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Yon Dipl.-Bcrgjńgenieur F r ie d r ic h  L u x  in Iiernc.

M. H.! Zu den wenigengroBen Gebie teaderJSrde, 
die noch ihrer wirtschaftlichen ErschlieBimg liarren, 
gehiirt aucli China, das Reich derM itte.

Mir war cs vergoiiat, in langjiihrjger Tatiglceit 
den Entwicklungsgang des Sie besonders interessieren- 
den ersten und einzigen rein chinesisehen GroBhutten- 
werkes in Hanyang m it zugehorigen Gruben, ais 
Angestellter der Kphlengruben —  der Ping-hsiang- 
Colliery —- z u beobachten, und ferner auf meineń  
Urlaubsreisen in den yerschiedensten Tóilen des 
Landes die dortigen Entw icklungsm oglichkeiteń zu 
studieren.

Ehe icli auf die Beschreibung obiger H utte und  
der zugehorigen Gruben eingehe, die im sogenanntcn  
Han-ych-ping-Konzern** vereinigt sind, will ich ver- 
suehen, Uincn im folgendeu in kurzeń Umrissen einen
l eberblick iiber die im wciten ehinesischen Reiche 
Yorhandenen Schiltze an Kohle und Eisen zu geben.

Ich werde mich im  allgem einen auf d ie  Yor- 
kommen beschriinken, die nach bisheriger K eim tnis 
der Yerhaltnisse eine Bearbeitung-im  groBen Stile 
moglich erseheinen lassen. Der E infachheit lialbor 
werde ich meine Schilderungen nach Provinzen vor- 
nehnien und zunachst die Yorkommen in den Zentral- 
provinzen Hupeh, H unan, Kiangsi, Kuei-chow, 
Anhui und Honan (vgli Abb. 1) besprechen.f

Zunachst sind in H u p e h , auBer den spater ein- 
gehender beschricbcncn Kohlen- und Eisenerzvor-

* Vortrag, gehalten auf der Yersammlung d e r ,,Eisen- 
hatte Dusseldorf" am 30. November 1012.

** Die Wortbildung ist zusammengesetzt aus H a n - 
}'ańg-Eiscn- und Stahlwerko, Tu-yoh-Eisen- und Kalk- 
stcingruben und Ping-hsiang-Kohlengrubon.

t  l)io Untorlagon daftir, wie auch fiir dio folgenden 
Angaben, verdanke ich teils cigonen an Ort und Stelle 
Sesammclten Erfahmngon, teils habo ich sie aus dritter 
nand personlieh bekommen, teils aus der ira groBen 
utul ganzen noch recht spiirlichen L iteratur iiber dieso 
’ iete ‘n China entnomraen. An solcher L iteratur 

swniicn mir zur Seitc: Freiherr yon Itichthofens Tage- 
iicher aus China. Guto Angaben fand ich ferner in den 

” ransoctions of tho Institution of Mining Engineers“ , 
!?n i'1 den „Annales des Mines*1 und in den Werken 

r i ®“nc'ie Empire, a General and Missionary Survoy“ , 
^nilon, Morgan und Skott 1907, und in Richarda „Gom- 

pfehensiye Gcography of tho Ohineso Empire", Tusewei 
Shaughai.

kommen im Eigentum  von Ilan-yeh-ping, keine 
erwahnenswerten Lagerstatten vorhanden.

H u n a n  dagegen ist, was Bodenschiitze anbelangt* 
eine auBerst reiche Proyinz. D ic F ettkohle, von  
Ping-hsiang, worin die Kohlen- und Koksgruben der 
H anyang-Eisen- und Stahlwerko bauen, streieht 
suawestlich nach Hunan hinttber, und dort werden 
die. Floze von Eingeborenen vielfach ausgebeutet. 
W eitere groBe Kohlenvorkommcn antluazitischer  
Natur werden in ganz Sud-Hunan in den Distrikten  
Ileng-chow, Pao-king und Chen-chow abgebauL  
Nach Angaben des Zollkommissioncrs Harris yon  
Changsa gehen jśihrlich 4 bis 5 Millionen Tonnen 
Kohle, yorzugsweisc Anthrazit, aus Ilun an  nach 
H upeh. Ebenso sind reiche Eisenerze in den Prit- 
lekturcn Pao-king und Ileng-chow yorhanden, die' 
in kleinem Umfange an Ort und. Stelle yerh iittet 
werden. Ueber die Art eines dieser Yorkommen, 
das typifchen Eisenglanz enthielt, berichteten m ir 
Chinesen, daB dieser Eisenglanz ganze H ugelketten  
bilde. Sonst ist, wie das bei Eisenerzvorlcommen 
naturlich, bei der m angelhaften Ęrforschung eine 
genauerc Angabe iiber die Menge nicht moglich.

In K ia n g s i  setzen sich die Kohlenvorkoinmen  
von Ping-hsiang iiber Ytlan-chow-fu nach Nord- 
osten fort und sind in erwahnenswertem Um fange 
in derNiihe von Loping am Ponyangsee aufgeschlossen. 
50 km siidlich von Ping-hsiang ist ein m angan - 
reiches Eisenerzvorkommen bei dem Orte Pei-m ao  
vorhanden. E tw a 30 km  westlich von Ping-hsiang  
treten bei dem Orte Shan-shu-ling in einem rd. 400 m 
iiber der Talsohle emporragenden Gebirgszuge drei 
Roteisenstciuflozc auf, von denen jedes etw a l / z  
bis 2 m m achtig ist und auf 5 km streichendc Lange 
verfolgt werden kann. Ob wir cs hier m it nach- 
haltigen Lagerstatten zu tun haben, ste lit noch nicht 
fest. Beide Vorkommen sind von H an-yeh-ping m it 
Bcschlag belegt. Ein weiteres bedeutendes Eisen- 
erzvorkommen findet sich in der Prafektur Chian, 
dereń EisenhUtten eine erwiilmenswcrtc Ausfuhr von 
Roheisen zulassen.

Auch in der Provinz K u e i- c h o w , dio bisher 
besonders durch ihre Zinnober-Ausfuhr ziemlich 
bekannt ist, sind reiche Kohleninengen vorhanden,
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die zusąmmen m it denen der spiitor zu bespreohenden 
Pnm nzY& nau auf 30 Milliarden Tonnen gcschiitzt wer
den. A udi dio Eisenindustrie derProvinz muB blilhend 
sein, nach der Ausfuhr der von Eingcborenen herge- 
stclltcn Mengen von Eisen und  
eisernen Gegcastandcn zu rechnen.

In A n h u i,  im  Stiden der 
Provinz, sind Kohlen reichlich 
yorhanden; docli geht zurzeit 
nur ein geringer Abbau um.
Eisenerze werden am  Ho-shan 
abgebaut. In ihrem Vorkommcn 
ahneln dio dortigen Erze denen  
von Hupeh (Tayeh.)

D ie Provinz H o n a n  hat im  
Kordon, wo sie an Shansi grenzt, 
iiaohweisbar dieselben Kohlen- 
floze wic die letztgenannto Pro- 
vinz und gleich ilir die nahe 
dem  Liegenden dieses Kohlen- 
yorkom m ens lagernden E isen
erze.

Wir kommen nun zu den sechs 
Prorinzen m it Inlandgrcnzcn:
Shan-si, Shen-si, Kan-su, Sze- 
chuan, Yiinan und Kuangsi.

Eine in jeder Beziehung an 
Mineralien reiche Provinz ist 
S h a n -s i .  In flacher, fast ebener 
Lagerung ist etwa unter der 
Ila lfte  der Provinz eine Kohlen- 
ablagerung fcstgestellt von un
gefahr folgendem  Normalprofil:

9 bis 10 m. Nach einer Angabo ist das Flfiz aber 
nur 2 bis 7 m  m achtig, nach einer anderen 3 bis 7 m, 

Die im obigen Profile in dem Brauu- und Gelb- 
sandstein vorhandenen Eisenerze kommen in Lagom

A l l u y iu r a ...................... rd.
Sehiefer und Sansdtein „
Hauptkolilenfloz . . .  „
Sehiefer und Sandstuin „
Dichter Kalk . . . .  „
Brauner und gclber 

Sandstein m it Eagen 
von Eisenerz . . . .  ,,

Kohlonkalk ungefahr . „

115
83

2—9
83
10

v  m /c  
c Eisen 
<r Mangan

Eisenbahnen in Betrieb 
im Bau 

proje/rtiert

Gesamtmiiehtigkeit also rd. 1000.

AuBer dem H auptflóz sind noch 
ein oder zwei dttnnere F lozc vor- 
handen; der Gesamtkohlenvor- 
rat fur die Provinz Shan-si 
wird auf 630 Milliarden Tonnen 
geschStzt. Eine typische Kolilen- 
analysc ist folgende:

Abbildung 1. K artę  der Kohlen- und Erzvorkommen in China.
1 . K o h len g ru b en  von P in g -h slan g . 2. M ang an -< B rau n eisen erz .)G ru b en  v o n  Pei-m ao. S.R o*' 
e iscn ste in -V o rk o m m en  vo n  S h an -sh u -lin g . 4. R o t-  u n d  B rau n eiscn ste in -Y o rk o m m en  von Tareo. 
5 . K o h le n g ru b e n  vo n  M an g an sh an . C. K o h lcn - u n d  E isenerz-Y orkom m en von Heng-cnow. 
7. K o h len - u n d  E isen erz-Y o rk o m m en  vo n  P a o -k in g . 8 . K oh len -Y o rk o m m en  von Chen-caow. 
9 . K oh lcn -Y o rk o m m en  von Ł o-ping . 10. E isenerz-Y orkom m en v o n  C h i-an . 11. Eisenerz-»or* 
k o m m en  a m  H o -sh an . 12. K oh len- u n d  E isenerz-Y orkom m en vo n  H o -n an . 13. 
u n d  E isen erz-Y o rk o m m en  von S h an -si. 14. K o h le n - u n d  E isenerz-Y orkom m en yon Swa*3 - 
15. M agnete isenerz-Y orkom m eu  a ra  O b erlau f des l i a n  in  S hensi. IG K ohlen - u n d  Eisenerz-Y or- 
kom m eji be l K u a n -sh a n g -fu . 17. K o h lc n -u n d  E isenerz-Y orkom m en v o n  S zc-chuan. 18. 
e rz -Y o rk o m m en  vo m  S i-ho , L ao -lu -k u an  u n d  C han -h o u . 19. M agneteisenerz  -Y orkom m en 
n o rd w es tlich  v o n  L ao -k ai. 1*0. K oh len-Y orkom m en v o n  S b a-sh o w -fu . 2 1 . Kohlcn-Yorkomme^ 
r o n  K w an g -sh o w -fu . 22. K oh len -Y orkom m en a n  d e r  T o n g k in g -G ren ze  in  K u an -tu n g . 23. Ktsen- 
e rz -Y orkom m en vo n  T seng-sheng-hsSen u n d  H sien -h u i-k ian .2 4 . E isenerz-Y orkom m en voa luaa- 
a u -h s ie n . 2 5 . E isenerz-Y orkom m en 100 k m  w estlich  v o n  A tnoy. 26. Kohlen-VorkommenYO 
C hu-chow -fu . 2 7 . E isenerz-G erS lle  be i N in g p o o . 28 . K o h len - u n d  E is e n e rz - Y o rk o m m e n  m 
K ian g su . 29. K oh len- u n d  E isen erz-Y o rk o m m en  be l N an k in g . 30. K o h len g ru b en  d e r  Sh&ntnng- 
B e rg b a u -G e se lls c h a ft .  31 . K o h len g ru b en  von I-c h o w -fu  u n d  I -h s ien . 32. E is e n e rz - 'o  - 
kom m en v o n  T s in g -lln g -tsch en . 33. K oh len-Y orkom m en w estlich  u n d  sUdwesthcn to- 
P e k ln g .  34 . K o h le n g r u b e n  von K a i-p in g . 35. K o h le n g ru b e n  u n d  -Y orkom m en von Fu-sna 

u n d  I - lu .  3G. E isenerz-Y orkom m en v o n  T ieh -lin g .

Eine
K ohlensto ff...........................................86,81
S c h w e fe l............................................... 0,41
W a s se r ................................................... 2,90
A s c h e ................................................... 9,80
Flfichtige B estan d te ile ......................9,36
K oksausbringen .................................. 90,64
H e iz w e r t...............................................  6 408

53,879 % Fe

Kalorien,
D as llau ptfloz  heiBt auf chlnesisch San-chaug-cliow  
*= 3  Chang Fl6z. E in Chang ist etw a gleich 3,60 m, 
demeutsprechend die M achtigkeit des FlSzes etwa

und Nestern dicht iiber dem  Kohlenkalk vor. 
typische Analyse zeigt: %

E is e n o i y d .............................. 76,97
K ie sc lsau ro .............................. 4,67
T o n e r d e ...................................3,64
K a l k ...........................................2,21
M a n g a n o s y d u l ......................0,57
P h o sp h o r ...................... 0,25
Kohlcnsiiure ..........................9,37

Falls diese Eisenerzvorkommen nur eine Durch- 
schnittsm achtigkeit von etwa l/ 3 m haben — îe
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selbst fiir einen Chinesen geringsto Abbaum ilohtigkeit
— so bleiben, nach Art der Kohlenberechnung 
festgestellt, rd. 20 Milliarden cbm Eisenerz ilbrig. 
Da die Ablagerung dieses ganzen G ebietcs flach 
und offensichtlich wenig gestort ist, diirftc dio Pro- 
vinz Shan-si, wenn ihre W rbindung durch Eisen- 
balmeu mit der Kiisto bzw. m it dem  Yangtso besser 
geworden ist, bei derartigen ReichtUm em  an Kohlo 
und Eisen, bei der Menge und der Anstelligkeit 
der Arbeiter ein Industricgcbiet geben, das nicht 
vcrfehlen kann, sich auf dem  W eltm arkt heryor- 
ragond geltend zu machen.

Nach v. R ic h t h o f e n  u. a. ist m it groBter 
Wahrseheinlichkeit anzunehmen, daB das Kohlen- 
gebirge von Shan-si durch einen Steilabbruch gesenkt, 
und von Alluviu'm ilberdeckt, unter der Ebeno von  
Nord-Hunan bis zum Tai-shan nach Shautung sioh 
erstreekt. Dam it wiire ein Gebiet von gleichein  
Umfange, wie das bekanntc von Shan-si, Kolilen 
und Erz fiihrend, vorhanden. llichthofen bcriclitot 
weiter von den an vielen Orten in Shan-si yorhan- 
denen Eisenschmelzen. Aus dem  gewóhnlichen  
Eisen werden in erster Linie dio im  ganzen Lande 
auf den Kochherden gebrauchten diinnen eisem en  
Pfannen hergestcllt sowie die sonstigen Gcbrauchs- 
gegenstande: Pfliige, Kessel, Bcschliige, Scheren, 
Messer usw., deren Bearbcitung in zahlloscn Klein- 
betrieben erfolgt Die ganze Industrio hiilt sich 
zurzeit noch am Ausgehenden der Lagerstiittcn, da 
dem Chinesen sein K apitał und seine Kenntnisso 
noch nicht erlauben, Schiichte durch die iiber- 
lagemden Schichten abzuteufen.

Nach neucren Angaben wird die Gesamteisen- 
erzeugung der Provinz Shan-si auf rd. 51 000 t 
jahrlich geschatzt, hatte also gegen Richthofens 
fruhere Schatzung von 160 000 t  abgenom m en, was 
wohl mit Recht der Einfuhr fremder Erzcugnissc 
in Eisen und Stahl zuzuschreiben ist, die auf den 
seit Richthofens Zeiten wesentlich verbesserten  
Verkehrswegen in China iiberall ins Land drmgen.

In der westlich von Shan-si gelegenen Provinz  
Shen-si sind die gleichen Kohlenvorkom m en wie 
111 Shan-si, naturgemiiB auch die Eisenerze nach- 
"eisbar, doch ist wegen der noch schlechtcren 
Verkehrsverbindung dortzulande zurzeit kein irgend- 
wie bedeutendes Werk der K ohlen- und H iitten- 
industric vorhanden. Am  Obcrlaufe des H an treten 
Magneteisenerze auf.

In K ansu  sind Bodenschiitze wenig bekannt, 
Kohlenfeldcr gibt es im  Osten und Nordosten, 
besonders in der Niihc von Kuan-schang-fu, ebenso 
sind dort Eisenerze bekannt.

Von S z e -c h u a n  behauptet A le x a n d e r  R e id ,  
diese Provinz das bedeutendste Kohlenvor- 

kotnmen der W eit enthalte. Den groBeren Teil dieser 
rovitiz nimmt das sogenannte rotę Becken ein, 

unter dessen Sandsteinen und Mergeln die Kohlen 
kgem. An einigen Stellen treten sie infolge von  
SWrungen und Faltungen zutage, und es sind 
Hoże von 3 bis 6 m  M achtigkeit vorhanden. An

Kohlen sind Anthrazit- und P ett- bzw. Gaskohlen, 
allerdings hoch an Asche und Schwefel nachgewiesen. 
Bemerkenswert gut sind dio Abbaumethoden der 
Eingeborenen, auch Zimtnerung und Ventilation. 
Eisenerze sind weit vcrbreitet. E s hat sich darauf 
aufbauend eino nicht unbedeutendo Eisenindustrie 
entw ickelt, doch sind genauere Angaben leider nicht 
yorhanden.

Die Provinz Y iin a n  wurde vor dem Bau der 
franzosischen Ytinan-Bahn von H ai-phong nach 
Yunan-sen durch eine franzosisohe E spcd ition  ge
nauer erforscht; dabei wurde festgestellt, daB der 
Kohlcnbergbau Yiinans kaum  eine groBo Zukunft 
zu erwarten hat. Eisenerzvorkommen wurden an 
einer Reihe von Stellen gefunden, zunachst westlich  
vom  Si-ho, wo jahrlich rd. 1500 t Eisen erzeugt 
werden. Weiterc Gruben finden sich bei den Orten 
Lao-lu-kuan und Chan-hou, deren Erze ycrhtlttet 
und in einem Stahlwerk weiter verarbeitet wurden. 
Der Preis einer Tonne Stahl betrug rd. 240 J l .  
In Chan-hou waren vier Eingeborenen-Hochofen  
m it einer Tageslcistung von 2 t yorhanden. Zu 
jodem Hochofen gehorte ein Puddelofen. L a n -  
t e n o is ,  der Leitcr obiger E sped ition , hiilt, vom  
franzosischen Standpunkt aus betrachtet, dic E n t
wicklung einer GroBeiscnindustric von Yiinan fur 
ausgcschlosscn, weil im Siiden in Tonking (fran- 
zosische Kolonie) dio Aussichten besse:o sind, ander
seits im Norden die chincsische Proyinz Sze-chuan 
eino bliihende Eisenindustrie cntwickeln kann. Ein  
ausgedehntes M agneteisenvorkonunen in dcvo- 
nisohen Schichten nordwestlich von Lao-kai an 
der Tonking-Grenze ist naohtrfiglich noch gefunden 
worden, was yiclleicht die Aussichten auf eine GroB- 
eisenindustrie in Y iinan bcsseit.

D ie Bodenschatze der Provinz K u a n g s i  sind 
wenig erforscht. Im  Norden, nach der H unan- 
Grenze hin, gib t es eine Reihe yon Flozen, die bear- 
beitet werden.

Zu besprcchen bleiben jetzt noch die sechs 
K ustenproyinzen: K uan-tung, Fu-kien, Che-kiang, 
Kiangsu, Shantung und Chili.

In K u a n -t u n g  sind ausgedehnte K ohlenyor- 
koinmen in der Prafektur Sha-show-fu, im Distrikt 
Hua-hsien, weiter in Kwang-show-fu und nahe 
der Tonking-Grenze yorhanden. Eisenerze werden 
abgebaut bei Tseng-sheng-hsicn, weiter bei H sien- 
huikian und Yuang-an-hsien, wo sie auch verschmolzcn  
werden. Der W ert der Eisenerzeugung allein am  
letzteren P latz wird auf rd. 10 Millionen Mark 
angegeben.

Kohlenvorkommen sind in F u - k ie n  bekannt, 
doch werden sie wenig bearbeitet. E in groBeres 
Lager von M agneteisenstein, angcblich zehn Millionen 
Tonnen Erz, liegt rd. 100 km  westlich von Amoy.

