs, wie Stein- 
kohlen, Koks, Briketts, Braunlcohten, Braunkohlen- 
oriketts, ELsenerze, Sand, Erde, Kies, Rttbcn, da dio fttr

diese Gttter geltcndcn Ausnahmctarifo an dio Ausnutzung 
des Ladegcwichts gebunden seicn, bei der Vcrfrachtung 
auf weite Entfernungcn yon dcm FrachtnachlaB aus- 
geschlossen, obwohl dio ErmiiBigung der Frachtkostcn 
fttr sie besonders dringlich soi. F iir den Vcrsand von 
Kohlen werde der FrachtnachlaB nur wirksam fttr den 
N a l iY e r k e h r  bis 50 km, wiihrend bei Entfcrnungen von
51 km ab die Frachten naoh dcm Kohlenausnahmctarif 
durchweg niedriger soicn, ais dio um den FrachtnachlaB 
gekttrzten Satzo des Spczialtarifs III.

Auch dic ErmiiBigung der T a r i f e  f t tr  E is e n e rz o  
u n d  K o k s  im  R u h r -M o s e l-V e rk e h r  entspreeho nicht 
dem, was dio interessiorten Krciso fttr zweckmiiBig und 
erwiinscht gchalten hiittcn. Es sei fttr dio Versendung 
von Koks und Kokskohlen aus dem Ruhrbozirk nach dem 
Minette-Royier auf dio durchschnittlicho Entfernung von 
350 km eine FraehtormiiBigung von 12 .li und fUr Eisen- 
erze aus dem Minettc-Rovior nach dem Ruhrbozirk eino 
solche von 8 .11 fttr 10 t  gewiihrt worden. Die ErmaBigun- 
gon vcrfolgtcn den Zweek, dem siidwestlichen Industric- 
revicr wenigstens teilweiso das zu gewiihren, was ihm eino 
Kanalisierung der Mosel und Saar bringen wttrdo, ais 
Auspleich fttr die Vortcile, dio dom niederrhoinisch-wcst- 
fiilischen Industricroricr durch den Rhcin-Hannover-Kanał 
nach der viclfach hcrrschcndcn, von der Gegenseito allcr
dings stark bestrittonen Anschauung zuteil werden wttrden. 
Dio ErmaBigung solle deswegen m it der Eróffnung des 
Kanals in Kraft treten. Nach Ansicht der Ruhr-Inter- 
essenten sowohl ais auch der Saar-Intercssenton hiitten 
aber dio ErmaBigungsaatze oinander mehr angeniihert 
werden konnen. Die Ruhr-Intcressenten hatten  ausgc- 
rcchnet, daB durch dio ErmiiBigung das Verhiillnis der 
bciderseitigcn Selbstkosten sehr wesentlich zuungunsten 
des Ruhrgebietes verschoben worden wttrde, und daher 
oino woitergehendo ErmiiBigung der Erzfrachten, die der 
Ruhr-Eisenindustrie einen gestoigerten Verbrauch yon 
Minetto ermoglicht hatten, yerlangt. Dieses Vcrlangon 
sei, wenn auch aus anderen Grttnden, in don Kreisen der 
Saarindustrio lcoineswegs auf W iderstand gestoBen, aber 
trotzdem  von der Eisenbahnverwaitung abgclchnt, ob
wohl vermutlich die Eisenbahnverwaltung boi euiem Ein- 
gehen auf dio Wttnsche in vcrmehrten Rttckfrachten ihro 
Rechnung gefunden haben wttrdo.

Der Berichterstatter bcrtthrto dann noch dio Frago 
der W ie d e re in f ii l iru n g  d e r  K o h lo n a u s f u h r ta r i f e  
n a o h  I t a l i e n ,  F r a n k r e ic h  u n d  d e r  S c h w o iz , die 
vom Abgeordnetcnhause befttrwortet, vom Landes
eisenbahnrat aber mit e in e r  Stimme Mehrheit abgelchnt 
worden sei. Wenn man berttcksichtige, daB zu deniAb- 
lchnenden auch Mitglicder des Abgeordnctenhauses gehort 
hiitten, die soines Wisscns im Hauso selbst eino andero 
Stellung cingenommen hiitten, sei das Ergebnis nicht ganz 
yerstandlich, do yeriinderte Verhaltnisso soit der nahezu 
einstimmigen Stellungnahme des Abgeordnetenbauscs yor 
zwei Jahren nicht cingetreten seien. Es ware daher zu 
wttnschcn, daB dio Frage der WiedereinfUhrung dieser 
Tarife — fur den gesamten Bergbau, nicht etwa nur fttr 
den fiskalischcn Bergbau — erneut erwogen wttrde.