In der Provinz C h e -k ia n g  sind Kohlen und 
Eisen bisher wenig bekannt. Kohlengruben gibt 
es bei Chu-chow-fu. Eine kleinere Eisenindustrie  
hat sich bei Ningpoo entwickelt, die Roteisenerz aus  
dem  FluBgerolle yerschmilzt.
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D ic Provinz K ia n g s u  hat nachweisbar mir 
in ihrem nBrdlichen Teile Bodenschiitze, wo aus- 
gedehntc Kohlenvorkom m en, deren Kohle rd. 3 0 %  
fluohtigo B estandteile besitzt, vorhanden sind. Eben- 
dort gibt es reiehe Eisenerzyorkom m en, von deren 
B eichhaltigkeit vor kurzem eingegangene Berichte  
eines deutsehen Bergingenieurs hoffen lassen, daB 
sie baldigst in grofierem Um fange verwertet werden. 
W eiter sind Eisenerze in der Nahe von Nanking 
bekannt, deren Yerwertung, nachdem  auch nicht 
allzufem  vou Nanking Kohleiworkom m en im Kohlen- 
kalk  nachgewiesen sind, in die W ege geleitct werden 
kann.

Die niichste Proyinz, S h a n t u n g ,  interessiert 
uns D eutsche ganz besonders, weil an ihrer Siid- 
kusto unser Pachtgebiet Kiautsohou m it dem  Hafen  
von Tsingtau liegt. Durch die Shantung-Balm , dic 
von  Tsingtau iiber W cihsien nach Tsi-nan-fu, der 
Provinzialliauptstadt fiihrt, ist das Land in seinem  
m ittleren Teile gut aufgcschlossen. Bekannt sind  
die Kohlengruben der Shantung-Bergbau-Gesell- 
scliaft. Besserc Kohlen und in giinstigcrer Ablagerung, 
ais sie der Shantung - Bergbau - Gesellschaft zur 
Yerfiigung stehen, g ibt cs in Sud-Shantung in der 
Nahe von I-chou-fu und llisien. Die dortigen Kohlen 
liefem  einen ausgezeichncten K oks, wio er allerdings 
ingleicher Gflte auch von der am Hung-shan gclegcnen 
Grube der Shantung-Bergbau-Gcsellsehaft hergestellt 
werden kann.

N icht w eit von den Hung-shan-Gruben, bei dcm  
Bahnhof Tsing-ling-tschen (von Tsingtau 180 km ), 
ist am Tieh-shan (Eisenberg) ein steil einfallendes 
K ontaktlager von M agnet- und R oteisenstcin auf
2 km Lange festgestellt. D ie M iichtigkeit des Ganges 
betriigt bis 35 m. Der E isengehalt der Erze ist 
ungefahr 6 5 % . Sonstige bedeutendc Eisenerz- 
Yorkommen in der Proyinz sind trotz eifrigen Nach- 
forschens n icht bekannt geworden.

h i der nordlichsten Kftstenprovinz Cli i i i  (H aupt- 
stadt Peking) sind neben einer Reihe yon  Anthrazit- 
und Fettkohlenyorkom m en im  Siidwestcn und 
W esten Pekings vor allem  diejenigen Kohlenvor- 
kommen bemerkenswert, in denen die śilteste und 
groBtc Bergbau-Gesellsehaft Chinas, die Chinese 
Mining & Enginecring Company, arbeitet. Bedeu- 
tende Eisenerzyorkom m en sind in der Proyinz Chili 
nicht bekannt.

E s bleibt jetzt nur noch iiber die sogenannten  
Territorien: die Mandschurei, die Mongolei und 
chinesisch Turkestan, zu berichten.

In der M a n d s c h u r e i  sind Anthrazite bei Ycntay, 
Fettkohlen und Anthrazite bei POn-shi-hu, Gas- 
flanunkohlen bei Kuang-eheng-tse und Dalai-Nor 
an der Transbaikalischen Grenzo bekannt. Bei 
Y entay sind zehn Floze nachgewiesen, wovon vier 
maohtiger ais zwei FuB sind. Nur ein Floz ist 1 y2 
bis 2 m  maehtig. Bei Fusliun sind zwei Floze in Ost- 
W est-Streichen auf eine Liingo yon etw a 15 km  nach
gewiesen. D as oberste F loz ist 30 bis 38 m  m aehtig; 
die K olile enth&lt 4 0 %  fluchtige Bestandteile und

1 0 %  Asche. B ei Pon-shi-hu sind 5 bis 6 Floze 
nachgewiesen, davon keineS miichtigcr ais drei FuB. 
Dic K ohle ist unrein, aber sonst eine gute Koks- 
kolile, w as besonders aus dem Grundc wichtig ist, 
w eil 35 km  siidlich von diesem  P latz ein rciches La^er 
von M agneteiscnstein vorhanden ist. Ein weiteres 
rciches Eisenerzyorkom m en ist zwisehen Kirin und 
Mukden vorhanden, siidlich des Tich-ling ( =  Eiscn- 
gebirge), so genannt nach einer Kette von Hugeln, 
die sehr rei cli an Eisenerz sind.

D ie M o n g o le i  ist beziiglich ihrer Bodenschatze 
noch wenig crforscht; doch sind Kohlen vorhandcn. 
Aehnlic.il ist cs m it T i b e t ,  wo Eisenerzyorkommen 
nachgewiesen sind, dic auch schon eine gewisse 
Yerarbeitnng erfahren, was dic Ausfuhr yon Eiscn- 
arbeiten yon dort bcweist. In c h in e s is c h  Tur
k e s t a n  sind Kohlenvorkom m en bekannt, doch 
fehlcn irgendwelcho genaucrc Nachrichten.

Wio aus yorstehenden Angaben zu entnehmen 
ist, sind beinahe in allen Provinzen Chinas Kohlen- 
yorriite, zum Teil in auBerordentlich reichen Mengen, 
bekannt. Auch Eisenerzyorkom m en kann beinahe 
jede Proyinz aufweisen. E s liegt iu der Natur dieser 
Erzyorkoinmen, daB sie nicht in dem Umfange 
bekannt sind, wic dio regelmaBig gelagerten, ani 
weite Ausdehnung sich erstreckenden Kohlenror- 
kommen. Die Tatsacho bleibt aber bestehen, daS 
China an Kohle und Eisen ein uberaus rciches Land 
ist und dementsprcchend bei yernunftiger Erschlie- 
Bung dieser Sohatze eine heryorragendc Zukunft 
haben kann.

Der Han-yeh-ping-Konzern.

Ein guter Anfang m it der Entwicklung einer 
chinesischen Eisenindustrie, sow eit ErschlieBung von 
Kohle und Eisenerz und ferner die Gewinnung yon 
Stah l und Eisen sowie die W citerverarbeitung dieser 
beiden Erzcugnisse in Frage kom m t, war in den im 
Anfang schon genannten W erken des Ilan-yeh-pjng- 
K onzcm s geschaffcn.

Im  folgenden gebe ich zunachst eine kurze Be- 
schrcibung der zu diesem  Konzern gehorenden 
K o h le n g r u b e n  v o n  P in g - l i s ia n g .  Sie sind in 
der Proyinz Kiangsi gclcgen, etw a 000 km Luft- 
linie siidlich yon  Ilankau, und yerdanken ihre Ĵ nt- 
stehung den W iinsohen der chinesischen Besitzcr 
der H anyang-E isen- und Stąhlwerke, fiir dic dortigen 
Hochofen einen brauchbarcn und billigen Koks 
selbst herzustcllen.

Ais das E is e n w c r k  in  H a n y a n g  errichtct war, 
muBte man feststellen, daB trotz der y o r z u g l id ie n  

Eisenerze von  Tayeh die L eistung der Oefen mangels 
geeigneten Kokses nicht zufriedenstellend war. 
wurden in H anyang auBer m it englischem, vor- 
iibergehend sogar westfiilischem Koks gróBere \er- 
suclie m it Kaiping-Koks von den nordlich g elegen en  

Kaiping-Gruben und m it einem  Koks der Kegierungs- 
grubc Ma-ngan-shan gem acht, die aber durcliaus 
nicht befriedigten, teils der hohen Kosten Wegen. 
teils wegen der schleehten Bcschaffenheit des Koksę;.
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Seit altcn Zeiten kam auf dem SiangfluB aus 
Hunan lin  verh;iltnismaBig festor, schwefel-, phos
phor- und aschcarmer Kok?. E s galt nun, der Hor- 
kunft dieses Erzeugnisses nachzutorschen. Damals 
hatte gerade Se. Eszejlenz S h c n g -k u n g -p a o ,  der 
nachmalige Ycrkehrsminister, die Hanyangwerke von  
Tschang-tschi-tung erworben. Er sehiokto im Jahre 
1898 zwei deutsehe B irgleute nach Hunan zur Fcst- 
stellung des Kokskohlenvorkornmens. Sie fanden, 
dali in der Niihe der Grenze von Hunan und Kiaugsi 
boi der Kreisstadt Ping-hsiang die Erzeugung eines

Kohlen- Koks-
fiirderang crzcugung

1 9 0 1 .................................. 7 553 tl
1902 .................................. . 56 052 t gonauo
1903 .................................. . 121 885 t Angaben
1904 .................................. . 154 000 t. fehlon

. 194 063 t
83 908 t

1907 .................................. . 402 325 t 118 658 t
108 487 t
117 750 t

1 9 1 0 .................................. . 040 450 t 176 691 t
1911 bis Oktober rund . . 670 000 t  ( +  800 000

ganzes Jah r ?)

Abbildung 2. Tiofbausohaohto I  und I I  der Ping-hsiang Kohlongrubo,

guten Kokses, beruhend auf dem Vorhandensein 
guter Ploze, in groBcrem Umfange betrieben wurde. 
Nach dem daraufhin eingereichten Berichto wurde 
einer der Deutsehen, Herr Leinung, m it der Aufgabe 
betraut, eiu der GrSBe der l li it te  entsprechendes Berg- 
"erk anzulcgeu und dessen Leitung zu ubemehmen. 
Damit war die erste H ii t t o n z e c l ie  in China gegrtlndet.

Die Rohkohle von Ping-hsiang (Abb. 2) hatte in den 
besonders in Frage kommenden Fliizen einen Aschen- 
gehalt von rd. ‘20 % , so daB ein intensives Waselien 
erfordcrlich war. Die Kohlenwascho war fiir 2400 t 
Tageslcistung cingerichtet. H iitte und Zeche ent- 
"ickeltensich nur langsam. Bei Ausbruch der Revolu- 
tion lieferte Ping-hsiang bei einer Tagcsturderung von  
r!00 bis 2000 t Kohlo rd. 750 bis 850 t Koks m it  

bis 11,0% Asche und 0,5 bis 0,6 % Schwefel.
Das Steigen der F ó rd en m g  geh t am  b esten  aus  

folgender Zahlentafel hervor:

Fordorung 1000—1200 t  tiiglioh.

Dic Selbstkostcn f. d. Tonne Kohlen betrugen in 
Taels, Durchschnittswert etw a 2,60 J l:

1905 ......................................  2,32 Taels =  5,03 .«
1906 ......................................  2,54 „ ----- 6,60 „
1907 ......................................  1,76 „ = 4,58 „
1908 ......................................  1,76 „ =  1,58 „
1909 ......................................  1,58 „ = 4,11 „
191 0 .................................  1,54 „ =  4,00 „

und waren in 1911 bis Oktober auf etw a 1,30 Taels 
=  3,38 J l  gcfallen.

In den Selbstkostcn sind sam tliche Lćihne fiir 
dio Arbeiter und Gehiiltcr fiir die chinesischen und 
europaischen Beam ten m it Ausnahme der H aupt- 
yerwaltung enthalten. D ie Unkosten fiir diese 
H auptvenvaltung (chinesische Direktion) betrugen 
etw a 0,15 bis 0,20 Taels, so daB die Tonne Kohle 
in 1011 rd. 3,00 J l  an Selbstkostcn crforderte. Diese 
geringen Selbstkostcn beruhen zum groBen Teil 
auf dem niedrigen Stand der Lohne. E in H auer in
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der Grube verdiente in der zehn- bis zwolfsliindigen  
Schicht, nachdem  K ost und W ohnung, die ihm von  
der Zeciie in groBen K ascm en gestellt wurden, von  
ihm  bezahlt waren, einen N ettolohn von etw a 0,60 J l ,  

ein Kuli (Sohlepper, Hilfsarbeiter) etw a 0,40 J L  

Dieser Lohn erscheint auBerordsntlich niedrig. W enn  
m an sich aber vor Augen hiilt, daB W ohnung und 
Verpflegung von dem Mann der Zcche m it rd. 16 Pf. 
bezahlt wurden, er also die 60 bzw. 40 Pf. aus- 
schlieBlich zur Befriedigung sonstiger Bediirfnisse 
yerwerten konnte, som it mehr ais zwei D rittel seines 
verdienten Lohnos, so erscheint der Verdienst duich- 
aus giinstig.

Der Versand von Kohle und Koks geschah zu- 
niichst auf einer 93 km  langen Yollbahn, die seit 
1908 im  B esitz der Kaiserlichen Regierung in Peking  
war, von der G nibe bis an den SiangfluB, einem  
siidlichen NebenfluB des Yangtse.

D ie Frachtsatze auf der Bahn betrugen: 
his 1911:

1 Tonno Kohlen . . . .  0,8 Taels =  2,08 .11
1 „  K o k s ..................  1,0 „ =  2,CO „

nach 1911:
1 Tonno Kohlen 0,53 Taels =  1,38 M (ProuC. =  2.70 JL)
1 „ Koks 0,04 „ =  1 ,0 3 .11

waren also nach 1911 fiir Kohle etw a halb so hocli 
wie auf den preuBischen Staatsbahncn.

Zur Beforderung dienten auBer gewohnliohen 
15-t-W agen etwa 50 bis 60 aus Deutschland be- 
zogene Selbstentlader von 35 bis 40 t  Ladefiihigkeit. 
AuBer einigen kleineren amerikanischen Lokom otiven  
waren Diisseldorfer Hohenzollcrn-Lokomotiven in 
Gebraueh. Der V e r s a n d  an Kohle und Koks be- 
lief sich insgesamt auf etwa 1700 bis 1800 t taglich. 
Am Endpunkt der Bahn waren groBc Lagerpliitze 
yorhanden, auf denen Koks und Kohle zunachst ent- 
laden und dann von Kulis in Korben in die Leichter 
getragen wurden.

Bei dieser Gelegenheit muB ich von einer prin- 
zipiellen Frage sprechen. Yielfach fand ich in China,
u. a. auch in H anyang, die Meinung verbreitet, daB 
bei dem  iiberaus billigen Tagelolm maschinelle Fiirder- 
und Verladeeinrichtungen unzweckm&Big seien. Es 
widerspricht dieses aber auch fiir China jeder Be- 
triebserfahrung, da einerseits durch zweckmiiBige 
Einfiihruug maschineller Betriebe selbst billige H and- 
arbeit noch billiger ersotzt werden kann, anderseits 
jeder Betrieb dadureh mehr oder weniger unabhiingig 
von der Arbeitslaune seiner Arbeiter wird, ein Mo
m ent, das in China m indestens so stark in Erwagung 
gezogen werden muB wie in Deutschland. .Jedenfalls 
ist es fur m ich eine nach meinen Betriebserfahrungen 
feststehende Tatsache, daB sachgemaB ausgefiihrte 
Forder- und Yerladeeinrichtungea auch in China 
sich gut bezahlen. Um  hier kurz abzuschweifen, 
sei z. B . auf den fiir einen Ingenieur ungewohnlichen  
Anblick hingewiesen, daB in den groBen Hafenstadten  
Cliinas, m it teilweiser Ausnahme von Tsingtau, die 
Be- und Eutladung der Dampfer, soweit nicht die 
maschinellen Einrichtungen der Dampfer selbst

rcichen, reinc H andarbeit ist. Bekannte Erschei- 
nungen sind im Zusammćnhang damit auch die Kuli- 
brigaden, die aus den im Hinterland der Stadt ge- 
legenen Lagerplatzen und Hausern unter rhyth- 
mischcm Gcsang ihre schweren Lasten auf den Scliul- 
tern zu den Schiffen schaffen. Es ist nicht zu vcr- 
kennen, daB dieso Kulimassen, dic fast immer in 
Yerbiinden organisiert sind, allen maschinellen Ein
richtungen zunachst feindlich gegenuber stehen 
werden. Aber wie diese kurzsichtige Haltung in allen 
Landem  iiberwunden ist, so wird es nur eine Frage 
weniger Jahre sein, daB auch in Cliinas Ilafen Krane, 
Seil- und Rollbahnen eingefiihrt werden.

Ich kommc zuritek auf die Kohlen- und Koks- 
yerladung der Ping-hsiang-Grubc. Koks und Kohle 
hat bis zu den Verbrauchsstiitten in Hanyang auf 
dem FluB rd. 600 km  zuriickzulegen. Es dienten zur 
Bet order ung: 15 Dam pfboote, 24 eiserne Leichter, 
160 bis 200 holzernc Leichter m it einem Gesamtwert 
von ungefahr 1 4 0 0  000 Taels =  rd. 3 600 000 .11. 
Die Leichter hatten einen Inhalt von etwa 400 bis 
450 t. Sie geniigten noch nicht, um den ganzen  
Yersand aufzunehm en, und zur Erganzung wurden 
immer noch groBe Dschunken gechartert. Dieser 
FluBdienst war ausschlieBlich in chinesischen Hlinden 
undarbciteteentsprechend teuerund wenig zuverlassig.

Neben der K ohlen- und Koksgewinnung befafiten 
sich die Ping-hsiang-Gruben auch m it der Liefemng 
von feuerfesten Ziegeln, die allerdings nur m&Bigen 
Anforderungen geniigten.

Das Arbeiten m it den yorgesetzten chinesischen 
Beam ten in Ping-hsiang war im  allgemeinen niclit 
gerade erfreulich. Zum Teil lag das daran, daB, 
wie iiberall in China, ein sehr starker Nepotismus 
herrschte, d. h. jeder leitendc Chinese suclite 
dauernd in allen m oglichen Stellen, bis zum 
Arbeiter herab, Mitglieder seiner Venvandtschatt, 
ganz gleich ob befahigt oder nicht, unterzubringen, 
so daB ein stetiges Gegenarbciten notig war, um nicht 
m it derartigen wenig wertyollen Elementen uber- 
hiiuft zu werden. Dann war cs ein unbefriedigender 
Zustand, daB keiner der leitenden Chinesen in der 
Lage war, technische Anordnungen und Piane voll 
zu yerstehen, so daB es oft erst harte Kampfe kostete, 
ganz einfache, selbstverstiindliche Anordnungen aus- 
zufiihren. E in sehr groBer W iderstand war noch zu 
uberwinden, bis auch die andere Seite des Haupt- 
buches, auf der die Einnahm en yerzeichnet wurden, 
uns Deutsehen bekannt gegeben wurde.

Dio m it uns Deutsehen tiitigen chinesischen Be- 
am ten waren fast alle reine Praktiker und mit deren 
Yorztigen und Nachteilen ausgeriistet. Es war ver- 
haltnisinaBig einfaeh, aus einem  jungen gewecktcn 
Chinesen einen tuchtigeo G m benste iger , MeBgehiHeu 
oder Bureaubeamten heranzubilden. Schwerer war 
es sehon, einen der Herren zur Erfiillung von zwcl 
oder mehreren dieser unteren Posten zu finden. 
Einen Chinesen, der in der Lage gewesen ware, vol 
und ganz die dauenide Leitung eines Grubenbetnebes 
zu ubem ehm en, habe ich unter den Hundertcn von
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chincsischen Beamten J i ic l i t  getroffen. E in dauerndes 
Augenmerk inuBten wir auch darauf richten, daB dic 
Beamten nicht von den Arbeitern bestochen wurden. 
Dem kleinen chinesischcn Beam ten fchlt im  all- 
gcmcinen eben ganzlich das Gefiihl, durch seine ge- 
liobene Stellung u. a. die Verpflichtung ubcrnommen 
zu haben, seiner Geselischaft treu zu dicncn.

Die Arbeiter waren bei gerechter Behandlung im 
allgemeinen nicht schwer zu regieren, geschickt in der 
Ausfuhrung ihrer Arbeit und nach anfanglichem  
Widerstrebcn durchaus willig, sich m it Neuerungcn 
zu befreunden. Dic Grubenleistung war etw a ein 
Drittel bis zur H alfte der eines deutschen Arbeiters; 
nicht daB dic kórperlichen Kraftc entsprechend ge

ringer gewesen waren, sondern der Unterschied ist 
darauf zuruckzufuhren, daB die Leute nicht mehr 
arbeiten wollten. Eine schlimmc Leidenschaft der 
Arbeiter ist dic unverbesserliche Sucht, zu stchlen  
und zu betrugen. Gcgcnstiinde, die einen W ert von  
einem  Kiisch, also dem Bruchteil eines Pfennigs 
haben, sind dem gewiilmlichcn Chincscn geeignete  
Diebstahlsobjckte. Seine G leichgiiltigkeit gegen 
SieherheitsmaBregeln ist ebenfalls eine sehr unan- 
gcnchme Eigenschaft.

Diese Schildcrungen von Beam ten und Arbeitern 
treffen im allgemeinen auoh fiir die Yerhiiltnisse auf 
den Eisencrzgruben des Ilanyangw erkes zu.

(SchluB folgt.)

Uebćr Materialveranderung durch Kaltwalzen.
Von D ozent 2)r.^UQ- H . H a n e m a n n  in Berlin und Dr. Cli. L in d  in H am burg.

(Mittcilung aus der metallographischen Abteilung des cisenhttttemnannischen Laboratoriums 
der Kgl. Teelmischen Iloehschule zu Berlin.)

(Hierzu Tafel 0.)

A u f  unsere Anregung stellte uns die Firma
*  C. K u h b ie r  & S o h n  in Dahlerbriick ein 

Stuck eines Bandstahles in yerschiedenen Arbeits- 
stufen, nach jedem Stich und jeder Gltihung zu 
wissenschaftlicher Untersuchung zur Yerfugung. Es 
war somit Gelegenheit gegeben, die Materialver- 
anderungen wahrend dos K altwalzens in den ein
zelnen Stufen messend zu verfolgen, woriiber uns 
bisher zusainmenhangende Untersuclm ngen nicht 
bekannt geworden sind. Wir danken an dieser Stelle  
der Firma fiir ihr Entgegenkom m en. Unsere Er
gebnisse mogen im folgenden m itgeteilt und eriirtert 
werden.

Der Bandstahl, von der Fabrik m it fortlaufenden  
Nummern versehen, war etwas iiber 80 m m  breit, 2 bis 
0,3 mm dick und 500 m m  lang. Seine Vorbeliand- 
huig ist aus Spalte 2 der Z ahlentafel 1 ersichtlich. 
Die Proben 1 bis 12 sind kaltgewalzt oder gegluht, die 
Proben 13 bis 16 gehartet. D ie  Messungen wurden 
zwar auch auf die geharteten Proben ausgedehnt, die 
^iedergabe dieser W erte aber in den Tafeln erfolgte 
ohne Besprechung, da dio durch das H arten bedingte  
Materialiiiidcrung von der K altwalzung unabhiingig  
>st und auch bereits in einem fruheren Aufsatze* 
emgeheiid behandelt wurde.

Obgleich die Proben von dem nam lichcn Ring  
Btammten, konnten doch durch etwaige Entkohluug  
beim Gliihen Verschiedenheiten im K ohlcnstoff
gehalt entstanden sein. Daher wurden die Kohlen- 
stoIfgelialte kolorimetrisch nachgepruft. D ie  Er
gebnisse sind in Spalte 3 der Z ahlentafel 1 zusam - 
luengestellt und zeigen, daB eine Entkohlung nicht 
stattgefunden hat. D ie Abweichungen zwischen den 
einzelnen Werten liegen innerhalb der Versuchs- 
fehler.

* St. u. E  1911, 24. Aug., S. 1365/74.

Die D ic k e  der Proben wurde an je fiinf Stellen  
gemessen, die in Abb. 1 m it a, b, c, d, e bezeichnet 
sind. D ie M essung geschah m ittels Schraubenlehre 
m it Gefublsschraube; die vierte Stelle nach dem  
Komma ist geschatzt. D ie W erte a, b, c zeigen, 
daB der Bandstahl im Stuck vorziiglich gleichmaBig 
ist, da die Dickcnunterschiede hóchstcns 0,02 mm , 
m eist aber erheblich weniger betragen. Auch die 
unvermeid liche, wahrscheinlich in der Durchbiegung 
der W alzen begriindete Yerdickung der Bander in 
der M itte bei d ist gering. Sie betriigt durchschnitt- 
lich nur 0,02 m m . Dio Dicke der Proben zeigt natur- 
gemiiB von Stich zu Stich eine betrachtliche Ver- 
minderung. In ihr kom m t derFortscbritt der W alzung

f-ć--------------- ------ soo--------------
x<?

CL
X

Abbildung 1. MeBstellen auf den Bandstahlstroifen.

zum Ausdruck, so daB man dieR eihenfolge derD icken- 
maBe ais Kalibrierung der K altwalzung bezeichnen 
kann. In Abb. 3 d  ist die Dickenabnahmo der ge- 
gliihten Proben von Stich zu Stich entsprechend den 
Werten in Zahlentafel 1, Spalte 4, dargestellt. Die 
Kurve zeigt durch ihren regelmiiBigen Yerlauf, daB 
die gesam te durch dic K altwalzung erstrebte Dicken- 
verminderung gleichmaBig auf die einzelnen Stiche  
vcrteilt wurde. D ie  relative Q uerschnittsvenninde- 
rung wird daher bei den letzten  Stichen groBer ais 
bei den ersten. Sie ist aus Zahlentafel 1 Spalte 10 
zu entnehmen. Dort sind die Verhaltnisse der Quer- 
schnitte vor und nach jedem  Stiche eingetragen, 
wie sio sich aus den D icken und Breiten der ge- 
gliihten und der kaltgewalzten Proben berechnen 
lassen. Auffallig ist die nicht unbetrachtliche Dicken-
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Ycnnehrung der kaltgewalzten 
Stiieke durch das Glulien, wic 
lvurvo d Abb. 2 erkennen la lit, 
insbesondero da mit dem Beizen 
nach dem Gliihen ein wenn auch 
geringer Materialverlust rerbuu- 
den ist, Das Jlaterial arbeitet 
beim Gliihen der Wirkung der 
K altreckung entgegen, vermag 
sic jedoch nattirlich nur zum ge
ringen Teile wieder aufzuheben. 
In ahnlicher Woise wird das Yer- 
halten desM ateriales beim Gliihen 
auch durch dio Yenmdenmgeu des 
spezifischen Gewichts gekcmt- 
zeichuot. Die 'Wiigungsergebnisse 
sind in der Zahlentafel 1 Spalte 8 
und in Abb. 2 c  enthalten. Die 
W erte zeigen, daB die Kaltwal- 
zung, w ie dies ja  fiir alle Arten 
der Kaltreckung des Eisens gilt, 
eine Yerminderung des spezifi
schen Gewichts zur Folgę hat. 
D as M ateriał dehnt sich bei der 
K altwalzuiig aus; cs wird leich- 
ter. Der oft gebrauehte Ausdruck 
„koniprimierter** Stahl, „korn- 
primierte" Wellen u. a. ist daher 
nicht. gut gew&hlt Er verleitet 
zu der Anschauung, ais ob das 
Materiał durch die Pressung 
dichter wurde, wahrend es lat- 
sachlieh zwar harter tuid lester, 
aber leichter wird. Umgekekrt 
bewirkt die Gliiltung jedesnial 
nach dem Kalt walzen eineWieder- 
yerdichtung des Stahls, tuid zwar 
wird die durch das Kaltreckea 
bewirkte Yerminderung des spe
zifischen Gewichtes v o lls ta n -  
d ig  riickg&ngig gemacht.

E ine Diekenvermehnmg mit 
gleichzeitiger VeigrflBening des 
spezifischen Gewichtes ist bet 
gleichbleibender Breite des Stahl- 
bandes nur auf Kosten seiner 
Liinge moglich. Ist d0 die Dieke 
und s„ das spezifische Gewicht 
des kaltgewalzten Stahles, di 
die D icke und s, das spezifische 
Gewicht nach dem Gluhen, 
ergibt sich bei gleichbleibender 
Breite die Yeranderung x der

Langencinheit zu - •  
d i • -i

Nach dieser Gleichung errech- 
net sich beispielsweise f u r  das 
Glulien nach dem ersten Kalt* 
walzen (vgL Zahlentafel 1, Spalt® 
4 und 8) eine Yerkurzung vo»

| 9 O
u t; a 

i 2  ! S a  3 "  ! 3  -  B

1  i  a  C af l  S  3

*  a  4

a s
i - |  3
i I W

= S

5 '3 ■

> • £ 2 ii i; ̂  c

■ *"< I jS — -3 ^
1 1 3 CT5 i  S S 5 i- c

"5 E ''-3 ii 4

H
S *
D. O’■£}

1 !  1 1 1 1  
3  a t l 8 *

o O ca —- c 
—  C' -= O *± 3

3  2 w * J  s

+J ^
o  oc Ci I- t-  o CC X X Ci o  w ® * wO 1 Ci <M CC Ci — X ».c 1— o t : C  JO -O JO
cc co W cc ».c cc X t" TP o Ci 'o ^  5) o
o  * o I- CC CJ CC O O t'* to tc tc ŁC

i OJ of cc -T of —of r-T °  o o o 3 ;«S ej c3 cj !

CO —* oo O Ci Tt< O ł.C OJ oj ^  a  oj —cc —« —• O 00 CC Ci Ci CC O Ol t'- N CC Oo  co o W t-* 00 o t- X t" X Ol Ci 1© vc Ol 1—« O oc o  o l'- X 13 0 o  ».c co 00
i ->* o  o” o  f-T O r* o  of o

i o o i o ° -  1 1 1 1 1 ■ I 1 M M I .: o  \q -? vc 1 1 1 1 1 i 1 • I 1 i I 1

j o  o  o O I 1 1 I O IO ■ rCC ■«5' CC CC ‘ 1 1 1 ^ cc cc CC ‘ cc • 1

I"- t~- X o X: -t cc 00 o 04 ? i i ] 1 1 ! [ 1 l; oi w oj ł-1 CN — 1 i i 1 i l i l i i

j t-  CO co 00 00 o  o^ o  x^ o  o OJ ac to
1 oc oo cc cc cc tC CO vc CC o  »o -T 3  cvTOl cc OJ

, cc ■-« — n OJ Ci Ci ^  — 0
C-ł —< Ol —< OJ OJ cc cc CC |

*+* 1 + . 1 + 1 + 1 + 1 1
r- O —> O <M O Ci OJ —ł r- x X o  x t-o  o  o X C5 X iC Ci O X iO i '  -i t"+2 T->

------Ą------

CJ X X X
1 cc X* 1 1 I ! 1

J l --  ---v
—< C l 03 10 N o cc

1 cs <o cc cT Ci Ci CO X cT o1 co oj cc o O l- X lO cc 1 I 1 1  j1-̂  —i

(M ** M o  ci Ol Tjt r- o co o oo  o >C Ci ^  f . 1 1 !Ol OJ -< OJ — 04 —- Ol o CC O Ol| 00 00 CO 00 00 X 00 X 00 X X 00 * 1 1 1

c o w ~ z* a  tr~ iC oCC 00 —> r-* c O Ci 00 cl  ® ^  1 I 1 1 '_r —m M —c —r cc of OJ OJ OJ 1 1 1 i ji cc oo x 00 X X X X X X X X

, »o o o o•—1 00 Ol X
J 1 o  1 -  ; cc j o  I 1 1 ! Icc ‘ 

1 7 7 , 7 7

o  cc tr  ° -* OJ 1— OJ o  — o  »c o  oj ,
>c o O t" LC Ol — cc Ol CC OJ Ol -«

; I ” O Ol O cc O CC O OJ_ O O  O O o
o  o o  o o  o o  o o  o  o  o* o

! +  1 - i - 1 + 1 + 1 1 +  i +  ! 1

-> OM C5 C5 w — X <o — o o  O co CO ■Cl cc I -- OJ o OJ X cc o  t-  ci x  :
: ^  ^  “i c  n CC O O t- ■n* »o •*# ;

ei oT -Z -T -T — o — o o  o o" o  o  o  o  i

I- o — C5 X o cc o x  co o o o o o
s| "1 —* —̂ ci ”l. ^  ""l O* -1 ~: —. —. « — —4 — "-H p-l —« —« m* »—1 (-̂  <—* —»

J  ’ *  S '  ee f> ‘
^  ■ y j «  ■ ^  •
£ J - 5  j  J
-  • is £  _  _  -=tC-4̂> __ :3 -  cj

; tC O

-

5 . . E . . ~ . . ■*3
-»s u

s  ^ * S * n; ,M *
g-S ~  JC

> cs ♦ r . o

5: =>tc
• s  5 * .c "S •

-w ^ o JS '
£  ^

* c* ~
:si

-C

H ~Ś£ 2  *3 ^ ^  c  o— ZS -*3ao £ s tc E S tcC **4 »—tojZ tc o o tjc 5u> o  •"> > c  ^ tc- tc

I— X o  o — OJ cc ^  ;--- —



„STAHL UND E ISE N " 1913, Nr. 14. Tafel 6.

H. H a n e m a n n  u. C h .  L i n d :  U eber Materialveranderung durch Kaltwalzen

Abbildung 5. Bandstahl Kr. 4Abbildung 4. Bandstahl Kr. 2.

Bandstahl Nr 8.Abbildun*Abbildung 0. Bandstahl Nr. 6,

03 z*#

Abbildung 9. Bandstahl Kr. 1*2.Abbildung 8. Bandstahl Kr. 10.





3. April 1913. Ueber Materialveranderung durch Kaltwcdzen. Stahl und Eisen. 553

Zahlentafel 2.

Di c k e  d e r  B a n d s t a h l s t t l c k o  i n  mm
a, b, c, e Je 10 m m  vom  L iln g srn m l e n tf c rn t ;  

a b  — b c  =  230 m in ; c d  =  d c .

■A\
R b c

Mittel 
mis 

a, b, c
<1 e

Mittlere
Dicke

der
Proben

lj 2,430 2,440 2,395 2,418 2,425 i 2 ,420 2,421
2 2,070 2,065 2,060 2,065 2,090 2,040 2,065
3 1,660 1,550 1,540 1,550 1,570 1,565 1,562
•1 1,595 1,610 1,620 1,008 1,055 1,025 1,029
5 1,330 1,335 1,320 1,328 1,360 1,330 1,339
fi 1,350 1,335 1,340 1,345 1,305 1,320 1,343
7 0,965 0,965 0,962 0,904 0,990 0,968 0,971
8 1,022 1,030 1 ,0 2 2 1,024 1,040 1 ,0 2 0 1,028
9 0,090 0,695 0,695 0,095 0,720 0,704 0,700

10 0,730 0,710 0,715 0,718 0,730 0,715 0,721
11 0,405 0,471 0,485 0,474 0,500 0,480 0,485
12 0,455 0,455 0,466 0,459 0,475 0,401 0,465
13 0,495 0,480 0,495 0,490 0,515 0,495 0,500
U 0,465 0,470 0,470 0 ,468 ! 0,490 0,470 0,476
15 0,500 0,500 0,480 . 0,493 : 0 ,505 i 0 ,490 i 0 ,496
lii 0,490 | 0,485 0,480 | 0,485 i  0,495 1 0,482 i 0,484

flachstabcs nicht angftngig. Auch lieB dic geringe 
ursprflngliche Dickc der Blechc und die Einspann- 
Yorrichtung der Maschine die Anwendung von  
Proportionalstiiben nicht zu. Um  dcnnoch yergleich- 
bare Werte zu erhalten, wurdo der Querschnitt der 
einzelnen Blcche immer annahernd gleich, und zwar 
zwischen 0,120 qcm und 0,150 qcm gehalten. D ic  
iibrigen GroBen des ZerreiBstabes, MeBlftnge, ganze 
Lange des Stabes, GróBc des K oplcs usw ., wurden 
jedesm al dem Querschnitt entsprechend gewfthlt 
(ygl. Martens, Handb. d. Materialicnkundc, 1. Teil,
S. 108). D as Materiał zeigte sich ais hervorragend 
gleichmaBig, da die Bruchlinien immer beinaho 
genau den gleichen W inkel m it der Langsachsc der 
Stiibe bildeten. D ie Bruchbelastungeii und Deh- 
nungen sind in Zahlentafel 3 enthaltcn.

D ie Bestim m ung der H a r tę  geschah bei den 
Blechen 1 bis 6 m it dem K u g e ld r u e k a p p a r a t  
nach Martens. D ie geringe D icke der iibrigen Bleche 
lieB die Anwendung des Yerfahrcns n icht mehr zu. 
Gemessen wurde der Druck in kg, welcher m it einer

rd. 4,3%. Danach wiirde ein Stahl- 
liand, das nach dem Kaltwalzen einen 
Ring von 50 m Lftnge bildet, sich durch 
das Gliihen um mehr ais 2 m  verkilrzen. 
Die bei dieser Berechnung gem achte  
Aunahme, daB d ie B r e i t e  der Stiicke  
sich beim Gliihen nicht yerringere,' 
wurde an jedem StUck durch je sieben  
Messungen mit der Sclniblehrebestiitigt. 
Die Breitenzitfern in Zahlentafel 1, 
Spalte 7, zeigen zum Teil eher noch 
eine geringe Yermehrung der Brcitcn  
duroh das Gliihen. Im  Yerlaufe des 
Wal2vorganges wachst die Breite etwas 
aa (der Wert fiir Probe 8 fiillt aus der 
Reihe heraus, yielleicht wegen einer 
zufiillig hier yorhandencn Ungleich- 
maliigkeit des Ausgangsmateriales), jc- 
doch betragt die gesam te Breitung in 
den fiinf Stichen nur etwas mehr ais 1% .

Bekanntlich wird durch das Kalt- 
rtckeu die Festigkeit, H artę und che- 
misclie Angreifbarkeit des E isens ver- 
melirt, die Dehnbarkeit yerringert, 
waliręnd das Gliihen dio ursprunglichen 
Eigenschaften des Matcriales wieder- 
herstellt.* D ie Spalten 11 bis 10 der 
Zahlentafel 1 weisen diese Einfliisso  
zahlenmaBig nach, und in den Schau- 
bildem Abb. 2a bis c sind dic durch 
das Kaltwalzen und Gliihen bewirkten 
Aenderungen der ZerrciBfestigkeit, 
Dehnung und Loslichkcit dargestellt.

Die Z e r r e iB y e r su c h e  wurden m it 
einer Maschine von 5000 kg Ilóchst-  
leistung durchgefuhrt. Aus Material- 
mangel war die Anfertigung des Norinal-

* Vgl. Martens-Beyn: Materialienkundc.
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Zahlentafel 3. Z e r r e i f l f e s t ig k c i t  e in e s  
B a n d s ta h le s .

l i g I Quer- ; liruclj- Deh-
I I 1 schnitt

in
last

i Festigkeit in kg/qmm nung
inC qc m kg %

0,135 1275 94,45
0,140 1460 97,98

Mittol1 0.152 1500 98,68 97,22 8,7
0,134 j 1310 97,76
0,120 ! 1290 102,380 0,132 j 1295 98,11 Mittol 100,16 7,5
0,122 1220 100,00

3 0,130 1315 101,16 M ittel0,123
0,131

1245
1045

101,22
79,77

101,19 3,8

4 0,129 1000 77,52 Mi Hel 80,03 13,8
0,131 1085 82,82
0,131 1180 90,29 M ittel5 0,130 1210 93,08 91,68 3,8
0,122 855 71,71 Mittel> fi
0,120 825 68,75 70,23 17,5
0,123 1090 88,62 M ittelj 0,120 1135 90,08 89,35 5,0
0,125 790 63,20

8 0.129 795 61,63 M ittel 61,82 25,0
0,127 770 60,63

9 0,127 1145 90,16 M ittel0,127
0,127

1160
700

91,34
55,12

90,75 3,8

10 0,128 725 156,64 M ittel 56,56 30,0
0,120 730 57,93

11 0,127 1113 87,64
M ittel0,121

0,129
1070
715

88.43
55.43

88,04 5,0 i

12 0,118
0,122

710
715

60,17
58,61

M ittel 58,07 27,5

13 0,130 2165 ! 166,54
M ittol'0,134 2315 [ 172,77 169,66

i 4 0,126 ! 2170 : 171,69 M ittel 171,69 1,2

1.1 0,129 2305 177,58
Mittol bis

0,128 2195 177,30 177,44

h i ' 0,127 2250 177,17 2,5
0,128 2275 177,04 Mittol 177,10

Kugel von 5 mm lialbmesser ciłieu bleibcnden Ein- 
druck von 0,05 mm Tiefe erzeugte. Auch nach dem 
R itz  v ę r fa h re n  von Martens wurde die H artę einiger 
Bleche untersucht. Dabei wurden nicht nur die Ober- 
flachen, sondern auch die Qaerschnitte der Bleche 
gepriift. Ais Belastungen der Diamantspitze wurden
10 und 20 g gewiihlt und die Ritzbreiten bei 450- 
facher YergroBerung gemessen. Wahrend die K ugel- 
d r u c k h a r te  der kaltgewalzten Proben stets erheb- 
lich groBer ist ais die der gegliihten, konnte ein 
entsprcchender Unterschied in der Ritzharte nicht 
beobachtet werden. ■

Die S a u re lS s lic h k e it  wurde nach Hevn in 
einprozentiger Schwefelsaure bestimmt. Aus den 
Blechen wurden dazu Stiicke yon etwa 3 qcm FJiiche 
herausgeschnitten. Nach 24stiindiger Einwirkung 
der Saure wurden die Proben abgespiilt, abgerieben, 
getrocknet und gewogen und darauf weitere 24 Stun
den in frische Saurelosung gehangt. Blech 13 bis 10 
gingen dabei yollstandig in Lfisung.