Bei der Einzelberatung wies Abgoordnetcr H ir s c h  
bezttglich der x \u s n a h m e ta r ifo  b e i A u s n u tz u n g  des 
L a d c g o w ic h ts  darauf hin, daB es Arten von Gtttern 
gębo, bei denen es ungcachtet der groBen gleichzcitig vor- 
handenen Mengen nicht moglich sei, das L a d e g e w ic h t  
v o ll  a u s z u n u tz e n ;  das treffe auf die groben Erzeugnisse 
der Eisen- und Stahlindustric, wie Rohblocko, Halbzeug, 
Schienen, Formeisen und insbesondere auch Walzen zu. 
Da handelo cs sich um  so schwere Stiicke, daB das Strcben, 
in jgdem Falle den Wagen voll auszunutzen, dio Gefahr 
der Ueberschreitung der Tragfahigkeit der Wagen und 
dam it eino bctriebsgcfahrliche Ucberlastung m it sich 
bringe. Seines Erachtens mttsse es ohne groBo Schwierig
keiten und Konseąuenzen moglich sein, fttr solche Waren, 
bei denen in allen Fallen ein Innchalten der genauen Re- 
lastungsgrenze unmoglich sei, einen Spielraum n a c h  
u n te n  zuzulassen, wie er nach § 59 der Eisenbahn-
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verlcehrsordnung nach oben bereits besteho (Ucbcr- 
achreitung des Ladegewichta um 5 %). Von den Halbzeug- 
sendungen des Staiilwerks-Yerbamles konnten im Monat 
Novembcr von 2702 W agen nicht weniger ais 053 und im 
.Monat Dezember von 2871 Wagen nicht weniger ala 509 
trotz aller Bemtthungon nicht voll ausgcnutzt werden. 
Ea orscheino geboten, eino <len Wirklichkeitsverhaltnissen 
entsprechende Rcgelung eintreten zu lassen. Der Be- 
fUrclitung, daB die Zulassung einer Unterschreitungsgrcnze 
fOr violo Gilter eino unverdiente weitere Horabsotzung der 
Fracht en bedeuten und dazu fuhren konnto, don Zweck 
der MaBnahmo wesentlich zu bceintriichtigen, lieBo sich 
durch Aufstellung eines Y e rz o ic h n is se s  der in Betracht 
kommenden oder zunachst in Betracht kommenden Gtiter 
leicht begegnen. Kamen weitere Ansprttcho seitens 
anderer Gtiter, so dilrfte in jedem Falle leicht fcstzusteUen 
sein, ob glcicho Verhaltnisse vorliegen und demgomiil) dio 
Aufnahmo dieser Gtiter in das Verzeiclmis geboten er- 
soheino oder nicht.

Ein K o m m is s io n s m itg l ie d  bemerkte, daB ins- 
besondoro dio WalzongieBereien seit Jahren in dieser 
Richtung Torstellig goworden wiiren. GroBo Walzen 
wttrden meist so vorsohickt, daB ein paar auf zwoi Wagen 
yerladen werden, da  der normale Wagen zwoi Walzen 
nicht tragen konno, eino Walze aber nicht das volle Lade- 
gcwicht errciche. Boi der bedoutenden Ausfuhr von 
Walzen seien hiiufig groBo Entfernungen zurtickzulcgcn, 
eino gtinstigero Tarifierung sei daher ftir dio W ettbewerbs- 
fiihigkeit dieses Industriezweiges von ganz besonderer 
Bedeutung.

Der M in is te r  d e r  o f f e n t l ic h e n  A rb e ito n  tcilte 
m it, daB der S ta h lw e r k s - V e r b a n d  in der vom Bericht- 
cratattcr bertihrten Frage vorstellig goworden sei. Da die 
Frago zurzeit der Priifung unterliege, konno or dazu noch 
nicht Stcllung nehmen.