Eine Yergleiclmng der Werte fiir dic Loslichkeit, 
das spezifische Gewicht, die Festigkeit und Dchnung 
nach den einzelnen Kaltwalziuigen zeigt, daB diese 
Eigenschaften sich nicht gemeinsam in entsprechender 
Weise andern. Ihre Aendernngeu stehen auch nicht 
in Beziehung zu der bei den einzelnen Stichen be- 
wirkten Querschnittsabnalune. Das deutet darauf 
liin, daB sieli das Materiał selbst im Laufe der Kalt- 
walzung andert. In der Tat zeigen die Kurven 
Abb. 3 a — d, daB die Eigenschaften des ausge- 
glflhten Matcriales von Stich zu Stich andere werden. 
Die I< estigkeit und die Loslichkeit nehmen im Laufe 
des W alzrorgangcs ab, wahrend die Dehnbarkeit 
wachst. Da eine chemische Veranderung, wie die 
Kohlenstoffbestimmiuigen beweisen, nicht stattge- 
funden hatte, so konnte dio Aendernng des Materiales 
nur physikalischer Art sein. Ihre Natur lieB sieli durch 
die mikroskopische Untersuchung des Kleingefuges 
unschwer erkennen.

Bei den kaltgewalzten Proben beobachtete mau 
mitunter schon auf dem ungeatzten Schliffe die 
Wirkung des Kaltwalzens, da auf der Policrscheibe 
strichartige Vertiefungen in den Walzrichtungeii 
entstanden waren. Auch nach der Aetzung war die 
Streckung deutlich zu erkennen, wie es nicht arnlers 
zu erwarten war. Der gcwiinschte AufschluB iiber die 
vermutete Materialveranderung war von der Unter
suchung der gegliihten Proben zu erwarten. Daher 
wurden von'den Probeii 2 ,4 , 6, 8,10,12 Aufnahmcu 
des Kleingefiiges alle in der gleichcn YergroBerung 
und nach gleicher Art der Aetzung angefertigt. Die 
Aufnahmen sind in Abb. 4 bis 9 wiedergegeben. 
Abb. 4, die das Ausgangsmaterial vor der ersten 
Kaltwalzung darstellt, zeigt lamellaren, tcilweise 
sorbitisch aussehenden Perlit. Der ttberschfissige 
Zementit ist ais Netz ausgeschieden. Abb. 5, ent
sprechend der Probe nach dem ersten Kaltwalzen 
und Gliihen, enthalt nur noch wenige sorhitische 
Stellen. Der Hauptanteil des Gcfiiges besteht aus 
komigem Perlit von groBer Feinkornigkeit. Es sind 
noch einige wenige Stellen mit lamellarer Ansbiklung 
des Perlites vorhanden. Ein Zementitnetz ist niclit 
mehr zu sehen. Der uberschiissige Zementit tritt 
nicht mehr besonders in Erscheinung, da er im 
kurnigen Perlit gleichmiiBig yerteilt ist.

Abb. 6 von der Probe nach zweimaligem Kalt
walzen und Gliihen zeigt nur noch komigen 
Perlit und keine sorbitischen oder lamellaren Stellen 
mehr. Der kiimige Perlit ist grobkomiger ais bei 
der Probe Abb. 5. Ebenso ergaben die Schliffe der 
Proben 8, 10 und 12 (ygl. Abb. 7 bis 9) gut ans- 
gebildeten komigen Perlit. JedesZementitkiigelchcn 
liegt einzeln fiir sich in einer ferritischen Grundmasse. 
Die Zementitkomer sind scheinbar in den beiden 
letzten Fiillen nach dcm Gliihen noch um ein geringes 
gewachsen, so daB der kiimige Perlit dadurch deut- 
licher ausgebildet und lockerer geworden ist.

Wahrend also das Ausgangsmaterial aus dielttem 
lamellarem Perlit mit sorbitischen Einschliissen 
besteh t, geht der Stahl im Yerjaufe des Kaltwalzens
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umt Gluliens allmahlich in den Zustand eines lockeren 
kómigcn Perliłeś iiber. Mit dem Uebergange von 
lamcllarem zu kornigem Perlit ist bekanntlich eine 
Veniimderung der Festigkeit und Yermehrung der 
Dehnbarkeit verbunden. Da der kórnige Perlit 
der stabilere Zustand ist, wird er auch chemisch 
bestundiger sein. Dadurch wird dor Ycrlauf der Kur- 
ven Abb. 3 a — c crklart. Die Zugfestigkeit und 
dic Loslichkeit des Materiales nehmcn ab, jo mehr 
cs sich dem Zustandc des kornigen Perl i t es n&hert, 
wahrend die Dehnbarkeit wachśt.

Das an den untersuchtcn Proben beobachtete 
Auftreten des kornigen Perlites diirfte keine Zu- 
falligkeit sein. Metallographischc Beobaclitungen 
gezogener Stahldrahte und Ueberlegungcn iiber die 
auf den kaltwalzenden oder kaltziehcnden Stahl-
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werken allgemein eingehaltenen Gliihbedingungen 
fiihren vielmchr zu der Anschauung, daB da3 Gefiigc 
des kornigen Perlites das kennzeichnendo und zu 
orstrebende Gefiige fiir kalt zu reckenden Stahl ist. 
Der kornigo Perlit ist der Zustand der groBten 
Wcflgiheit, Dehnbarkeit, Biegsamkcit und Forni- 
anderungsfahigkeit, den Stahl iiberhaupt annehmen 
kann. In diesem Zustande ist also das Kaltwalzcn 
mit dem geringsten Arbeitsaufwand und m it der 
geringsten Gefahr einer dauernden Schiidigung des 
Materialcs durchzufuhren. Auderseits beha.lt der 
Stahl seine Hiirtbarkeit vollkommen und laBt sich 
auch unsćhwcr beim letzten Gliihen vor dem Polier- 
stich wieder in den Zustand des lamellaren Perlites 
iiberfiihren, so daB er damit seine urspriinglichc 
Festigkeit wiedergewinnt, wenn dies gewiinscht wird.

Dic Elcklrodcn/assutigcn bei Eleklroó/cn.

Die Elektrodenfassungen bei Elektroófen.
(ScliluB von Seite 478.)

I Jas A n s t i ic k e n  der Elektrode erfolgt in den 
meisten Fallen durch Gewinde und Gewinde- 

nippel, wie dies in Abb. 15 dargestellt ist. Es gibt 
jcdoch auch eine Anzahl anderer .Moglichkeiten des 
Anstuckens fur restlosen Elektrodenverbrauch, die aus 
den Abb. 10, IG, 17 und 18 crsichtlich sind. Die 
Anordnungen sind so einfaeh, daB eine besondere 
Erliinterung itberfliissig erscheint. Im iibrigen 
crliebt diese Aufstellung keinen Anspruch auf Voll-
standigkeit*

Das Yerfahren des Anstuckens bedingt also die 
Wwendung von PaBstiieken, Verschraubungcn oder 
(lcrgl., was mit einer Reihe yon Nachteilen verbunden 
ijt. ZunSchst liegt eine groBe Schwierigkeit darin, 
dic Innengewinde und die Gewindenippel so genau 
auszufflHren, daB ein genau konzentrisches Zu- 
sammenstiicken der Elektroden ermoglicht wird, 
und in vielen Fallen erhiilt man daher das in Abb. 35 
yeranschaulichte Bild. Die G ebr. S iem ens & Co. 
in Lichtenberg haben daher vorgeschlagen, die 
Enden der Elcktroden m it zylindrischen, kegel- 
lurmigen oder sonstigen Zentrierungen zu versehen, 
die z. B. aus Vorspriingen oder Vertiefungen be- 
stchen. Die Erhćihungen der einen Elektrode passen 
■n die entsprechenden Yertiefungen der nachsten 
Elektrode, wie Abb. 36 zeigt, oder beide Elektroden 
erhalten Yerticfungen, in die ein besonderes PaB- 
stuck hineingelegt ist (s. Abb. 37). Hierdurch ist 
cs moglich, die Elektroden genau konzentrisch zu 
sammenzustucken, und zwar ist die genaue Zen- 
trierung auch dann noch gcwahrleistet, wenn die 
V erschraubungen ungenau, d. h. mit Spiel, gc- 
arbeitet sind. Die Genauigkeit der Zentrierung wird 
'‘och erhoht, wenn die Zentricrflachen auf einer 
Drehbank abgedreht werden.

Das Anstuckungsvcrfahren bedingt ferner, selbst 
bei der genauesten AusfOhrung, welchcr das Kohle-

* Vgl. B o r o h e r s :  Elektrische Oefen, 2 . Aufl., S. 143.

materiał noch fiihig ist, einen nicht unbetriichtliehcn 
Spaimungsverlust. Diese Ycrlustc betragen nach 
Messungen, die an verschiedenen Elektrostahliifen 
angestellt wurden, bei ąuadratischen Elektroden 
von 280 bis 300 mm Seitenlange und bei einer Stroin- 
belastung von etwa 5 Amp/qcm 2 bis 2,5 Yolt fiir 
die Anstiickungsstelle. Bei Elektrostahlofen mit 
zwei in Serie geschaltcten Lichtbogen, die also mit 
zwei Elektroden arbeiten, ergibt sich liierbei ein 
Spannungsverlust von etwa 4 bis 5 Yolt an den An- 
stuckungsstellen, dem bei einer Strombelastung 
des Ofens von .etwa 500 KW ein Energieverlust

Abbildung 35 bis 37. Anstfleken von Elektroden.

von IG bis 20 KW, das sind rd. 3,5 bis 4 %  der Ge- 
samtenergie des Ofens, entspricht. Eine erhebliche 
Verbesserung und eine Vermeidung unniitzer Ver- 
luste erscheint jedoch nicht ausgeschlossen. Der 
Spannungsverlust an der Anstiickungsstelle setzt 
sich wic folgt zusammen:

a) aus dem Uebergangswiderstand von der Elek
trode zum Yerbindungsstuck. Der Uebergangswider
stand kann herabgesetzt werden durch eine moglichst 
genaue Ausfuhrung der Kontaktflachen, also bei- 
spielsweise der Gewinde und Gewindenippel;

b) aus dem Uebergangswiderstand von Elektrode 
zu Elektrode; dieser Betrag wird dann kleili werden, 
wenn auf vollstfindig ebene Stirnfliichen der zu ver- 
bindenden Elektroden geachtet wird, auch empfiehlt
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sich hierbei die Yerwendung eines gceigneten, gut- 
leitenden Elektrodenkittes;

e) aus dem Eigenwidcrstand des Verbindungs- 
stiickes; dieser Wert kann durch geeignete Wahl des 
Materials erheblich vermindert werden. Bisher 
bestanden die Verbindungsstiicke aus einer Kohle- 
masse, die derjenigen der Elektrodo selbst entsprach. 
Nach einem Yorschlage der P la n ia w e rk e ,*  Akt.- 
Ges. fiir Kohlefabrikation in Batibor, kann man die 
bei Benutzuhg derartig zusammengesetzter Kohle 
an den Verbindungsstellen auftretenden betracht- 
liclien Uebergangswiderstande dadureh moglichst 
ausgleichen, da 15 die Verbindungsstiicke aus einem 
Kohlematerial hergestellt werden, das elektrisch 
besser leitend ist ais das M ateriał der Kohleclektrode 
selbst. Ais besonders gut leitendes Elektroden- 
material hat sich eine Kohlemasse bew&hrt, die 
Graphit oder Metali enthiilt. Es ist auch bereits 
vorgeschlagen worden, die VerbindungsstOcke aus 
Metali herzustellen. Dic Verbindung der Elektroden 
durch ein geeignetes PaBstiick hat aber den Zweck, 
sie im elektrischen Ofen restlos verwenden zu konnen. 
Hierzu ist es notwendig, daB die Yerbindungsstelle, 
also auch das Yerbindungsstuek, in den elektrischen 
Ofen und in das Schmelzbad selbst eingefiihrt wird. 
Die Verwendung von Metallteilen ist also fiir diesen 
Zweck nicht geeignet, da das Metali sehon bei der 
Einfiihrung in den elektrischen Ofen schmelzen und 
verdampfen wiirde, wodurch die Verbindung auf- 
gehoben und der eigentliche Zweck yerfehlt wftre. 
Dieser Uebelstand wird beseitigt, wenn das Ver- 
bindungsstiick aus einer gut leitenden Kohle oder 
aus metallhaltiger Kohle besteht. Bei Yerwendung 
von metallhaltiger Kohle werden zwar die Metall- 
tcilchen auch schmelzen konnen, jedoch werden sie 
durch die sie umgebende Kohle bis zum E intritt 
in das Schmelzbad festgehalten werden und so ihrem 
Zwecke noch voll und ganz genugen.

Das Anstuckungsverfahren bietet also den Vor- 
teil, daB man zur Vermeidung von Materialverlusten 
den sich ergebenden Best einer alten Elektrodo mit 
einer neuen Elektrodę Yerbinden kann, um auf diese 
Weise auch den kleinsten Kohlerest auszunutzen zu 
konnen. Hingegen bietet das Yerfahren eine Reihe 
von Nachteilen, die hier zusammengefaBt seien:

1. Die Herstellung und genaue Ausfuhrung der 
Innengewinde, Gewindenippel und anderer PaB- 
stiicke verteuem durch die erforderlichen Arbeits- 
lohne das Elektrodenmaterial.

2. Die Ueberwindung des an den Verbindungs- 
stellen zweier Kohlebloeke herrschenden Ueber- 
gangswiderstandes fiilirt zu groBcren Kraftverlusten.

3. Die Yerbindung lockert'sieli leicht und Yer- 
groBert den eben erwahnten Uebelstand, oder das 
im Ofen befindhclie Kohlenende fallt ab, Kurz- 
schlusse oder andere Storungen herbeifiihrend; bei 
festem SchluB der Yerbindungsstellen i s t  wieder die 
Gefahr des Abbrechens der Y erein ig ten  Kohlekorper

* D. B .P . 238 343.

bei den hier auftretenden Spannungen entsprechend 
groB.*

Diese Uebelstande fallen naturgemiiB bei Yer
wendung von ungestucktcn Elektroden fort, und 
es ist daher einc Rechenfrage, die hauptsachlich von 
den Erzeugungskosten des Stromes und den Ge- 
stehungskosten der Elektrodo und deren Liinge ab
hangt, ob es zweckmaBiger ist, das Anstiickungs- 
verfahren zu verwenden und den auftretenden Strom- 
verlust und die erwahnten Uebelstande in Kauf zu 
nehmen, oder aber ungcstuckte Elektroden bis auf 
einen geringen Rest zu verbrauchen. Das letztere 
wird in den meisten Fallen vorzuziehen seiu, wenn 
der StromanschluB derart ausgefiihrt ist, daB sich 
nur kleine Elektrodenstiicke ergeben. Ein AnschluB, 
der in dieser Hinsicht sehr befriedigende Ergebnisse 
liefert, wird von K e lle r  durch Einfiigung des Strom- 
leiters in den Elektrodenkopf bewirkt. Befesti- 
gungen dieser Art sind bereits seit langer Zeit be- 
kannt. Bei kleinen Elektroden wurde der Kontakt 
mit der Kohle durch Metallplatten erreicht, die 
zwischen den Stromlciter und die Kohle eingclegt 
wurden.** Diese Verbindung hat 
den Nachteil, daB ein zu starkes 
Anziehen der Metallplatten die Kohle 
leicht zum RciBen bringt, wahrend 
ein ungeniigendes Anziehen keinen 
guten Kontakt bewirkt, der auch 
von der vollkommenen Bearbeitung 
der Flachen abhangt.

Bei der Erzeugung des Aluminiums 
wird vielfach der in Abb. 33 dar- 
gestcllte StromanschluB benutzL 
E r besteht aus einem Stuck Flach- 
eisen mit fischschwanzartig gestauch- A b b ild u n g  38. 

tem Ende. Das Eisen wird meistens S t ro m a n s c h lu B .  

bei der Herstellung der Elektrodę mit 
der Kohlemasse eingeformt und der Wiirfel dann 
gebrannt. Der Eisenkorper ist so eingerichtet, daB 
er sich leicht an Metallschienen, die ais Strom- 
zuleiter und Triiger gleichzeitig dienen, anschraubcn 
laBt. Manchmal wird das Eisen erst nach dem 
Brennen der Elektrode eingefiigt, indem man den 
Kopf der Elektrode aushohlt und das Eisen mitteU 
Graphitmiirtel festpreBt oder besser noch fliissige 
Bronze um das Eisen in die Aushohlung gieBt. 
Letzteres Verfahren wird besonders benutzt von 
Werken, die ihre Elektroden kaufen, wahrend die 
Werke, die ihre Elektroden selbst lierstellen, es 
Yorziehen, das Eisen m it einzuformen, um jede
spatere Scbwierigkeit zu Yermeiden. Hingegen iiat 
dieses Yerfahren den Nachteil, daB das Kolilestiick 
beim Ausgliihen der Kohlemasse leicht rissig wird, da 
das Eiscnstiick beim HeiBwerden sich stark ausdelm t

Eine a n d e re  Fassung b e s te l it  in d e r  Befestigung 
m itte ls  Schraube (s. Abb. 39). Der E lek trodenkopf

* Vgl. B o rc h e rs ,  Elektrische Oefen, 2. Aufl-.
S- 143‘ . M** Vgl. B o rc h e rs ,  Elektrische Oefen, 2. Auł
S. 149, Abb. 235.
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wird mit Gewindegang versehen, in den eine in 
ein Gcwinde endigende eisernc Stange eingesebraubt 
wird; dicsc ist m it einer Hiille aus Bronze oder 
Aluminiumbronzc umgeben, die an beiden Enden 
den Kontakt bildet und den Stroiniibergang sicliert. 
In den Aluminiumofen werden dic Elektroden viel- 
fach zu vier und seclis Stiiek zusammengefaBt, eine 
solche Anordnung zeigt Abb. 40.

Nacli einem Vorsclilagc von Dr. Lessing,*  
Numberg, wird bei der Herstellung des Kohleklotzes 
ein Eisenstiiek mit eingeformt, das ein rechteckiges 
Gcwinde von einer solehen Steigung hat, dafi der 
Schraubcngang a (ygl. Abb. 41) wesentlich schwacher 
ist ais der zwischen den Schraubengangen befind-

dadurch erreicht, da fi letzterer mit Spielraum in 
eine Hohlung im Kopt der Elektrode eingesetzt und 
der verbleibende Raum dann mit Metali ausgegossen 
wird. Da der StromanschluB bei elektrischen Oefen 
auf starken Zug beansprucht wird, so wird der Leiter 
zweckmaBig mit nach unten sich verdickendem 
Ende ausgefuhrt und der Hohlung eine diesem Ende 
entsprechende Form gegeben. Bei einer solehen Art 
der Verbindung, die bisher nur bei gabanischen 
Elementen zur Anwendung gekommen ist, tr itt  
eine Trennung des Stromlciters von der Kohle selbst 
bei sehr hoher Belastung nicht ein. Ferner gewfihr- 
leistet diese Verbindung offenbar eine zuyerlassigere 
Stromuberleitung ais 

iihnliche Stroman- 
schliisse, bei denen t  
die verdickten oder §  
yerbreiterten Enden - - 
der Leiter mittels ein- 
gefugter Keile in den 

Aussparungen der 
Kohle befestigt wer-

Abbildung 39. Abbildung 40. Zusammen-
StroinanschluB. fassung von vicr Elektroden.

liche Abstand b. Ein solcher Gewindebolzen laBt 
sieli — und dies ist ein wesentlicher Vorteil — leicht 
aus dem geformten ungebrannten Kohleklotz 
wieder lierausdrehen, ohne daB der Gcwindegang 
im Kolileklotze beschildigt wird. Auch bei dem 
darauffolgenden Glulien des Kohleklotzes kann sich 
der Gewindegang nicht yerziehen, weil der Abstand 
zwischen den einzelnen Crewindegangen eine breite 
Materialschicht stehen laBt. Das Eisenstiiek d tragt 
cmen Gewindebolzen c, der in das Muttergewinde des 
Kohleklotzes eingescliraubt wird. Durch das Ein- 
schrauben des Eisenstiickes wird ein auBerordentlich 
miiiger Kontakt bzw. eine sehr gute Stromleitung 
mielt. Um eine Lockerung des Gewindebolzens c 
m dem Kohlestiick zu verhindern, kann eine Gegen- 
mutter e auf den Kohleklotz angcpreBt werden.

Bei dem StromanschluB von K eller** wird die 
'erbindung zwischen Kohle und dem Stromleiter

* D. r .  p. 211 273.
** K. H. p . 218054; ygl. auch St. u. E. 1909, 25. Au-., 

,  Abb. 3, S. 1306, Abb. 4, S. 1307, Abb. 5; 1911, 
<• Septembcr. S. 1458.

Abbildung 42. StromanschluB 
nach Keller.

den. Dieser StromanschluB ist in Abb. 42 wieder- 
gegeben. Li dem Elektrodenkopf aus Kohle 
ist eine Vertiefung angebracht, in die der metal- 
lische Stromleiter eingelassen ist. Diese Vertiefung 
hat zweckmaBig die Form eines abgestumpften 
Kegels, dessen kleinere Grundflache m it dem 
oberen Ende der Elektrode abschlieBt. Der me- 
tallische Leiter hat auBerlich dieselbe Form wie 
die Vertiefung, nur daB sein Querschnitt etwas 
kleiner ist, so daB zwischen beiden Teilen ein Spiel
raum verbleibt, der nach entspreehender Erhitzung 
des Ganzen m it einem fliissigen metallischen Leiter 
aus Kupfer, Roheisen usw. ausgefiillt wird. Man 
erhalt auf diese Weise einen innigen Kontakt zwischen 
dem metallischen Leiter und der Kohleelektrode, 
ohne daB besondere Teile, wie Klemmbacken, Keile 
und Schrauben, zur Pressung angewendet zu werden 
brauchen. Um die Elektrode auf eine sehr kurze 
L tage abnutzen zu konnen, wird das Innere des 
metallischen Leiters durch Wasserumlauf stark ge- 
kflhlt, zu welchem Zweck er m it passenden Kanalen 
yersehen wird. Der metallische Leiter kann hierzu

Abbildung 41. Strom- 
anschlufl nach Dr. Lessing.
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verschiedenartig ausgestaltet sein. Eino selir prak- 
tische Ausfiihrung erhiilt man, wenn man einen 
holilen Teil aus GuBeisen oder Stahl yerwendet, der 
einen kupfernen Teil umschlieBt, und in den das 
Rohr zur Wasserkflhlung eingelassen ist. Dieser 
kupferne Teil besitzt einen Uber den guBcisernen 
Teil hinausragenden Fortsatz, der don Stromab- 
nehmer bildet.

Das VergieBen des Stromleiters mit der Elektrode 
muB m it einer gewissen Sorgfalt ausgcftihrt werden. 
Man erhitzt zunachst die HOhlung im Elektroden- 
kopf durch Einfflhrung eines rotgluhenden Eisens 
und wiirmt ebenfalls den Stromleiter an. Dieser 
wird dann in dio Ilohlung gebracht, nachdem man 
einen kleinen harten Korper von etwa 5 mm Starkę 
auf den Boden gebracht hat, damit der Stromleiter 
den Boden nicht beriihren kann; man vergieBt 
dann m it sehr heiBer Bronze oder Roheisen. Auf 
dicse Weise erh&lt man einen sehr innigen Kontakt 
zwischen dem metallischen Leiter und der Elektrodo, 
obschon der vergossenc Kontakt etwas schwindet, da 
er alle kleinen Raume der roh hergestelltcn Aus
hohlung ausfilllt. Man kann den schiidlichen Ein
fluB des Schwindens jedoch vollstandig aufheben, 
indem man nach dem Abkiihlen des Kontakt- 
metalles etwas Zinn, etwa 30 g, um dasselbe 
gieBt. Ist der Kontakt nicht vollkommen, so erhitzt 
er sich bei der Inbetricbnahme der Elektrode, das 
Zinn schmilzt und flieBt dann zwischen dic Kohle 
und das Metali, indem es alle Schwindr&ume aus- 
fiillt und ein fliissiges Zinnbad bildet, das sofort 
einen ganz vollkommenen Kontakt sichert Dio 
Kosten fur die Herstellung dieses Stroinanschlusses 
sind sehr gering. Das Kontaktmctall kann nach 
Abnutzung der Elektrode vom Stromleiter I0 3 - 
getrennt und wicdergewonnen werden; das Zinn 
wird durch Erhitzung des Kontaktmctalles wieder- 
gewonnon. Der Stromleiter selbst weist eine sehr 
groBe Haltbarkeit auf.

Durch den Yorstehend beschriebenen Strom- 
anschluB wird gleichzeitig eine elektrische Ver- 
bindung und eine meehanische Befestigung erreicht. 
Die meehanische Befestigung ist fiir alle Falle sicher- 
gestellt, da das untere Ende bis auf den Boden der 
Aushohlung der Elektrodo kunstlich gekiihlt ist, 
um ein etwaiges Weichwerden des eingegossenen 
Kontaktes zu yerhiiten, insbesondere dann, wenn 
die Elektrode kurz sein wird und der Kontakt in- 
folgedessen stark durch die Nfihe des elektrischen 
Lichtbogens erhitzt wird. Dic Verbindung bleibt 
daher in sicherem und normalem Betrieb, selbst 
unter den Bcdingungen einer bedeutenden Erhitzung 
des oberen Teiles der Elektrode. Dies gestattet 
aueh, die Elektroden bis auf ganz kurze Reststiicke 
abzunutzen, denn man kann den StromanschluB 
bis unter das Gewolbe des Ofens einfiihren, und zwar 
durch Oeffnungen, dic genau die Abmessungen des 
Quersehnittes der Elektroden haben und daher 
diese ringsum abdichten. Der aus der Elektrode 
herausragende $ljere TeH des Stromleiters. kann zu

diesem Zweck zum Schutze mit einem feuerfesten 
Mauerwerk umgeben wrcrden, das dem Qucrschnitt 
der Elektrodo entspricht Bei dem bedeutenden Ge
wicht der heuto benutzten Elektroden ist eine eichere 
mechanische Befestigung yon besonderer Wichtig- 
keit. Der AnschluB kann sowohl fiir einzelne ais 
auch fiir gebiindclte Elektroden Verwcndung finden; 
in letzterem Falle werden die einzelnen Stromleiter 
in geeigneter Weise untereinander yerbunden.

Die Vortcile des Stromanschlusses von Keller 
sind kurz folgende:

]. Vermcidung aller Zwischenkontaktc, die man 
gcwohnlich zwischen den Stromzuleitungen und der 
Elektrode findet.

2. Die Vermeidung jeder auBcrhalb des Qner- 
schnittes der Elektrodo liegenden Teile und aller 
Anzugs- und Klemmvorrichtungen, wie Backen, 
Schrauben, Keile usw., die leicht zerstiirt werden 
konnen und daher hohe Unterhaltungskostcn ver- 
ursachcn.

3. Der Wegfall jeder genauen Bearbeitung von 
Elektrodenfliichen zur Herstellung eines guten Kon
taktes und zur Vermeidung von Uebergangswider- 
stiinden; der Stromleiter selbst kann unbearbeitet 
bleiben, und die Aushohlung des Elektrodenkopfes 
kann ganz roh crfolgen, was sogar von Vorteil ist, 
da dic rauhen Flachcn die Beriihrungsoberflachen 
yergróBern, was einen innigen Kontakt und eine 
bessere meehanische Befestigung des Leiters in der 
Elektrode zur Folgę hat.

4. Yollkommener clelctrischer Kontakt, da dieser 
sozusagen von .Molckiil zu Molekiil venvirklicht 
wird, denn das fliissige Metali dringt iiberall hin 
und fiillt alle freien Zwischcnriiume aus.

5. Yollkommen betriebssichere mechanische Ver- 
bindung selbst dann, wenn dic Elektrode fast ganz 
abgenutzt ist.

6. Geringe Untcrhaltungskosten.
7. Die Moglichkeit, die Elektrode bis auf Rest- 

s tiic k e  von unter 26 mm Lange auszu n u tzen , so 
daB man auf das nachteilige A nstiickungsvcrfahrcn  

nicht zuriickzugreiten braucht.
In Vcrbindung m it dem beschriebenen Strom- 

anschluB benutzt Keller eine sehr praktischc Vor- 
richtung* zur elastischen Verbindung der Elek
troden m it der Stromzufiihrungslcitung, die noch 
kurz erórtert werden soli. Die auf und nieder gehenden 
Bewegungen der Elektroden erfordern die Yerwcndung 
einer elastischen oder nachgiebigen Yerbindung der 
Elektroden mit der Stroinzufuhrungsleitimg. Man 
yerwendet fiir diesen Zweck viclfach ein reichlich 
lang bemessenes und clastisches ZwischenkabeL 
Letzteres ist indessen einem groBen VerschleiB unter- 
worfen, nimmt viel 1’latz weg und ist auch insbe
sondere hinderlich fiir solehe Schmelzofen nut 
mehreren senkreeht angeordneten Elektroden, zu- 
mai dann, wenn diese sowohl ais Stromzufiihrunir 
ais auch Stroniabfuhrung dienen. In diesem M 7.teren

* U. R. 1’. liU 897.
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Falle hat man auch stnndig die Gefahr eines Kurz- 
schlujses zu befiirchten. Die elastische Verbindung 
von Keller vermeidet diese Uebelstande und bc- 
ansprncht, praktisch genommen, fast nicht melir 
Raum ais die Elektrode selbst. Dic Yorrichtung be
steht aus einzelnen diinnen, beispielsweisc 0,5 mm 
dicken und auBerst biegsamcn Blattfedern aus 
Kupfer, die biindelartig zusammengefaBt sind und 
an ihrem oberen Ende m it der fest angeordneten 
St romzufiihrungsleitung und an ihrem unteren Ende 
mit der Elektrodenfassung verbunden sind. Die 
Blattfedern sind in zwei symmetrisch zueinander 
angeordneten Biindeln zusammengefaBt und auf 
ihrer ganzen Liinge an mehreren Knotenpunkten 
mittels Schnurringen miteinander vereinigt. Zu 
jeder Seite der Elektrodenfassung ist einc Fiihrungs- 
stange vorgesehen, die in einem Rohre gefiihrt wird. 
Dieses ist mit dem obersten Schniirring fest ver- 
bunden, so daB auf diese Weise bei auf und nieder 
gehendor Bewegung der Elektrode die Blattfedern 
ebenfalls in senkrechter Richtung entweder zu- 
sammengeprcBt oder auseinandergezogen werden. 
l)ie einzelnen Knotcnpunkte bestimmen hierbei die 
Formgebung der Blattfedern, die je nach der Stellung, 
ilie man der Elektrode gibt, mehr oder weniger flachę 
Aiisbauchungcn bewirken. Die einzelnen Blatt- 
federn sind vorteilhaft so anzuordnen, daB ihre 
Krimnnungen nicht genau die gleiehen sind, was in 
einfacher Weise derart durchgeftthrt werden kann, 
(lali ihre Liingcn voneinander etwas abweichcn. Man 
erlnilt dann eine iiuBerst giinstige Ausnutzung der 
Elasbzitat einer jeden einzelnen Blattfeder. Auf 
diese Weise ergibt sich eine auBerst einfache und 
"irksame elastische Yerbindung zwischen der Elek
trodo und der Stromzufuhrungsleitung, wobei in 
keiuer Weise die Gefahr eines Kurzsclilusses zu 
befflrchten und gleichzeitig dic elastische Verbindung 
ebenfalls nicht von den Flammen des Ofens gefahrdet

so daB der YerschleiB auBerordentlich gering ist. 
Der StromanschluB und die elastische Vcrbindung 
'on Keller haben sich in der Praxis ausgezeichnet 
bewabrt und haben bei elektrischen Oefen ver- 
siluedener Systemc und fiir die verschiedcnstcn 
cwendungszwecke eine sehr groBe Verbreitung gc- 

funden.
Eine der wichtigsteh Fragen ftir den Elektroden- 

'trbraucher ist die Wahl des geeigneten Elektrodcn- 
luerschnittes. Fiir dic Bcstimmung dieser Ab- 
Messungen ist in erster Linie die Strombelastung 
wr Elektrode ausschlaggebend. Dic zulassige Stroin-
1 ichte, d. i. die Stromstiirke in  Amp f. d. qcm Kohlen- 
<luerschnitt, liiBt sich zurzeit nur nach Erfahrungs- 
"rundsatzen bemessen. Es Sind iiber diesen Gegen- 
stffld in letzter Zeit eine Anzahl beachtenswerter
• rbeiten* reroffentlicht worden, ohne daB jedoch

H a n sc n : Etektrodenyerluste, Elcktrochcm. Met. 
™ y W ,A u g ., S. 359; vgl. S t .u .E . 1909, 29. Sept., S. 1620. 
P  ors s e l l : Stromdichten und Encrgieverlustc in Elek- 

Eng. 1910, Jan., S. 26/33; vgl. St.u.E.
i 30. Marz, S. 539. — H e r i n g : Proportionierung ro n

einc fiir alle Falle gUltige Formel zur Bercchnung 
des Elektrodcnąucrschnittes von diesen Beobachtern 
erzielt wurde. Im allgemeinen ist* eine moglichst gute 
elektrische und eine mijgliclist schlechtc thermische 
Lcitfahigkeit der Elektrode erwiinscht, erstere, damit 
der Spannungsabfall in der Elektrode und dam it der 
Yerlust durch Entwicklung Joulescher Warnie 
miiglichst gering wird, letztere, damit die Wannę aus 
dem Ofcninnern nicht allzu stark durch die Elektrode 
und die Stromzufiihrungsteile abgcleitct wird. Es 
wird spiiteren systematischen Arbeiten vorbehalten 
bleibcn, hier die gtinstigsten Bcdingungcn von Fali 
zu Fali fcstzulegen, um die Wiirmebilanz des Ofens 
zu verbessern. Beriicksichtigt man indes die Tat- 
sachc, daB der thermische Nutzcffekt des Elektro- 
stahl-Liehtbogenofens 60 %  und dariiber betragt, 
also erheblich giinstiger ist ais bei den meisten 
metallurgischen Oefen, so spielen die eben erwahnten 
Energieverluste eine ziemlich untergeordnete Roili'.

Die Belastungsfiihigkeit der Elektroden ist be- 
lcanntlich von ihrem Querschnitt abhiingig. Es ist 
erwiesen, daB Rundelektroden im Durchmesscr 
von 70 bis 100 mm, wio sie beispielsweisc beim 
Stassano-Ofen Venvendung finden, eine Belastung 
von 20 bis 25 Amp/qcm anstandslos crtragen. Bei 
groBeren Querschnitten, wie sie bei den bekannten 
gebriluchlichen Elcktrostahlofcn der Bauarten Hć- 
roult, Girod, Keller usw. Verwendung finden, kann 
jedoch nicht annahemd mit soleher Strombelastung 
gerechnet werden. Im allgemeinen ist bis zu einem 
Querschnitt von 400 x  400 mm eine Belastung 
von 5 Amp/qcm zuliissig, die jedoch voriibergehcnd 
bei auftretenden StromstoBen auch auf 0 bis 
7,5 Amp/qcm steigen darf.

Der groBe Unterschied in der Belastungsfiihig- 
keit von Elektroden von verschiedenem Querschnitt 
ist zu einem Teil in der Herstellung, zum anderen 
aber in den angedeuteten therinischen und elek
trischen Yerhaltnissen begriindet. Dic meisten im 
Handel befindlichen Elektroden werden m it Hilfe 
von hydraulischen Strangpressen hergestellt.* Da 
die Gesamtlcistung der Presse von vornherein durch 
ihre Abmessungen und ihre Bauart festgelegt ist, 
erscheint es naheliegend, daB die kleineren Qucr- 
schnitte ein erheblich dichteres Gefiige erhalten ais 
die groBeren, zumal der Flacheninhalt des Elek-

Ofenelektroden, Proc. Am. Inst. of Elcctr. Eng. 1910, 
Marz, S. 285/334; vgl. St, u. E. 1910, 29. Juni, S. 1116. — 
H c r in g :  Kiihlendo oder erhitzende W irkung der Ofen- 
clcktroden, bzw. klcinster Verlust in den Elektroden. 
Met. Chem. Eng. 1910, April, S. 188; vgl. St. u. E. 1910, 
29. Juni, S. 1116. — K e n e l ly : Modifikation von Herings 
Gesetz betreffend dio Ofenelektroden unter Beriicksich- 
tigung der Vcriinderungen der elektrischen und ther
inischen Leitfahigkeit, Proc. Am. Inst. of Elcetr. Eng.
1910, Miirz, S. 267; vgl. St. u. E. 1910, 29. Juni, S. 116. — 
H o r in g :  Yerbesserung bestehender elektrischer Oelen 
im Ausbringcn und im W irkungsgrade, Met. Chem. Eng.
1910, S. 276; vgl. St.: u. E. 1910, 29. Juni, S. 1116/7. — 
H o r in g :  Energieverluste in Ofenelektroden, Met. Chem. 
Eng. 1910, S. 238; vgl. St. u. E. 1910, 28. Sept., S. 1676.

* Vgl. St. u. E. 1912, 7. Nov., S. 1858.
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trodenąuerschnittes m it dem Quadrat der Seiten- 
liinge wftchst. Die Belastungsfahigkeit der Elektrodę 
ist demnach unter dieser Betrachtung eine Frage der 
GroBe der zur Verfiigung stehenden PreBleistung. 
Aus dieser Erkenntnis heraus sind die modernen 
Elektrodcnfabriken 7,u immer groBeren Abmessungen 
ihrer Pressen iibergegangen. Zweifellos spielt aber 
auch, wie bereits angedeutet, die GroBe der Ober
flache der Elektrodę, dio der AbkÓhlung ausgesetzt 
ist, sowie der Widerstand der Elektrodo eine wesent- 
liche Kolie. Auffallig ist immerhin, daB die meB- 
baren Unterschiede in den physikalisclien Konstanten 
von Elektroden kleinerer und groBerer Abmessungen 
nicht sehr erheblich sind. So betriigt beispielsweisc 
bei gleiclier Zusammensetzung der JCschung der 
spezifische Widerstand einer Rundetcktrode von 
80 mm Durchmesser etwa 48 bis 50 Ohm, wahrend 
er bei einer Quadratelektrode von 300 x  300 mm 
Querschnitt 65 bis 68 Ohm betragt. Das spezifische 
Gewicht der ersteren Elektrode erreicht den Wert 
von etwa 1,55, das der letzteren von etwa 1,50 
bis 1,52. Diese Verhaltnisse bediirfen noch der Auf- 
klarung.