Auf Anfrageeines Ko m m iss io n sm  i tg l ie d o s ,  welche 
MaBnahmen dio Staatseisenbalmverwaltung nach Eróff- 
nung des GroBschiffahrtswcges Berlin—Stettin  zu troffen 
gedenko, um <lio der o b c r s c h le s is c h e n  I n d u s t r i e  
d ro h e n d o  B e n a c h te i l ig u n g  g e g o n iib e r  S t e t t i n  aus- 
zugleichcn, erkannte der M in is te r  d e r  o f f e n t l ic h e n  
A rb e ito n  eine gesetzlicho Verpflichtung der Staats- 
regierung an, dafOr zu sorgen, daB dio fiir Steinkohlo 
zwiachen Oberschlesien und S tettin  bestohendo Paritiit 
auf dem Berliner Markto nicht verschobcn werde. Um 
eine Schiidigung Obersclilesiens zu vermeidcn, sei dio 
Oder bereits bis Breslau ausgobaut worden. Zurzeit soi 
dem Landtage ein Gesctz tlbor den Ausbau der Oder 
untsrhalb von Breslau zugegangen; dadureh werde dio 
W cttbewerbsfahigkeit Obersclilesiens so sehr gestarkt, 
daB Stettin boreits Verschiebungen zu seinen Ungunsten 
befilrchtc und Beseitigung der Vertiefungsabgal>e sowio 
TarifermaBigungen fordero. W enn sich nach Eroffnung 
des GroBschiffahrtsweges solehe Vcrschiebungcn lieraus- 
stellen sollten, wiirde durch MaBnahmen auf dem Gebieto 
der WasscrstraBon cin Ausglcich gcsueht wordon; wenn 
dagegen von Oberschlesien ein Ausglcich auch durch 
Eisenbahntarifo verlangt werde, konnte cin solches Mittel 
nur im Falle einer Notlago Obersclilesiens in Frago kommen.

Wie der B o r i o h t e r s t a t t e r  weiter m ittcilte, sollen 
von den m it neuem Materiał umzubauenden 2209 km 
Gleisen 1289 km mit H o lz se h w e lle n  und 1380 km 
m it E is e n s c h w e lle n  hergestcllt werden. Dement- 
sprechend sind fiir Holzsehwellen 10 Millionen M und fiir 
oiserne Sehwellen 19,2 Millionen ,H veransclilagt.

Ueber die Hohe des Preises der E is e n s c h  w o llen  
tcilto cin K o m m is sa r  d e r  E is o n b a h n v e r w a l tu n g  
mit, daB der im Jahre 1908 mit dem Stahlwerks-Verband 
abgeschlossene dreijahrige Yertrag einen Preis von 120 M 
f. d. t  Schienen und 111 .<C f. d. t Eisenachwellen vor- 
gesehen ha tte ; im Jahrc 1910 seien diese Preise um jo
4 .14 ermiiBigt worden. Nach Ablauf des Vertrages im 
vorigen Jahre  sei ein neucr, zweijiihrigcr Yertrag auf

Grundlago oines Preises von 118 bzw. 109 .(( abgeschlosscn 
wordon. Dio gegenwiirtigcn Preiso seien also noch um 2 .(( 
niedriger ais bei dem Vertrago von 1908. Demgegeniibcr 
seien die Preiso der H o lz s e h w e lle n  gestiegen, mul 
zwar boi Kiefernschwollen im Rohzustande von 2,87 .ft 
im Jahrc 1908 auf durchschnittlich 3,75 M im Jahro 1912. 
Dieso wcsentliclic Preiserhohung konno auf das Yerhaltnis 
der Verwendung von Eisen- und Holzsehwellen nicht olino 
Rtlckwirkung bleibcn. Ausliindische Holzsehwellen seien 
nicht in cntsprcchcnderMengo ain Markto, weil die russische 
Schwelle durch den Eigenbedarf RuBlands und den Melir- 
bedarf der englischen Bahnen dem deutsehen Markt ent- 
zogen werde und auch dio galizischo Schwelle infolgo der 
gestoigerten Bautiitigkeit in Oeaterreich in geringeren 
.Mengen auf den M arkt komme. Unter diesen Umstiinden 
habe die Eisenbahnverwaltung in erhohtem MaBo Inlands- 
schwellen angokauft und dadureh dom Inlandsmarkto 
einen Ersatz fiir dio schlechte IConjunktur auf dcm Bau- 
markto geboten. Der Ankauf von lnlandsschwollen balio 
sich folgcndermaBcn entw iekclt:

Kicfcrnschwcllen ans dom Inlando
S tilo k StUck

1911 . . . .  779000
1910. . . . . 732 000 1912. . . 1474 000

Buchensch wollen aus dem Inlando
StU ek StUck

1909 . . . . 517 000 1911. . . . 701000
1910 . . . . 025 000 1912. . . 1 074 000

Entsprechend sci dor Bezug von Auslandsschwcllon 
erheblich zuriickgcgangcn; von diesen seien bezogen worden 

S tU ck  S tllck
1909. . . . 1 830 000 1911. . . 1 904 000
1910. . . . 1 747 000 1912. . . . 791000

Das Manko werde durch eiserno Sehwellen gedeckt
werden. Dio eiserne Schwollo konno sofort nach ihrer 
Lieferung in Gebrauch genommen werden, wahrend die 
Holzschwello mindestens i y 2 Jahro lang trocknen miisse. 
Schon je tz t seien die Holzsehwellen fiir 1914 groBtentcils 
bcschafft. In  welchem Umfango demgegeniiber fiir 1914 
Eisenschwellen zur Verwemlung kommen wOrden, lasso 
sich noch nicht angoben, da dio Beschaffung crst im 
niichsten Jahro erfolgo. Zweifellos werdo aber in der 
Zukunft dio Eisonschwello einen erhoblichen Yorsprung 
gegcn frtiher bekommen. Besondero Sorgfalt werde <lio 
Vorwaltung aber darauf legen, daB der inliindischo Holz- 
m arkt lebensfiihig bleibe.

Der B e r i c h t o r s t a t t o r  bozoichneto dieso Entwick
lung ais erfroulieh und durchaus im Sinne der Kommission 
liegend, die cs stets ais wttnschenswort hingestellt habe, 
daB die auslandischo Holzschwello zugunsten sowohl der 
inlandischen Eisonschwello wio der inliindischcn Holz- 
aehwello zuriickgedrangt werden mogę.

Auf eino Anfrage, wolcho technischcn Erfahrungen 
m it der Eisenschwelle im Verglcich zur Holzschwelle 
sowio mit der Kicfemschwolle im Vergleich zur Buchcn- 
schwelle gemacht worden seien, teilto der vororwalmte 
R e g io ru n g s  v c r t r e to r  mit. daB dio bisherige Beob- 
achtungszeit zu einem endgiiltigen SchluB noch nicht aus- 
reiche; entschcidcnd sei in der Hauptsacho die Liegc- 
dauer der Sehwellen. Beido Sehwellenarten seien 1,1 
letzter Zeit crheblich yerbessert worden, dio Eisonschwello 
dureh eino weit stiirkerc Konstruktion, die Holzschwelle 
durch ein vcrbessertcs Triinkungsverfahren; dic Wirkung 
dieser Aenderungcn wtirdo sich crst nach Jahren fest- 
stellen lassen. Zweifellos seien Hartholzschwcllen halt- 
liarer ais Kiefernschwellcn; insbesondere sei dio Buclien- 
schwelle hochwcrtig und werdo daher auch etwa 50 P‘- 
hoher ais dic Kicfemschwclte bezahlt; sic besitze vor allen 
Dingen eine groBere Widerstandsfiihigkeit gegcn das Zer- 
reiben. Durch das Trankungsvcrfahren sei sowohl die 
Buchen- wie die Kiefcrnschwcllc wohl hinreichcnd gegen 
Fiiulnis geschtitzt.
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Bucherschau.
Kr ii n e r , $ r.<$ t0 ., H ., Direktor der Stadt. Polyt. 

Lchranstalt in Friedbcrg i. H .: Die Oeschwindig- 
keilsreglcr der Kraflmaschinen. Mit 33 Abb. (Samni- 
lung Góschen. 604. Bdchen.) Berlin und Leipzig: 
G. J. Goschen’sche Yerlagshandlung, G. m. b. H ., 
1912. (155 S.) 8° (16°). Gcb. 0,80 X .