In unmittelbarem Zusammenhang m it der Frage 
der zuliissigen Strombelastung stellt eine andere, 
namlich die: In welchen groBten Abmessungen konnen 
Kohleelektroden zurzeit hergestellt werden? Es ist 
naheliegend, daB der Verbraucher den Spannungs- 
verlust, der in jeder Kohleelektrode auftritt, durch 
YergroBerung des Kohlequerschnittes moglichst 
horabzusetzen bemttht ist. Diesem Bestreben wird 
einerseits durch die Bauart des Ofens, anderseits 
durch die Herstellungsmogliclikeit eine Grenze ge
setzt. Allerdings sind in allerletzter Zeit auch in 
dieser Richtung ganz crheblicho Fortschritte ge
macht worden. Wahrend noch bis vor kurzer Zeit 
die groBten im Handel befindlichen Elektroden in 
einwandfreier Qualitat nur bis zu einem Querschnitt 
von 400 x  400 mm □  erhaltlich waren, konnen jetzt 
bereits Q u ad ratelektrod on bis 550 mm Seitenlange 
und Rundelektroden bis 625 mm Durchmesser von 
den fiihrenden Elektrodenfabriken bezogen werden.* 
Die Anfertigung derartig groBer Elektroden wurde 
bisher ais auBerordentlich schwierig angesehen. Es 
muB jedoch den Vcrbrauchem hierbei klar sein, daB 
nach dem soeben Gesagten die Verwendung allzu 
groBer Querschnitto auch Nachteile m it sich bringt. 
Die Belastungsfahigkeit der Elektroden ist bei so 
groBen Querschnitten naturgemaB eine noch ge
ringere. Dabei kommt in Betracht, daB die Bruch- 
festigkeit mit dem groBeren Querschnitt aus den 
yorerwahnten Griinden eher abnimmt, und daB die 
Elektroden ein ganz gewaltiges Stiickgewicht er
reichen. Im Falle eines Bruches sind z. B. aus dem 
Stalilbade Bruchstucke von bedeutendem Umfange 
und sehr crheblichen Gewichten zu entfernen, was 
mit groBem Zeitaufwande, gegebenenfalls mit dem 
Yerlust einer ganzen Charge durch Aufkohlung und

Abkiihlung des Bades, verbunden ist. Die Karbid- 
industrie, die viel friiher ais die Elektrostahlerzeugung 
durch die bedeutenden Energiemengen, die sie in 
ihren Oefen umsetzt, zur Wahl groBerer Elektrodcn- 
quersclinitte iibergegangen ist, hat hierbei einen 
anderen Weg eingeschlagen, und zwar durch dic 
Wahl von Elektrodenpaketen. Solche gebiindel- 
ten Elektroden sind in den Abb. 24, 25, 42 und 
43* dargestellt. Diese setzen zwar eine ziemlich 
gerade Einzelelektrode voraus und erfordern eine, 
wenn auch geringe Bearbcitung der Seitenflachen 
an den zusammenzupassenden Stellen, liefern jedoch 
bei einiger Uebung sehr gute Ergebnisse. So werden 
in einzelnen Werken 6 bis 8 Elektroden, meist im 
Querschnitte von 250 x  350 mm, zu einem einzigen 
Elektrodenbundel vereinigt und mit Hilfe von Kranen 
in den Ofen hinabgesenkt bzw. aus diesem heraus- 
gehoben. NaturgemaB bleibt bei Yerwendung solcher

Abbildung 43. Gcbtindelto Elektroden.

Elektrodenpaketo ein Reststiick ubrig, das im 
Karbidbctriebe zur Ausbesserung des Herdes Ver-. 
wendung findet. Diese Restmengen konnen jedoch 
bei geeigneten wassergekiihlten Fassungen auf ein 
MindestmaB herabgedriickt werden.

Bei der Herstellung von Elektro-Roheisen in 
Domnarfvet** bestand jede der drei Elektroden 
aus je zwei aneinandergelegten Einzclelektroden, 
der Querschnitt der so erzielten Elektroden "'ar 
660 x  330 mm. Bei der Roheisenerzeugung i® 
TroUh&ttanf ist jede Elektrode aus vier einzelnen
2 m langen Elektroden von 330 X 330 mm Qi1(,r' 
schnitt zusammengesetzt, so daB sich eine Quer* 
schnittsflache von 660 x  660 mm ergibt.

Das Biindeln d e r  Elektroden h a t  d en  weiteren 
Yortejl, daB n u r  Stiicke v o n  verhaltnismaBig kleinem 
(Ju e r s c h n it t ,  a lso  h o h e re r  B e la s tu n g sfah ig k e it, *ur 
V e n v c n d u n g  k o m m e n , u n d  daB fe rn e r  n ich t un-

* Vjtl. auch Met. Chem. Eng. 1910, S. 227.

* Vgl. St. u. E. 1908, 10. Juni, S. 838; vgl fp™’r 
B o r e h e r s ,  Elektrische Oefen, 2. Aufl.. S. 140 u- .

** Ygl. St. u. E. 1909, 17. Nov., S. 1805/6, Abb. » 
und 6.

f  Ygl. St. u. E. 1911, 22. Juni, S. 1011.



3. April 1913.

crheblichc Stromvcrluste vcrmieden werden. Eine 
Grcnzc fiir die durch eine Elektrode eingefiihrte 
Energiemenge liegt ferner in dem beselirankten 
thermischen Wirkungskreis des Lichtbogens. Bei 
ganz groBen Oefen geht man daher zu mehreren, im 
Ofen gleiclimiiBig vertcilten Elektroden iiber.

Die bedeutendsten Kohleąuerschnitte werden 
zurzeit bei den Elektrohochofen venvendet. Man 
ist hier bereits bis zu Rundelektroden von 625 mm 
Durchmesscr angelangt. Es sind auch Bestrebungen 
im Gange, dic groBen Elektrodenquerschnitte da
durch herabzusetzen, daB die Leitfahigkcit der 
Elektrode durch im Innem derselben vorgesehene 
Jfetalleinlagen erhoht wird. H e ro u lt*  schlug bereits 
vor, Ausbolirungen, welche die Kohle durchsetzen, 
mit Aluminium- oder Siliziumlegierungen auszu- 
gieBen. D ieP lan iaw crke ,**  A. G. in Ratibor, emp- 
fehlen behufs Erhohung der Leitfahigkeit und des 
mechanischen Widerstandes von Kohleelcktrodcn 
Metalleinlagcn, die sich vor oder nach dem Brande 
der Elektroden einfiihren bzw. mit der Elektroden- 
masse umpressen lassen, und deren Schmelz- bzw. 
Yerdampfungspunkt unterhalb der Reaktionśtem- 
peratur des Ofens liegen soli. Der Widerstand solcher 
niit einer Metallseele armierten Elektroden laBt 
sich, wie Messungen gezeigt haben, bei verhaltnis-

* Am. Pat. Nr. 473 117, Elektroch. Ind. 2, S. 474. 
ł * Norw. Pa t. Nr. 21 366 (1910), Z. f. Elcktrochem.

1911, 1. Mai, S. 380.

miiBig geringem Querschnitt der Seele auf mindestens 
die Halfte des urspritnglichen Betrages herabsetzen. 
Das Verfahren, das besonders bei Yerwendung langer, 
ungestuckter Elektroden Interesse hat, gestattet 
auch die Einfuhrung bestimmter Legierungsinetalle 
in das Stahlbad durch entsprechende Wahl der 
in der Elektrode eingebetteten Metallseele. Er- 
walint sei an dieser Stelle auch noch ein Vorschlag 
von P e rk in s ,*  zusammengcsetzte Elektroden zu 
benutzen, die in der Weise hcrgcstellt sind, daB man 
Kohle- oder Eisenrohrc mit Kalk, Eisenoxyd und 
anderen Schlackenbildnern ausfiillt oder letztere um 
einen Kern aus Eisen oder Kohle packt. Diese zu- 
sammengesetzten Elektroden sollen dem Bade stets 
frische Raffiniersehlacke zufiihren, die auBerordent
lich fliissig ist, da sie am heiBesten Punkto der 
Elektrode abtropft.

Z usam m en fassu n g .
Beschreibung der wichtigsten in elektrometallur- 

gischen Betrieben benutzten Elektrod enfassungen 
unter Beriicksichtigung der neuesten Ausfiihrungs- 
arten; es werden Vorschlage gcmacht unter Iler- 
vorhebung der Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Fassungen. Einiges i'il>er Elektrodenąuerschnitte, 
Strombelastungsfahigkeit und Biindeln der Elck- 
Iroden .

* The Iron Ago 1909, 18. Nov., S. 1558; ' Ca nad. 
Min. Journ. 1910, 1. Febr., S. 82; vgl. St. u. E. 1910,
4. Mai. S. 370.
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Umschau.
Arbeitskampfe in  D eutsch land  w ahrend  des Jah re s 1912, 

insbesondere in  der E is e n -  und  M eta llindustrie  sow ie  

im  Bergbau .

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1912 
betrug die Zahl der Streiks und Ausspcrrungen in Gewerbc 
'ind Industrie in Deutschland nach den vom Schreiber 
dieser Zeilen angestolltcn Erm ittlungen^Streikbcrichte der 
gcwerkschaftlichen Presse aller Schattierungen, Vercins- 
und statistisehe Berichte, Mitteilungen in der Tages- 
presse, personliche und schriftlieho Anfragen usw.) 1585 
(1468 Streiks und 117 Ausspcrrungen). Erledigt wurden 
im Laufc des angegebenen Zeitraums 1486 Arbeits- 
streitigkeiten (1388 Streiks und 98 Ausspcrrungen). Die 
Zahl der durch dic Arbeitskiimpfo betroffenen Betricbe 
war 12 498 (9S28 durch Streiks und 2670 durch Aus
sperrungen) und dic Zahl der betciligten Arbeiter und 
Arboiterinnen 512 964 (305 716 bzw. 147 248).

Bcsondcrcs Augenmerk bei der Anfertigung dieser 
statistischen Arbeit wurdo u. a. auf eino moglichst genaue 
rMtstellung der durch die Arbeitskiimpfe verlorcn gc- 
gangenen Arbcitstage gelegt. Dic ermittolto Gcsamt- 
*umme dieser verlorenen Arbeitstago betrug 10 169 227- 
('491410 durch Streiks und 2 677 817 durch Aus- 
sl*errungcn). Dieso Zahlen besagen mehr ais alles andcrc, 
"tleli iingelieurer Sehatlen der dcutschcn Volkswirtselmft 
1 urch die sich leider stetig mchrende Streikbcwcgung 
Mgefflgt wird. Hierzu kom m t noch, daB dio crrungenen 

ortcile der Arbeiter vielfach in gar keinem Vergleich 
w dem auBerordentlich groBen Lohnausfall stehen. So 
c'iuigten von den 1388 erledigton Streiks 335 m it einem 
pollen Erfolge, 495 m it einem teilweisen Erfolge und 

mit einer direkten Niederlage der Arbeiter. Bedeutend 
gunstiger war das Ergebnis der Aussperrungen ftir die

XIV.M

Untcrnehmer. Yon den 98 orledigten Aussperrungen 
endigtcn 62 m it einem vollen Erfolge, 29 m it einem 
teilweisen Erfolgo und nur 7 m it einer direkten Nieder- 
lage der Untcrnehmer.

In der Eisen- und Metallindustrie fanden im Jahre
1912 allein 323 Arbeitskampfe s ta tt, und zwar 295 Streiks 
und 28 Ausspcrrungen. Erledigt wurden hiervon 299 
(277 Streiks und 22 Aussperrungen). Die Zahl dor be
troffenen Betriebo war 1368 (912 durch Streiks und 
456 durch Ausspcrrungen) und dio Zahl der betciliiitcn 
Arbeiter und Arbciterinnen 126 789 (56 755 bzw. 70 Ó34). 
An Arbeitstagcn gingen 2 654 627 (1450 317 bzw.
I 204 310) verloren. Bei der allgemein sehr guten Ent- 
lohnung in der deutschen Eisen- und Metallindustrie 
kann man den Lohnausfall des Jahres 1912 durch dio 
Arbeitsstrcitigkeitcn wohl m it etwa 16 Millioncn Mark 
beziffem. W as bedeutet demgegcnUber dio eino Million 
Mark StreikunterstUtzung der gewerkschaftlichen Organi- 
sationen der Arbeiter?

Von den 277 erledigten Streiks endigtcn 70 m it einem 
vollen Erfolge, 98 m it einem teilweisen Erfolgo und 
109 mit einer direkten Niederlago der Arbeiter. Von 
den 22 erledigten Aussperrungen endigtcn 17 m it einem 
vollen Erfolge und 5 m it einem teilweisen Erfolgo der 
Untcrnehmer. Im  Bergbau und Htittenwesen war dio 
Streikbewcgung im Jahre  1912 besonders lebhaft. Man 
erinnere sich nur des groBen verunglQckten Solidaritats- 
kampfes zugunsten der streikenden Bergarbeiter Englands 
im Ruhrgebict. Die Zahl derK am pfe selbst betrug 29 (nur 
Streiks). von denen am 31. Dezember 1912 25 erledigt 
waren. Betroffen wurden 236 Betriebe, wiihrend 176 418 
Arbeiter beteiligt waren. An dem erwahnten Kampf im 
Ruhrgebict waren allein 155 852 Personcn beteiligt. Die 
Zahl der verloren gegangcnen Arbeitstage betrug 2 854 282,
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Zahlentafel !. S t r e ik s  in  d e r  E is e n -  u n d  M e ta l l in d u s tr i e  im J a h r e  1912.

A r b e itc r k fite g o r ie n .B etr ieb e
y e r lo r e n

S tr e ik s
d a v o n

E rfol; d er  A rbeiter

k e n d c A r b e itftta g e e r ic il ig t
Y o llcr  | t e ll—

w eiser olm c

Schlosser (Bau-, K unst- und W erkzeug- 
schlosscr) D rehcr, Hobler, Bohrer, Fraser, 
Selileifor, P o l i e r c r ............................................. 224 3 930 49 039 45 42 10 16 Hi |

Form er, GieBer, K crnm aoher, GioBcrci- 
a rb e ite r ................................................................ 37 3 489 78 664 34 33 12 7 14

! Schmiodo (H uf-, W agon- und Feuer- 
schm iedo), Zuschlagcr, S tcm m cr, Kossol- 
s c h m ic d o ................................................................ 93 1 081 69 362 18 18

.1 .0 ; - ,

4 9 5
K u p fe rso h in icd o ....................................................... 29 303 8 002 9 9 4 2 3
Montoure, E lek trom onteurc , Heizungsmon- 

teuro , I l o l f e r ....................................................... 89 2 510 09 708 12 11 4 4 3
K leinpner, M e o h a n ik c r......................................... 87 535 8 096 8 7 3 3 1

GclbgioBer, G iirtler, M essingputzer . . . . 10 487 14 942 5 4 — 3 l
D rahtzieher, D rah tsp inner, Foinzieher, 

D r a h ta r b c i t e r ....................................................... o o 940 16 064 10 8 o 4 o
Feilenhauer, F o i le n a rb e i tc r ................................ 3 172 4 048 3 3 1 1 I
B a la n c io re r .................................... 1 17 510 1 1 — — 1
W erftbetriebo (Kesselschmiodc, Schmiedc, 

Zuschliiger, Stcm m er, Schiffbaucr, N ioter, 
Y orhaltcr, Kessolreiniger) ........................... 31 10 721 124 407 26 25 0 5 14

Gold- und Silberarbeiter, Mctallschliigcr, 
Fein m echanikcr, B ijouteriearbeiter, K etten- 
m acherinnen usw.................................................. 122 1 108 23 495 3 o 1 1

W alzw erksbetriebo ............................................. 5 1 377 31 050 5 5 1 o
1 M otallarbciter (rerschiodeńo A rbeitorkatc- 

gorien z u sa m m e n )............................................. 159 29 479 952 210 116 109 22 42 44

Insgesam t 912 66 755 1 450 317 295 277 70 98 109

Zahlentafel 2. A u s s p e r ru n g c n  in  d e r  E is e n -  u n d  M e ta l l in d u s t r i e  im J a h r e  1912.

Arbeiterkategorien Betriebe
Atis- yerloren Aus-

Erfolg der Untcrnohmcr :

Ko
sperrte

gegangenc
ArbeiUtagc

sper-
ruugeii crledigt

voller teil* 
w eis er olmc !

Schlosser (Bau-, K unst- und W erkzeug- 
schlosser), D rehcr, Hobler, Bohrer, Friiser, 
Schleifor, P o l i e r c r ........................... .... 4 501 9 020 4 3 o 1

Form er, GieBer, K trn m ach cr, GicBeroi- 
a rb o ite r ..................................................................... 1 71 284 1 1 1 _ ‘

Schm iede (Huf- und W agonschmiede, Feuer- 
sclimiedc), Zuschliiger, Stom rner, Kcsscl- 
s c h m ie d o ............................................................... o 158 14 424 2 2 2

W orftbetriebc (Kesselsehmiede, Schmiede, 
Zuschlagcr, Stcm m er, Schiffbaucr, N ictćr, 
Y orhaltcr, Kesselrcinigcr) ........................... 22 9 904 113 182 7 5 5

• ___ i

M ctallarbeiter (verschiedcne A rbeiterkate- 
gorien z u sa m m e n ) ............................................. 427 59 400 1 000 800 14 11 i 4 r -

Insgesam t 456 70 034 120 4  310 28 22 17 5 •—

was einem Łolinausfall von 15 Millionen Mark ent- 
sprieht.

Ganz unbedeutend war das Ergebnis der Kiimpfe 
fiir dio Streikenden. So endigtcn von den erledigten
25 Streiks 3 m it einem vollen Erfolge, 5 m it einem tcil- 
weisen Erfolge und 17 m it ciner direkten Niederlage der 
Arbeiter.

In  den am Schlusse dieser Arbeit gegebcncn Auf- 
stellungcn (Zahlentafel 1 und 2) sind die Arbeitsstreitig- 
keiten in der Eisen- und Metallindustrie nach den be- 
teiligten Arbciterkatogorien zergliedert.

Intcressant ist ein Blick in die Prasis der Ausstands- 
bowegung in der Eisen- und Metallindustrie im Jahre  1912.

Geringftigiger Ursaclien halber findet man oft erbitterte 
Kiimpfe von wochen-, ja  monatelanger Bauer, 'e r- 
sehiedcntlich wurden Streiks in Sieno gesetzt, obgleicn 
den Arbeitern von den Betricbsleitungen hohere Lohne 
und andero Zugestiindnissc zugesichert worden wareu.

Auch die Entlassung von naehlassigen, untflchtigcn 
und dcm Trunke ergebenen Personen fiihrte zum StreiK. 
In  Sindelfingcn (S tu ttgart) gab die Entlassung eines orga- 
nisierten Arbeitcrs, der ais notorischer Hctzer und W flhlM 
bekannt war und sich eines groben YcrstoCes gegen die 
Arbeitsordnung schuldig machte, die Yeranlassung zum 
Ausstand. Ueberhaupt spiclte die Organisationsfrage eine 
groBo Rollc bei den Arbeitskampfen, so z. B. in Berlin,
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Bochum, Brandenburg, Koln, Danzig, Forst i. L., F rank
furt a. Jl., Hamburg, Nehcim, Obcrtlirkheim u. a. Orten. 
Hier wurde verachiedontlich dio Entlassung nicht- 
organisierter oder nicht aozialdcmokratisch organisierter 
Arbeiter yerlangt. Noch weiter gingen die Forderungen 
oiner Anzahl Schiffbauer auf einer W crft in Spandau. 
Hier stellto man an die Betriebsleitung das Ansinnen, 
einen bei der Arbciterschaft iniCliebigen Meistcr zu ent- 
lassen. Auch die Einfuhrung einer neuen Arbeitsordnung 
oder dio zeitgcmitBe Abiindenmg derselben fiihrto zum 
Streik, so z. B. in Gottingcn und Haigcr.

Dabei scheut man sich auch nicht, dio Arbeitsstello 
ohne Innehaltung der vercinbartcn Ktindigungsfrist — 
also unter Kontraktbruch — zu verlassen. Beriehte 
liegen hier vor aus Aschaffenlmrg, Bunzlau, F rankfurt a. O., 
Hamm i. W., Sollingerhtitto u. a. Orten mehr. Charak- 
teristŁsch ist ein Streikfall in Heinclingen bei Bremen. 
Hier verliclicn dio Arbeiter, und zwar dio Former, dio 
Arbcitsstclle vor der Beendigung des Gusses.

In Berlin yeranlaBte in einem Betriebo dio EinfOhrung 
einer Unterstfitzungskasse den Ausstand.

Typisch sind auch die Ursachen zweier W erftarbeiter- 
streiks in Hamburg. In  beiden Fiillen fUhrto dic Ent- 
fassung ciiies Arbeiters zum Ausstand. In  dem einen Fallo

Schutz der Arbeitsuchenden ganz ungoniigcnd ist. Arboit- 
suehendc wurden wiederholt von ganzen H ottcn von 
Htreikpoaten uberfallen und m it Gewalt zur Umkelir 
gezwungen. Heinr. Góhring, Bremerhavcn.

Gurtfordcrer.

In  einem Vortrago ilbcr kontinuierlicho Fordernppa- 
rato gib t L in c o ln  einen ganz wertvollen Ueberblick 
Ober die Entwicklung und heutige B auart der Gurtfordcrer, 
sowio uber ihre Leistungsfahigkeit und den Kraftver- 
brauch im Zusammenhang mit den Betriebseigenschaftcn.* 
Schon 1868 wurden Gurtfordcrer von L y a te r  im Hafen 
zu Liverpool yerwendet in den durch Abb. 1 bis 3 ge- 
kcnnzeichneten Formen m it allem notwendigen Zubohor, 
wie Abstreifcrn, Reinigungsbtlrsten usw. B auart Abb. I 
rief infolge der yerschicdenen Umfangsgeschwindigkeit 
der Rollcn eine groBo Abnutzung der Gurte hervor; 
Bauart Abb. 2 besaB eino zu geringe Leistungsfahigkeit, 
wahrend Abb. 3 das Urbild der heute noch gebriiuchlichen 
Ausfiihrung ist. Diese ersto Anwendung fand jedoch 
weiter keine Nachahmung, bis in Aincrika gegcn 1890 dic 
Ideo wieder aufgenommcn undb esonders durch T h o m a s 
R o b in s  zu der heutigen Form nach Abb. 4 cntwickelt 
wurde. Eino Untersuchung Ober die Lndefiihigkcit

1=
L y sfe r  7866

Abbildung 2.

lyster 7668 
A b b ild u n g  3 .

T/romas //odins 7606 
Abbildung 4.

Entwicklung des Gurtforderer*.

san sich die Wcrkleitung zur Entlassung eines Obmannes 
des Arbeiterausschusscs genotigt, weil der Arbeiter nicht 
etwa, wio yon der Arbeiterpresse behauptet wurde, in 
Ausflbung eines ihm durch die Befugnissc ais 
Obniann innerhalb der Betriebsordnung auferlcgten 
Amtes handeltc, sondern weil er sich wahrend der 
Arbeitszeit mit der Einziehung von Yerbands- 
Uitragen und der Kontrolle der JlitgliederbUcher 
der sozialdemokratischen Gowerkschaftsorganisa- 
tion bcfaBte. In dem anderen Falle weigertc sich 
ein Arbeiter. eine Arbeit auszufdhrcn, dio yon 
einem wegen Betciligung an der Maifeier ausge- 
sperrten Arbeiter nicht rollendet worden war.

Charakteristisch ist auch ein Streikfall, der 
aus Hilden berichtct wurde. H ier forderten dio 
suzialdemokratisch organisierten Arbeiter einer 

ekereimasohinenfabrik die sofortige Entlassung 
zweier christlicher Arbeiter. Diese sollten durch 
ihre ^roge Agitation die Schuld an der Niederlage 

'r Genósscn bei den Stadtratswahlen tragen.
Kein Wunder kann es daher nehmen, wenn 

uurcli die stotig wachsendo Streikbewegung dio 
Arbeitsgelegenheit immer mehr und mehr ver- 
ringert wird und der Unternehmer yersucht, 
ie mensehliche Arbeitskraft durch masehinelle 

r.mriclitungcn zu ersetzen.
, teberaus groB ist auch im Jahrc  1912 die 
..ihl der Falle, wo grobe Anrempelung, ja  sogar 
Jiutige JliBhandlung der Arbeitswilligen zu vor- 
'achnen war. Beriehte liegen hier vor aus Berlin, 
uitterdiugen, Dusseldorf, Halle a. S., Saalfeld, 
entualkalden, Thale i. H. und Wurzen. Vcr- 

« ledentlich wurden sogar Tilren und Fenster der
r l  k zeltrQmmert und formliche Revolversaiv._____
1 w herbeigeholte Polizeimannschaft und Gendarmerie 
* ęepben. Die Organe der offentlichen Sichcrheit wurden 
ueroutch gezwungen, gegen dio Ausstandigen yorzu- 

en, und Siibel und Revolver traten  in Aktion.
Auch die Streikbewegung > des Jahres 1912 ha t von 

, |uem .den„Bewcis erbrachty daB leider der gesetzliehe

(Abb. 5) zeigt, daB der gilnstigste Neigungswinkel fiir dio 
Ausbauchung des Gurtcs bei rund 30° liegt. Der Gurt 
besteht aus mehreren I-agen Baumwollgewebc, die iu

3°AusÓOi/c7?i/ry
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Abbildung 5. Ladefahigkelt von Gurtforderer u.

yulkanisiertem Gummi eingehullt sind. W ichtig ist fur die 
Erhaltung der notwendigen Reibung und zum Schutze 
gegen yorzeitige Zerstorung, daB kein Oel von den Lagern 
der Tragrollen an die Gurte gelangt, weshalb meist Fett-

* Vgl. Metallurgical and Chemical Engineering 1912, 
Juni,’ R  346/51.
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? t-
6urfóre/?e /n /n/n
Lccrlaufslelstung von GurtUIrdcrern.

500 t an 303 Tagcn im Jahre durchaehnittlich 9.2 Stunden 
im Betrieb. Fflr Er/, kann man mit einer Lebensdaucr 
von 500 000 bis 1 000 000 t  rechnon. Die Lcistungafiikig- 
keit und der W irkungsgrad hiingen betriichtlich Tomspczi- 
fisehen Gewicht des Fórdergurtcs ab, da die Fordcrmenge, 
wie leicht ersichtlich, diesem direkt proportional ist, 
wahrend dio Antriebsleistung natiirlich in weit geriuge- 
rem Mafie schwankt. Dio Forderleistung wachst auBer- 
dem mit dem Quadrat der Ricmenbreite. Fiir verschic- 
dene Gurtgcsehwindigkeiten und ein Fordcrgut von 
1000 kg/cbm Gewicht zeigt Abb. 6 Leistung und Kraft- 
yerbrauch in Abhangigkeit yon der Gurtbreite. Ange
nommen ist dabei eine Ausbauchung von 30° und Fctt- 
schmierung der Lager. Fur jeden festen Abstreicher sind 
fi % , fiir jeden bewegliehen 6 %  Zusehlag zu rechnen. 
Ebenso ist bei geneigtcn Gurten die reinc Hubleistung,

f /nf
wenn h dic Hubhoho ist, also — PS besonders in

Ansatz zu bringen. Fflr Ueberschlagsrcchnungen gibt 
das Schaubild Abb. 7 dio Leerlaufsarbeit fflr je 30,5 ra 
Fórderliinge. Dio fflr dio Nutzforderung notwcndige 
Bctriebskraft ist dann nach Augabe des Verfassera zu 
crm itteln fflr ein Gut von 1600 kg/cbm zu 1,7 bis 1,2 (jo 
nach GroBe der Ausfiihrung) tkm /st in PS und fiir Gut 
yon 800 kg/cbm ais 2,6 bis 1,7 tkm /st in PS.

schmierung angewendet wird, wenn man sich nicht flber- 
haupt fiir dio Ausfiihrung von Kugellagern cntsehlieGt. 
Gegen Feuchtigkeit sind dio Gurto ziemlich unempfind- 
lich und konnen dementsprechend im Freien und fflr nasses 
Materiał benutzt werden. Wenn allerdings durch Ver- 
letzting der auBeren Schicht das Gewcbe Wasser aufnehmen 
kann, t r i t t  eino Zerstórung des Zusammenhangos zwischen 
Faser und Gummi cin. In den Goldminen von Siid- 
afrika werden darum  yielfach Bnlatagurto vcrwcndot. 
Der Yerfasser wiirdo wasserdicht impriigniertc Gewebo 
ais Einlage von Gummignrten vorziehen. Von groBem 
EinfluB auf dio Abnutzung ist die Art der Aufgabc des 
Materials. So empfiehlt es sich z. B., bei einem Fordergut 
von sehr rerschicdcner KornroBo durch eino besondere 
Vorrichtung zuerst die feinkornigen Bestandtcile aufzu- 
geben und darauf dio groben zu schiitten. Anzustreben

Gurtbreff,e m mm

A b b ild u n g  G. F o r d e r le is tu n g  a n d  K r u ftb e d a r f  

v o n  G u r tfo r d e rc ru .

ist auch dic moglichste Ausnutzung der Tragfahigkeit, 
dam it die Gleitflache im Verhaltnis zum Forderinhalt 
Itlein wird. Zur Ycrringerung der Leistung soli deshalb 
die Gurtgcschwindigkeit und nicht die Schiitthohe ver- 
andert werden. Der Durchmesser der Antriebs- und Trag- 
rollcn wird wic bei Seilen vom Dralitdurclimesser in Ab
hangigkeit von der Gurtstiirke zu etwa 100 bis 125 mm 
Durchmesser auf eine Lage Gewebe gcwiihlt; wenn die 
Yorhaltnisse es gestatten, sind 150 mm vorteilhafter aus- 
zufiihrcn. D er Rollcnabstand betragt 1 bis 1,8 m, je nach 
Art des Fórdcrgutes. Neigungen des Gurtes bis etwa
21 %  sind zulassig, bis 27 %  schon ausgefuhrt, wobei 
jcdoch bereits ein leiehtes Gleiten und dementsprechend 
hohe Abnutzung eintritt. Verfasser schlagt bei betracht- 
lichen Hohenunterschieden Zusammenarbeiten von Forder- 
gurten mit Bccherwerken vor. Unter giinstigcn Verhalt- 
nissen ist die Dauerhaftigkeit und Leistungsfiihigkeit 
hervorragend. So ist bei der D o m in io n  C oal Co. in 
Louisburg ein Gurt von 915 mm Breite, 213 m/min 
Laufgeschwindigkeit nach ciner Forderleistung von 
3 000 000 t  Kohle noch gebrauchsfiihig. Bei J o n e s  
& L auflfhlin  sind Gurte bei einer Stundenleistung von

E in e  groBe Prazisions-Festigkeitsprob ierm asch ine.

Die Maschine wurdo vor kurzem in der staatlichen 
Priifungsanstalt zu W ashington aufgestellt.* Sie ist 
nach Angaben von A. H. E n ie ry  gebaut und vcrmag Zug- 
kriifte bis zu 520 t  und D ruckkrafte bis zu 1000 t** aU;J' 
zuuben. Sio besteht im wesentlichen aus dem PreBól* 
zylinder und dem Kraftmcsser, welche durch zwei Spinde In 
yon 15 m Lange und 30 cm Durchmesser y e r b u n d e n  suw • 
Der PrcBolzylinder ist fahrbar auf einem Wag ca a“nc' 
ordnet. Er ha t 815 mm Durchmesser. Das PrcBÓl wird in 
einem Verbundakkum ulator aufgespeichert, der jc nac 1 
W ahl Oel von 90 bzw. 150 bzw. 220 a t  Druck zu liefern 
Yermag. Die Kraftmessung erfolgt durch MeBdosen* 
Der in den unm ittclbar an der Maschine befindlicncn

* Zeitschrift fiir praktischcn M a s c h i n e n b a u  W13»

29. Jan ., S. 131/8.
** Die vom Verein deutscher Briicken- und E isen b au *  

f a b r i k e n  g e b a u t e  und im Kgl. M a t e r i a l p r t i f u n g s a i u t e  zU 

Berlin*Gr.-Lichtcrfelde aufgestellte P r t i f u n g s m a s c h i n e  

mag D ruckkrafte bis zu 3000 t  zu auCern (vgl* St. u. 
1912, 7. Marz, S. 399/402).
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HauptmeBdosen auftretendo Flassigkeitśdruok wird zu 
Hilfsmefldosen gefiihrt. Der in letzteren auf den Dosen- 
kolben ausgeubto Druck wird durch Uebelwagen gemessen, 
die sich in einem besonderen MoBschrańk befinden. Die 
Messimg-dcs auftretcnden Dosendcckeldruckes nnd dam it 
der von der Maschine ausgeilbton Belastung erfolgt, indem

* American Machinist 1913, 1. Fobr., S. 49/53; Zeit
schrift fllr praktischen Masehinenbau 1913, 5. Febr., 
S. 183/li.

die Uebelwagen durch Aufsatzgewicbto belastet werden. 
Fiir dio Eichung der MeBdoscn ha t Emery eine besondere 
Maschine* gebaut. Ais Ausgangspunkt fiir die Eichung 
dient ein Satz von Normalgewichten im Gesamtbetrage 
von etwa 10 t. Mit diesen wird dio zu eichende McBdose 
in allmiihlich ansteigenden Stufen von je 10 zu 10 t  be
lastet, nachdom der duroh die jewcils yorangegangene 
direkte Gewichtsbolastung in der Dose erzeugte Druck 
durch eino PreBpumpe wieder hergestellt worden ist.

$r.«3nn. E. Preufl.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute.

Vou don Torjiihrigon G a rn eg io  - A rb o i te n  des Iron 
and Steel Institute mogen ais besonders beachtenswert 
die nachfolgenden eine niihere Besprechung finden.

2t.«5ltf(. G. R o h l, Freiberg, hatte  eine in dcm 
raetallographischen Laboratorium der Kgl. Bergakademie 
iii Freiberg i. Sa. ausgefulirte Arbeit yorgelegt:
Ueber die sulfid ischen E in sch liis se  im  E ise n  und  Stahl, 
ein Beitrag zur Theorie der En tsch w e fe lun g  des E isens.

Durch Schlackeneinsohliisse im FluBeisen und Stahl 
kann eine bedeutende Materialversehlechterung lierbei- 
gefOlirt werden. Es ist daher wichtig, dieso Einschliisse 
durch geeigneto Verfahren ihrer N atur nach erkennen 
uud unterseheiden zu lemen. Uuter SchlackeneinschlUsson 
handelt cs sich dabei hier in der Hauptsaoho um Des- 
osjdationsprodukte des Stahlbades kur/, vor oder wahrend 
der Łrstarrung des Bades. Ais solche konnen in Frago 
kommen: Sitlfido von Eisen und Mangan, ferner Eisen- 
und Manganoxydul, Aluminiumoxyd sowie Sililcate des 
Eisens uud Mangans.

Dio allgemein ubliche chemische Analyso gib t nun 
uuter Zerstorung des zu untersuehenden Materials im 
allgemeinen nur AufschluB Ober die am Aufbau einer 
KLsenkohlcnstofflegierung betciligten Elemente. Sicnim m t 
auf die GcfUgebestandteile so gu t wio keine Riicksicht, 
abgosehen yielleicht vom Kohlenstoff, der ais Graphit 
und ais gebundener Kohlenstoff augegeben zu werden 
pflegt. Erst dio Metallographie gibt iiber den inneren 
UefOgeaufbau der Legierungen manohen AufschluB.

Der Verfasser untersuehto nun die sulfidischen Ein- 
sehlusse niiher, um (lber dereń Konstitution genauoren Auf- 
schlulJ zu erlangen, bzw. um im gegobenen Fallo ent- 
seneiden zu konnen, ob der Sohwefol ais Eisensulfid oder 

Mangansulfid vorliegt. Eisensulfid ist im Eisen und 
otahl bekanntlieh cin sehr unangenehmer Begleitcr. 
Anderseits ist die Eigenschaft des Mangans ebenso be- 

, C**° ®esc*la^ 0n^0^  schwofellialtigen Eisons zu 
'erbessern, ja unter geeigneten Umstanden das Eisen 
weitgehend zu entsohwefein; indessen haben wir in das 

esen dieser Erscheinungen noch keinon tieferen Einblick.
Untersuchungen den Weg dor AbtTennung der 

su ldischcn Einschliisse vom Muttermotall einzuschlagen, 
cnriesi sich bei der leichten Zersotzbarkeit der Sulfido

i "ren °^er (*cr Oxydierbarkoit m it Brom und anderen 
. 1 * n von vornheroin ais aussichtslos. Vielmehr wurdo 
w synthetischer Weise yorgegangen, d. h. die Sulfide dos 

feens und Mangans wurden in mogliohster Reinheit her
gestellt und dann flilssigem Eisen in yerschiodenen Kon- 
^n rationen cinyerleibt. Aus don so erhaltenen Schmelzen 

Schliffe hergestellt und unter dem Mikroskop 
. E rhalten  gegenuber den yerschiedensten Re- 

jenzien untersucht. Die Schmelzen wurden in einem
0 erohr-KurzsóhluBofen in einer Stickstoffatmosphare 

j*Ł̂ e(ahrt. Reincs Eisensulfid wurde hergestellt nach
o ,  durch Erhitzen von reinstem Pyrit bis zum 

melzfluB. Grlines, kaufliches Mangansulfid, das sich 
Glut ^ • « « ^ b i t « g  erwies, wurdo durch mehrfaehes 

en mit Schwefelzusatz im Wasserstoflstrom go- 
diTł p  ^ usSang3raatorial fur die Eisenschmelzen 
‘ente Łlektrolyteisen der Langbcin-Pfannhauser Werke.

Die Arbeit g ib t zunachst eine kritische Zusammen- 
Btellung der bisher zur Erkennung der Snlfidoinschltlsse 
bekannt gowordenen Verfahren: des Quecksilberchlorid- 
yerfahrens von Heyn und Bauer sowio der Baumannschen 
Schwefelprobo. Fiir die unmittelbare mikroskopisehe 
Beobachtung der Sulfidrcaktion erwies sich das Ueber- 
ziehen der fragliohen Schliffe m it schwach angesauerter 
Golatine ais zwoekmaBig, die ferner cin Schwormetallsalz, 
QueeksilberchIorid oder ein Kadmiumsalz, enthielt. Das 
ontwickelte Scliwefelwasserstoffgas dringt in dio feuchte 
Gelatine ein und erzeugt oberhalb und in niiehster Um- 
gebung des sich zersetzenden Sulfideinsohlusscs eino 
Fiillung des Sohwermetalles in der Gelatina.

Darauf wurden umfangreiche Actzyersuche angestellt, 
um einen kennzeichnenden Unterschied zwischen Schwefel- 
eisen und Sohwofelmangan festzustellen. Ais Wesont- 
liohstes ergab sich hierbei, daB einprozentige Losungen 
organiseher Siiuren in Aethylalkohol in 3 bis 5 mul das 
Eisensulfid Wesentlich dunkelten, wahrend Mangansulfid 
bei der gleichon Behandlung merklich in der Dunkelung 
zurilokblieb. Aetzungen in wasserigen Losungen, wie sie 
z. B. M atw eie ff*  yorschlagt, w irkten zu energiseii. 
Allerdings lagen bei ihm andero Vcrsuehsbedingungen 
vor. Aetzungen mit Salzen organiseher Siiuren in ver- 
dOnnten wiisserigcn ŁiJsungen standen den Wirkiuigen 
der froien Saure in Aethylalkohol nahe. Sehr gleichmaBig 
war die Aetzwirkung bei Pikrinsiiure, die weniger ais andere 
Sauren dio Neigung zeigt, das Sulfid teilweise anzugreifen. 
Bei Versuchen, die auf die Bildung eines Niedersehlags 
oder eines feinen Hiiutchons auf der Schliffflache ab- 
zielten, gaben vor allem die AnlaByersuche beachtens- 
werto Unterschiede. Dabei erwies sieli ein kurzes Vor- 
iitzon m it Pikrinsiiure fiir. dio Erzeugung gleichmiiBiger 
Anlauffarben ais sohr giinstig. Dieses AetzanlaByerfahren, 
wobei der Schliff zunachst 20 bis 30 sok m it alkoholischor 
Pikrinsiiure yorgeiitzt, dann auf Dunkolgelb angelas3en 
und darauf rasch in Wasser oder Quecksilber abgeschreckt 
wurde, ergab sehr bezeichnende Unterschiede zwisohen 
Eisensulfid und Mangansulfid. Eisensulfid nahm dabei 
eine sehone dunkolblauo Farbung an auf hellgelbem 
Grund. T ritt an Stelle der gUnstigen Tagesliehtbeleuch- 
tung Nernstlicht, so erseheint das Eisensulfid rótlich- 
yiolett. Mangansulfid erseheint im Gegensatz hierzn 
nach dem An lassen fahlgrau bis lichtweifllich. Es erweist 
sieh also dasselbo von O b e rh o f fe r  fiir die Erkennung 
yon PhosphideinschlOssen gellbto Verfahren auch ais 
sehr geeignet zur Erkennung der Sulfide.

Um einen tieferen Einblick in dio Konstitution der 
sulfidischen Einschliisse zu gewinnen, insbesondere auch, 
um das Vorhandensein einer gegenseitigen Loslichkeit 
im festen Zustande festzustellen, wurde das Zustands- 
diagramm des Systems Schwefeleisen-Schwcfclmangan 
ausgoarbeitet. Hierbei wurden die in Zahlentafel 1 zu- 
sammengestcllten Werte erm ittelt.

Aus der thermischen und mikrographisohen Unter- 
suehung gingen folgende Ergebnisse heryor:

1. Der Schmelzpunkt dos reinen Eisensulfides er
gab sich zu 1188° C, der des reinen Mangansulfides da-

* Rev. de Met. 1910, Okt., S. 848; vgl. St. u. E. 1910,
28. Dez., S. 2214.
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Zahlentafel 1. 
H a l to p u n k tc  d e s  S y s te m s  l'o S - Mn S.

gegen zu 1020° C; er liegt aho wolt Ober dem des roinon 
Eisens (1510° C). Dureh einen Sauorstoffgohalt litflt cr 
sich bedoutend erniedrigen. Boi beiden Sulfiden konnte 
cin Angriff auf dio Schinolzrokre nielit festgestellt werdon. 
Ein soleher, wio er von T a m m a n n  und T ro its c h k o  
fiir Eisensulfid boobaobtet wurdo, ist auf einen Saucrstoff- 
gchalt zurUckzuftthren.