Das Worlcohen bchandelt im wesontlichcn die in - 
direkt wirkenden Gosehwindigkeitsrcglor dor Dampf- 
und Wasserturbinen. Dio dort auftretondcn Aufgaben 
und ihro vom heutigen Stando der Toohnik gegobencn 
Losungen sind in oiner dcm Zwecko des Buches ent- 
sprcchenden knappen, abor doch solir ansohauliohon 
Weiso orortert und rechnerisch ycrfolgt. Dag grofle 
Gobiot der d i ro k to n  Itegolung ist demgcgcnOber wohl 
zu kurz gckommcn. Man hatto  gowOnscht, aus dcm 
Biindchen auch Ober dio zur Rcgelung der Kolbendampf- 
maschinen immer mehr in Anwendung koinmendon 
Achsenrcgler und Ober das dynamisch so intoressanto 
Problem der Bcharrungswirkung oincn Uobcrblick zu 
gowinnen. Fritz Haas.

Der Reichstag und die ArleitsverhdUnisse in  der 
Gro/}-Eiseninduslrie. Eino Sammlung der gclcgcnt- 
lich der Beratuńg des Reichshaushaltsotats fiir 
das Recluningsjahr 1913 — Reichsamt des Innem
— im Reichstag gehaltenen Reden. [Hrsg. vom] 
Yerein d e u ts c h e r  E ise n -  u n d  S ta h l - I n d u -  
s tr ie lle r. Berlin (SW. 48, Wilhelmstrafie 8): 
(Druck) Deutscher Yerlag, G. m. b. H., 1913. 
(47 S.) 8°.

Bei der diosjiihrigon Boratung des E ta ts des Roichs- 
amtes des Innem sind dio Arbeitsycrhiiltnisse in der GroB- 
Eisenindustrie von Rednern der verscliiedcnstcn Parteien 
erortert worden. Dio Presso hat davon nur wenig Notiz 
genommen. Das Intcrcsso der Angchorigcn der Eison-

und Stalil-Industrio geht aber in dieser Frage zweifello 
weiter ais das der Presseberichtcrstatter. Daher h a t do 
Verein deutscher Eisen- und Stahl-Industrioller es fii 
zweckmiiBig gehalten, dio Reden und Resolutionon, sowoi 
sio dio Vcrhiiltnisso der GroG-Eisenindustric beruhren, 
nacli don stenographischen Bcriclitcn des Roichstages in 
dem vorlicgenden Druckhefto zusammonzustollen und 
dam it woiteren Krolsen zugiinglich zu machen. Das H eft 
wird auf Wunsch von dcm genannten Yerein leo s te n io s  
abgegebcn.

Fcrner sind der Rcdaktion folgendo Worke zugogangen:

Adrefibuch der Fdbriken und W erkstatten der Hiitten- u. 
Metallindustrie in WcstdcutscIUand. Ausgabo 1913. 
Hrsg. von Dr. W. R u h fu s . Dortm und: F. W. Ruhfus 
[1912]. (X IX , 280 S.) 8°. 5 .11.

fjt Der Inhalt des Buches is t in der yorliegenden 
Ausgabo* um etwa 1000 Firmcn-Nachweisc erweitort 
worden. Neu aufgenoinmen sind dio einschlagigen 
Mannhoimcr Firmen und dio dor sOdliohen Rheinpfalz. 
Auch dio sonstigen ZusiLtze lassen erkennen, daB der 
Hcrausgcbcr bestrebt ist, sein Work zu vcrvollkomm- 
nen. 3j

A llm a n d , A. .T., D. Sc.: The Principles of applicd clcctro- 
chemstry. Jll. London: E. Arnold 1912. (X II, 547 S.) 
8°. Geb. « 18.

G c rk o , A r th u r ,  Diplom-Bergingenieur, Bochum: Ueber 
Abbau forderung. Mit 274 Textabb. u. 5 Taf. K atto 
witz: Gebr. Bohm 1913. (XV, 305 S.) 8°. 10
geb. 12,50 M.

H o ffm a n n , F r i t z ,  Ingenieur der Berndorfer
Metallwarenfabrik, A rthur Krupp, Berndorf (Nieder- 
Ocstorrcich): Atomprozente und Gewiehtsprozente. sou-ie 
die Methoden zu ihrer gegenseitigen Umwandlung. Ein 
motaltographischer Beitrag zur graphischen T echnik  
der physikalischcn Chemio. (Mit 3 Taf.) Halle a. d. S .: 
W. Knapp 1912. (20 S.) 4°. 1,80

* Ygl. St. u. E. 1912, 10. Mai, S. 847.

Yereins - Nachrichten.
N ord w est l ich e  G r u p p e  d es  V er e in s  

deutscher E isen -  und Stahlindustrie ller.
Protokoll iiber die H a u p tye rsa m m iu n g  vom  6. M a rz  1913 

im  Pa rkh o te l zu  D usse ldorf.

Zu der Hauptyersammiung waren dio Mitglieder durch 
Rundschrciben yom 11. Februar d. J . eingeladen.

Dio Tagesordnung war wio folgt festg .se tz t:
1. Ergiinzungswahl fOr dio nach § 3 at. 4 der S tatuten 

auRschcidenden Mitglicdor des Vorstandes und 
Neuwahl von Mitglicdcrn.

2. Bericht Ober die Kassenycrhiiltnisso sowie Beratung 
und BeschluBfassung Ober die Einziehung und 
Festsetzung der Beitriigo.

3. Jahresbcricht, e rsta tte t yom gęśchaftsfOhrenden 
Mitgliede des Vorstandes.

4. Etwaigo Antriigo der Mitglieder.
Dio Hauptyersammiung wird um 1 Uhr m ittags yom 

Vorsitzendon, Hm . Goheiinrat A. S e rv a e s ,  Dusseldorf, 
eroffnet.

In Erledigung der Tagesordnung werden zu 1 dio 
nach der Rcihenfolgo ausscheidenden HH. Geheimrat 
F ritz  B a a ro , Bochum, Geheimrat B e u k e n b e rg , Dort- 
laund, Kommerzienrat E d. B o c k in g , MUlheim (Rhein). 
K ommerzienrat C. R u d . P o o n s g c n , Dusseldorf, Geheim
rat A. S e ry a o s , Dflsseldorf, Geheimrat O. W io th a u s ,  
Bonn, wiedergowahlt. An Stelle des ausscheidenden

Hrn. Kommerzienrat Sr.-^ng. h. c. E m il G u illc a u m c , 
MOlheim (Rhein), wird So. Exzellenz H r. Dr., 55r.*^ltfj.,h. c. 
F e o d o r  G n a u th ,  MOlheim (Rhein), fiir ein ja h r , 
an Stelle des yerstorbenen Hrn. Geheimrat W ey- 
l a n d ,  Siegen, Hr. Generaldirektor F r io l in g h a u s ,  
Geisweid. ftir zwoi Jahro gewiihlt; ferner wird dio Zu- 
wahl dos H m . Dircktors H o i n r i c h  Y o h lin g , Aachen- 
Rotho Erde, bestatigt. Nougewahlt. w'ird an Stelle 
des auf seinen Wunsch ausscheidenden Hrn. Finanzrat 
K tO p fe l. S tu ttgart, Hr. D irektor V ic lh a b c r ,  in Firm a 
Fried. Krupp, Essen (Ruhr); ferner wird neugewahlt 
Hr. Direktor S e h u m a c h e r ,  in Firm a Capito & Klein, 
Benrath.

Zu 2 wird der Bericht Ober die Kasscnyorhiiltnisso 
unter bestem Danlt an den H erm  Schatzmoistcr erstattet 
und beschlossen, zur Ncuycranlagung der Beitriigo einen 
besonderen AusschuB oinzusetzen, der dio Ncuycranlagung 
streng im Rahmcn des § 0 der Satzungen yornehmen soli. 
Dieso Beitriigo sollen in yoller Hohe in zwei R aten er- 
hoben werden.

Zu 3 der Tagesordnung ersta tte t das geschafts- 
fuhfende Mitglicd des Vorstandes den Gescliaftsbcricht, 
der auf Seite 425 dieser Nunimer abgedruckt ist.

Zu 4 liegen Antriigo nicht vor.
SchluB der Versammlung 2 Uhr mittags.

A . Sermes, Dr. II'. Beumer,
C, eh . K o m m e rz ie n ra t,  O esćhW tfU hrendes l l i tg l le d

T. V or& itzeiider. d ea  Afo rs ta n d e s .
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V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .  

G u stav  H e n r y  M u ller  f .

Am 19. Februar 1913 setzto ein unbarmherziger Tod 
dcm Lóbon unseres langjiihrigen Mitgliedes, dea Herm  
Generalkonsul G u s t. H. M o lie r , ein Zicl. Von der 
Hohe des Lebens, aus der Bltlto der Jahre, viel zu frtth 
ftir seine Familio und seinen um- 
fassenden Wirkungskreis wurdo er 
hinweggerafft.

Der Verstorbeno, geboren am 
23. Mai 1805 zu Horst bei Steele ais 
Sohn des damaligen Direktors des 
Walzwerkes Neusehottland, spiiteren 
Goneraldlrektors der Dortmunder 
Union und naehmaligen GrUndors 
des groBen Handelshauses Wm. H.
Muller & Co., bctiitigto sich nach 
Beendigung seiner Schulausbildung 
•zucrst im R uhrorter Bureau der 
yaterlichon Firma, setzto seine Aus. 
bildung dann in Liyerpool, London 
und Antwerpen fort, bis ihn der 
unorwartote Tod seines Vaters, erst 
23 Jahro alt, an die Spitze der Firma 
rief. DaB er sio m it zu einem Welt- 
hauso aufgebaut hat, sprieht wohl am 
besten fUr seine kaufmiinnischo Be
deutung. E r selbst war dio Seelo der 
groBen Borgwerkauntemchmungen und des ausgobreitoten 
Erzhandels. Im  weiteren Verlauf der Entwicklung traten  
noch andere Zwcige des Welthandels in den Wirkmigs- 
krois der Firma, so die Ausbeutung eigener Waldungen, 
dor Im port von Getreido, Roedorei und Schiffsyerfraeh- 
tungsgeschaftc im allgemeinen. Verknlipften den Heim- 
gegangenen aus Familie und Tiitigkeit schon viele Bandę 
m it dem EisenhOttenwcsen, so hat er personlich ins- 
besondero auch unsorcm Verein, wie sein Vater, stets cin

FU r die Ve rcin sb ib liothek  sind  e ingegangen :

(nie Klnsender sind durch •  bezclchnct.)

E lw itz * , E . : Die Sichcrheit von Mauern und verwandten 
Tragwerkin gegen Erddruck, Wind- und Wasserdruck. 
Mit 4 Taf (Aus der „Zeitschrift fur Architektur und 
lngenicurwesen" 1913, H. 1.) Hannovcr 1913. 
(29 S.) 2°.

G u m lich * , Dr. E .: Magnetische, Eigenschaften von Eisen- 
Kohlenstoff- und Eisen-Siliziumlegierungen. Mit 1 Taf. 
(Aus „Ferrum " 1912/13, H. 2.) Hallo a. d. S. (1912). 
(S. 33—44.) 40.

Vgl. St, u. E. 1913, 30. Jan ., S. 212.
H a n s s o n ,  S ig u r d :  Det tusende Lokomotivet: Hydqvist 

<Si Holm*, 7'rollhdttan. Minncsskrift. Gotcborg 1912. 
(225 S.) 4°.

J  ahresbcricht der Technischen Staatslehranstallcn* in Chem- 
nitz ju r die Zeit fon  Ostem 1911 bis Ostem 1912. Chem- 
nitz 1912. (89 S.) 4°.

Jahresbericht [de#] Verein[sf* deutscher Werkzcugmaschi- 
nenfabriken zu Dusseldorf fiir 1912. Koln a. Rh. 1913. 
(42 S.) 8°.

M a c fa r la n e ,  J o h n  J . : Manufacturing in Fhiladelphia 
1683— 1912. Philadelphia 1912. (100 S.) 8®. [Phila- 
delphia Conmiereial Museum*.]

Happort annuel [de. la] Sociiti* Belgc des Inginieurs et 
des Industriels 1911—1912. Bruxclles 1912. (01 S.) 8 °.

A enderungen  in  der M itgllederliste.

Bourggraff, August, Directeur des Usincs Sambre e t Meuse, 
Calais, (Pas de Calais), Frankreich.

Burger, Hugo, Ziyilingcnieur, Dusseldorf, A ltestadt 1. 
Ferrari, Ettore, Ingenieur der SocietA Ilva, Stabilimcnto 

di Pra, Pra, Italien.

lebhaftos Intercsso cntgegengebracht, und os mit. Rat und 
durch dio T at oft bowiesen. Vcrschicdentlich haben wir 
uns seiner wcrtvollen Mitarbeit fflr den wirtschaftlichen 
Teil unserer Zeitschrift erfrouen d iirfen. Ein sichtbares 

Zeichen seiner freundlichen Gesin- 
nung ist dio schono W anduhr in dera 
Lesesaal unseres Geschiiftshauses.

Von den vielen Wohlfahrtsem- 
richtungen, dio Gust. II. Molier in 
freigiebigster Weise unterstOtzt hat, 
soien nur dio deutschen Schulen in 
Rotterdam  und ’s-Gravenhago ge- 
nannt, dio seiner Schcnkung ihre 
BlOto vcrdanken. Ais Menscli zcich- 
neto cr sich, kOnstlorisch yeranlagt, 
m it ausgezeichnct fcinem Verstand- 
nis fu rdas Schóne, durch wohltuendo 
Wiirmo im Umgang und HcrzensgUto 
aus. Bessor ais vicle Worto kenn- 
zeichnen sein Wesen, was sein Frcund 
Dr. jur. do R id d o r  an scincm 
Grabo von ihm ruhm t: „Freundlieh 
und bcschcidon ging cr durchs Leben 
und im harmonischen Zusammen- 
hang hierm it: den Seinen Sttitzeund 
Vorbild, seinen Freunden ein Petrus, 

ein Felsen; den Armen ? — ja, fragt sio selbst, und die 
Tranon in ihren Augen werden Euch sagen, was sie ver- 
lorcn — in seinen Geschiiften schlieBlieh: cin Triiger des 
Banners der Ehrenhaftigkeit, ein Arbeiter voll Kraft, 
Energio und reifer Lobenserfahrimg.“

Viel zu frflh ha t das Schicksal solch edlcn Men- 
schon von uns genommen, und ais Trost nur ze.igt uns 
dio Trauer Tauscnder, daB sein Schaffen nicht umsonst 
gcwesen ist.

Friedrichsen, Hermann, Ziyilingcnieur, Ratzeburg i. I», 
Dcrmin 13.

Geile, 31., Direktor, Dflssoldorf, Cranachstr. 4.
Gunther, Bernhard, Charlottonburg 5, Neuo Kantstr. 25.
Hermanna, Hubert, Ingenieur, Panków bei Berlin, Kissrn- 

genstr. 2.
Ilerzer, Carl, Ing., Inh. d. Fa. Alphons Custodis, Wien 

X III/2 , Penzingcrstr. 157.
Langer, Martin, D irektor der Westf. Drahtindustrie, 

Hamm i. W.
Meyer, Victor II., Zivilingenieur, Essen a. d. Ruhr, Kaiscr- 

straBe 00.
Overbeck, Heinrich, Betriebsassistent des Stahlw. d. Fa. 

Haniel & Lueg, Dusseldorf, Lindenstr. 221.
Pletsch, Louis, ®ipl.«Qng., Ingenieur en ehef do la Soc. 

Mćtallurgiquo do Taganrog, Taganrog, Russland.
Schar/f, M ., Ing., Burcauchef der Dillinger HOttenw., 

Conz a. d. Saar.
Trcnilcr, Hugo Ii., Xipl.'£)ttg., Dresden-A., Lessingstr. 2.

N eue  M itg lie d e r .
Baumann, Heinrich, Ingenieur, Dusseldorf, Yolksgartcn- 

straBe 14b.
Ernst, Albert, Ingenieur der Deutschen Maschinenf., A. G., 

Duisburg, Heerstr. 99.
Griitzner, Walter, Ingenieur der Ocstcrr. Mannesmann- 

róhren-Werke, Komotau i. Bohmen.
Julimont, Julien, BrUsscl, Belgicn, Avo. Jean Stobbaerts 37.
Kuborn, JvUs, 2)ipl.-3»rv, St. Nazaire, Frankreich, 25 Ru® 

du Layoir.
Bali, Oskar, Ingenieur der A.-G. Phoenix, Abt. DOsscId. 

Rohrcn- u. Eisenwalzw., Dusseldorf, Helmholtzstr. 10.
Ba men, Arthur, Oberingenieur der Helsingborgs Koppar- 

verks Aktiebolag, Helsingborg, Sehwedcn.