2. 40 %  Mangansulfid Yormogcn m it 00 %  Eisen
sulfid zu einer chemischen Yorbindung zusammon- 
zutreten von der Eormol Fe3 Miij S5, wodurcli das freio 
Eisensulfid in den Schmelzcn Ycrsohwindet und seine 
unangenehmon Eigenschaften, Sprodigkoit und vor allom 
1/eiohtsohmelzbarkeit, besoitigt werden.

3. Dor Schmelzpunkt dieser Verbindung liogt boi 
13050 C. Dieso Vcrbindung steht in ihren chemisoben 
und pliysikalischen Eigenschaften dem roinen Mangan- 
sulfid sohr nalio.

4. Zwisehen dieser Yerbindung und reinem Eison- 
eulfid bestelit oin Eutcktikum  mit etwa 7 %  Mangansulfid 
und einem Schmelzpunkt von 1181° C.

5. Dio Verbindung F e , Mn, Ss vermag mit wciterom 
Mangansulfid eine ununterbrocheno Itoiho festor Losungen 
(Mischkristallo) zu biklon, deron Schmelzpunkt sich 
schlieBlich boi reinem Mangansulfid bis zu 1020° C er- 
htiht.

0. Dieso festen Losungen besitzen obonso wie dio 
Yerbindung Ee,Jln2S3 eino gowisse Zahigkoit und Fcstig- 
keit.

Da nun im Eisen nach den Diagramnien von Tammann 
und Troitschko und von Eriodrich das Eisensulfid im eutek- 
tischon Oemiach m it rd. 15%  Eison vorliegt, wurdo des 
weiteren der EinfluB des Mangansulfides auf das Eutekti- 
kum Fe-FoS untcrsueht. Aus ZweckmaBigkeitsriicksichtcn 
wurdo dabei von otwas Ubereutoktischon Schmelzen in 
bozug aaf den Eisengehalt rusgegangon.

Es ergab sich foigenaes. Durch geringe Gehalte an 
Mangansulfid is t die Bildung oines temiiron Eutekti- 
kums m it etwa 4 %  Mangansulfid wahrscheinlioh, dossen 
Erstarrungspunkt praktisch kaum von dem des tfe-FeS- 
Etttektikums m it 980 0 O abweicht. Stcigt nun der Mangan- 
sulfidgehalt ilbcr 4 % , so ti i t t  in dom Sulfid-Eutektikum 
eino primiiro K ristallart auf, die beim Aotzanlasson fabl- 
weiBlich bleibt und auch sonst in ihren ganzen Erschei- 
nungsformen und ihrem pliysikalisehen Yerhalten m it 
den Kristallen der im System FoS-MnS nachgew iesenen 
Yerbindung Fe,MnsSt  abereins*immt. Wio im binaren 
System FeS-MnS nim m t auch hier diese primiir gobildote 
Kristallart raseh an Fliiche zu, dem Sehmelzkonig immei

doutlicher iliro gilnstigen Eigenschaften aufpriigend. 
Noch ehe 40 %  Mangansulfid erreicht sind, verschmn8tt 
das Eutektikum  yollstiindig und dam it zugleich das freie 
Eisensulfid. Aueh dio Erstarriuigspunkto beider phjsi- 
kalisoh und chemisoh eihander in jeder Hinsicht sich gleich- 
vorhaltcndcn Korpcr zeigen eino anffallende Uebcr- 
einstimmung.

Es ist somit anzunohmen, daB sich bei der Einwirkung 
von Mangansulfid auf das Eutektikum  Fe-FoS ebenfalls 
dio Vcrbindung FeaMn2S6 abscheidot, dio schlieBlich mit 
oinom woiteren MangansulfiddberschuB Mischkristallo 
bildot.

Dio Frago dor Einwirkung des Mangansulfides auf 
das eutektiseko Gomcngo Ee-EoS ist danaeh in folgender 
Woiso boantwortet: Durch H inzutritt von geringon Mengen 
Mangansulfid bildet sich zunachst cin terniires Eutektikum 
zwisehen Eisen und den beiden Sulfiden, wobei jedocli 
das Mangansulfid nioht ais solches, sondern in einer Yer 
bindung m it Eisensulfid (ais Fe8Mn,S5) m it freiem Eisen
sulfid und dem Eisen das cutektische Gcmengo zusammen- 
sotzt. Stcigt der Mangangehalt tiber die eutektiseho Zu- 
sammonsetzung, also (ibor etwa 4 %  Mangansulfid, so 
solioidet sich dio Vcrbindung Fo,MnjSs primiir aus, bis 
sich schlicBlich bei hoheren Mangansulfidgelmltcn eine 
festo Losutig zwisehen dieser Vorbmdung und dem Man- 
gansulfidllberschuB bildot.

W eiter wird in dor Arbeit dor Ei.ifluB eines Jlangan- 
sulfidzusatzes auf dio im Eison und Stahl eingelaBerUm 
kloinen eutoktisohen Eisensulfideinschlllsso untersuclit, 
um den Uebergong der mangansulfidarmen Emschlton.' 
in dio eisensulfidormen Mangansulfideinschlilsso zu ver- 
folgen. An Hand von Schliffbildom wird wiederura ge- 
zcigt, dali ein geringer Mangansulfidgchalt in den Sulfid- 
cinsehUissen sich uicht bemerkbar macht. Das Sulfid 
erschoint ais feines Netzwerk zwisehen den Forritkomeru, 
im angelassencn Zustandc herrlich dunkolblau auf heli- 
gelbom Grando. Boi hiiheron Mangansulfidgolmltcn zeigt 
sich dann, daB in dom Sulfidnotzwcrk, dosson Adcni 
diclcer und broiter werden, Kristalleinlagerungcn auftreten. 
die auf dcm poiiorton Schliff kaum bemerkbar sind, nacli 
dom Aetzanlassen jcdoch, namentlich bei T a g e s l ic l i t -  
boleuchtung, sohr deutlich ais fahlweiBlich-hellgclbe hin- 
sclilUsso in dcm dunkelblaucn Sulfidnotzwcrk erschoincn. 
Bozeiehnond ist, daB diese helion Kristalleinschlflssc in 
dem salfidischen Netzwerk stets in den Verdiokungen 
an dem ZusainmonstoB mehrerer Forritkorncr a u f t r e t e n ,  

von wo aus dann stemformig dio fcinen Sulfidadern 
zwisehen dio einzelnen Ferritkorner auslaufen.

In  diesen helion Kristalleinsehliisscn liegt nun, " 10 
oben nachgewiesen, nicht otwa reines M a n g a n s u l f i d  vor, 
sondom sio sind ais Kristallo der oben festgcstellten \« -  
bindung Fe3Mnt S5 anzusprechen, wahrend in dem iibrigen 
sulfidischen Netzwerk das fruher bcsprochene te rn iiro  

Eutektikum  zu crblickon ist, in dcm dio p r i m i i r  ausge- 
schiedenen Kristallo der Verbindung Fe,Mn,Ss cm- 
gebettet sind.

L e  G h a to lio r  und Z ieg ler*  erliielten boi Schniw*- 
versuchen iihnlicho Sohliffbilder. Sio hieltcn jcdoch dic 
EinschlilKsc fUr reines Mangansulfid, das in reinem h is c n -  

sulfid eingebettet ist. Dcmnach bcsttlndo nach ihncn weder 
eine Loslichkeit der beiden Sulfido im festen Zustani 
noch eino chemischo Yerbindung zwisehen ihnen. Aoacr- 
soits erweist sieh auch die Ansicht von Law** aU inie, 
der annimmt, daB es sich bei sulfidischen E m s c h l f l s s e n  

im Stahl um Mangansulfid handele, in dem mehr odl‘r 
weniger Eisensulfid gelost sei, daB also eine u n u n t e r -  

brochono Iteihe von festen Losungen oder M i s e h k r i s t a U ’'1 

zwisehen Eisensulfid und Mangansulfid bcstche.
W eiterhin wird in der Arbeit fostgestcllt, ob uu 

inwieweit ein Kohlcnstoffgehalt, wie er in schm iedbarem

* Builetin de la Sooietć d ’Eneouragement 190«> 
Sept., S. 308. _ ..

** Journal of tho Iron and Steel Institu te 1007, IW- > 
S. 94.
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00,50 33,38 1327 —
05,55 34,59 1341,5 —
59,79 40,17 1302 —
51,77 48,14 1418 —
41,08 58,89 1403 —
29,21 70,82 1510 —
21,13 78,80 154S —
10,45 89,05 1585 —

1:.. -.....
1 0 0 ,0 0 102 0 —
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Eiscn und in Stiihlen vorliogt, oinon EinfluB auf dio Sul- 
fidoinschltisso auaUbt. Zu dioscm Zwecko wurden dio 
oben erwahnton Schmolzversucho auch auf Eisenkohlen- 
stofflegierangen ausgcdehnt. Dieso Vorsuehe orgabcn, 
dnO cino Einwirkung des Kohlcnstoffgehaltes dor Schmclzo 
auf don Manganisierungagrad der SulfideinsohlOsso nioht 
stattfindot. Nur dio Erschcinungaform der Einschlusse 
iindcrt sich in dor Weiso, daB m it Zunahme dea Kohlen- 
stoffgokaltcs, also m it Zunahmo dos Pcrlitea, das eutek- 
tischo Sulfidnctzwerk bei gleieher Zusammensetzung 
dia Neigung zeigt, in Fleckon sieli zusaminonzuziolion, 
da das Netzwerk an das Auftretcn dos Eerrits gobunden 
zu sein scheint. Nioht ohiió EinfluB bleibt auoh dio tio- 
fere Lago des Erstarrungspunktes der Eisenkohlcnstoff- 
legierung auf dio Form der Sulfideinlagcrungon. Jo hoher 
gekohlt die Legiorung ist, desto niedriger ist ihr Schmclz- 
punkt, daher erkliirt sioh auch die Ersoheinung, daB in 
solchom Eisen dio Sulfido sioh boi viol geringerer Mangani- 
sierungsstufo in rundliohen Plooken absondcm.

Bei allon obigon Schmolzyersuchen zoigto sich, daB 
stets cino Einwirkung des Eisens auf das Mangansulfid 
eintrat im Sinno dor Umsotzung

Fo S + Mn Mn S +  Fo

von roclits nacli links, also cm der Entachwofolung ent- 
gegcnarbcitender Vorgang. Daher wurden dio Schmelz- 
versuchc mit steigenden Manganzusiitzen wiederholt. 
Ej zeigte sich, daB boi don Vorsuchsschmolzcn orst bei
0,8 % Mangangehalt im Eisenbado eino Rtlckwirkung 
des Eisons auf das gobildeto Mangansulfid verhindert 
wurde, d. li. eino Zorlegung des Mangansulfides nicht 
mehr eintrat.

Die m der Arbeit liiedergolcgton Ergebnisse Uber die 
Knt8ch\vefclung9vorgange im Eisen werdon in folgondcr 
Weiso zusammengefaBt: Das zunachst gobildoto Mangan
sulfid ist nicht das Endprodukb der Entschwefclungs- 
vorgiingc, sondern es geht sofort m it cincm Teil dos noch 
vorhandenen Eisensulfidcs dio Yorbindung Fe, Mu, S3 
ein, auf dieso Weiso einen sehr bedeutenden Teil des freicn 
Eisensulfidcs ver/.elircnd. Dor Bildung diosor Verbindung 
kommt somit mindestens cino crhcblicho Bedeutung zu. 
Diese Vcrbindung aber eracheint so wichtig, weil sie, 
ubiyohl noch 00 %  Eiscnsulfid cntlialtcnd, in ihren physi- 
kalischen Eigenschaften dcm reincn Mangansulfid sehr 

- steht. Sie ist vor allcm viol sohwercr schmolzond 
(bei 13(55° C) ais das Eiscn-Eisensulfid-Eutektikum (bei 
‘•>S00 C), crstarrt daher schon boi vicl hoheren Tempcra- 
turen des ELsenbades, in vielen Fallen sogar oher ais dio 
r.isenkohlenstofflegierung. Die crstarrten Ktlgelchcn aber 

011 ein groBca Bestreben, ihrem goringen spezifischen 
bowicht folgend, in der Schmclzo nach obon zu steigen 
mul somit aii3 dem Bado auszutreten. Haufig, zumal bei so. iedbarcm ®iscn> hleibt allerdings die Tronnung vom 
■lsen sehr unvollsUindig, wenn das Eisen zu frllh erstarrt 

°uer nioht dUnnfldsaig gonug ist, um dio Sulfidkristalle
ficnflgender Geschwindigkeit aufsteigćn zu lasson. 

Aber auch dic im Eison festgehaltencn Einschliisso sind 
•u der Form der Verbindung Fe, Miij S5 bei weitem nicht 
mehr s0 gcfiihrlich filr die Venrendung des Materials, da 
ja, wio erwahnt, dieser Verbindung oino gowisso ZiŁhig- 
^eit zukommt, so daB dio Einschliisso beim Walzen und 
. ^K en nicht so lcicht zerbreehen, sondern Formver- 
aMenmgen zugiinglich sind.

_ DaB dieso Verbindung Fe3 Mn, S5 infolge wcitcror Be- 
tussung durch den Mangehalt bei den praktisch 

u lehen Konzontrationcn im Stahlbado zur Bildung von 
Lósungon mit Mangansulfid kommt, ist nach den 

atcrsuchungen .wenig wahrschciulich, da hierzu zunachst 
tme wilwieise Wicderzcrlegung nach der Formel

l1 e3Mn,S4 + 3 Mn 5 Mn S -f 3 Fo
'•utig wiire; jedenfalis bedingt die Bildung dieser festen 
xisungen eino liingere Einwirkung eines betrachtlichcn 

. .“ ganubersehusses im Bade. Praktisch kom mt dieser 
1,1 lerun Manganisierung der SulfideinschlUsse auch wenig

Bedeutung zu, donn dio Eigensohaftcn dieser festen 
Losungon uuterachoidon sich yon denen der Verbindung 
Fc3 Mii, S5 nieht, ausgcnommon, daB dor Eretarrungs- 
punkt noch hoher liegt.

Am SchluB der Arbeit werden nooh zwei Tatsaohcn 
erwahnt, die dureh das Vorhandensein der Verbindung 
Fe, Mn, S5 ais Endprodukt dor Entsohwefelung ihro cin- 
faoho Erkliirung findon. Es wurdo beobachtot, daB in 
einom Mischer sioh eigcntUinlich erschoinondo Entschwcfe- 
lungsvorgiingo abspieltcn. Und forner wurde von W u a t* 
fcstgestollt, daB iin kohlenstoffreiehcn Eison dio Sulfid
kristalle v o r, im kohlonstoffarmen Materiał dagegen 
erst n a c h  der Ubrigen Metallmasae erstarrt waren. Reines 
Mangansulfid m it einem Schmelzpunkt von 1020 0 O 
wUrdo selbst im lcohlenstofffroien, chemisch reincn Eisen 
v o r dom Ubrigen Eiscnbad erstarren, da desson Schmelz
punkt bei 1510° C liegt. 2)r.-Qltg. O. lichl.

(F o r  tac fcz u n g  fo lg t . )

Internationaler Verband  fur die M ate ria l-  

priifungen der Technik.

VJ. KongreB in New York, 2. bis 7. September 1912.
(F o r tu c U u n g  u n ii S ch lu B  v o n  S c ito  3 3 5 .)

Der Obmann der Kommission 53, H. Jl. H ow e, und 
deren Sckrctiir A. S a u v e u r  logten den Kommissions- 
bericht vor Ubor dio

N om en k la tu r der m ik ro sko p isch en  Bestandtelle u nd  der 

Strukture lem ente vo n  E ise n  und  S ta h l. * *

Dio Kommission teilt dio mikroskopischen Substan- 
zen, dio in dieaem Berieht beschrieben sind, in zwei 
Klassen ein:

1. Mctaralien, d. li. oigcntlicho Pliasen, wio bcispicls- 
woise Elomcnte, chcmische Verbindungen oder feste 
Losungen, dcmnach Fcrrit, Zcmentit, Graphit und 
Austenit.

2. Aggrcgato odor Mischungcn, entweder m it bestimm- 
ten Mischungsverhaltnissen, wio dio eutektisehen 
odor outektoidischen Mischungcn, z. B. Perlit, Lede- 
burit, oder aber Mischungcn m it unbostimmten 
Mischungsvcrhiiltnissen, wio Troostit, Sorbit.
Dic Kommission vorweist ausdrUcklich auf den Um- 

stand, daB mehrere Namen iu vcrschiedenem Sinne go- 
brauoht werden und daher verwirreml wirken. Trotzdem 
sollten dio meisten von ihnen m it cinor einzigen scliarf 
gefaBten Definition boibohaltcn werden, da  sio so ntltzlicli 
sind. Was die bohaupteto Unnotigkeit gcwisser Namen 
betrifft, so muB os jedem Yerfasser Ubcrla&sen bleiben, 
zu entscheiden, ob er gewisse Nam en nótig ha t oder nicht. 
Im Ubrigen glaubt dio Kommission, daB unnotige Namen 
von selbst verschwinden worden.

Dio beiden Klasson von mikroskopischen Substanżen 
konnen cingetcilt Werden in:

A. Dio Eiscn-Kohlenstoff-Reihen, die durch AbkUhlung 
oder Erhitzung entatehen.

B. Dio wichtigsten Yerunrcinigungen, wio Schwofcl- 
mangan, Schwefelcisen, Schlacko usw.

C. Andere Stoffe.
Die h e r  vo rrage nds tc n Glicder der Eisen-Kohlenstoff- 

Reihcn sind:
1. FlUs-siges Eiscn, Metaral, flussigo hosting, jedoch 

kaum ein mikroskopischer BestandteiL
If. Die Komponentcn, die bei dessen E rstarrung ent- 

stclien:
a) Austenit, festo Losung von Kohlenstoff oder 

Eiscnkarbid im Eisen, Metaral;
b)Zem entit, das bestimmte -Metaral Fc,C;
e) Graphit, das beatimmto Metaral ('.

* Met. 1908, 8. Aug., S. 447; vgl. St. u. E. 1909,
27 Jan ., S. 126.

** Vgl. St. u. E. 1912, 29. Febr., S. 371.
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III . Die Uebergangssubstanzon, dio boi der Umwandlung 
des Austenits wiihrend der Abkiihlung entstehen.

d) Martensit, Metaral veriinderliehcr Zusammen
setzung; seine N atur wird bestritten;

c) Troostit, unbestimnites Aggrcgat, unkoaguliorto 
Mischung;

f) Sorbit, unbestimmtcs Aggregat, groBtenteils aus 
unkoaguliertem Perlit plus Ferrit oder Zementit.

IV. Umwandlungsprodukte des Austenits.
g) Ferrit;
h) Perlit.

Diese Umwandlung diirfte auch Zem entit und 
G raphit ais Endprodukto hervorbringen, dic sich den unter 
b und c genannten anschlieBen.

AuBer den yorstohenden Namcn, die allgemein 
anerkannt und allgemein im Gebrauch sind, sind dio 
folgenden Namen mehr oder weniger angewandt worden: 

i) I-edehurit (WOst), ein bestimmtes Aggrcgat 
dio eutcktische Losung von Austenit-Zomentit.; 

j) Fcrronit (Benedicks), ein hypothetisch defi- 
niertes Metaral, fi-Eiseh m it ungefahr 0,27 %  
Kohlenstoff;

k) Steadit (SauYcur), bestimmtes Aggregat, das 
Eison-Phosphor-Eutektikum (selten).

D ann die drei Uebcrgangsstadien der Umwandlung 
des Austenits, niimlich

1) H ardenit (Arnold), aUgemeinor Namo fUr Auste
nit und Martensit in entektoidischer Zusammen
setzung ;

m) Osmondit (Hoyn), Yerbindungsstufe zwischen 
Troostit und Sorbit; 

n) Trooato-Sorbit, naho an der Gjenze, welche diese 
beiden Aggregate trenn t (geriit sehon auBer Ge
brauch).

Im dritten Teil des Kommissionsberichtes werden die 
vorgenannten Bestandteilo definiert und beschrieben. 
Die Komniission weist jedoch ausdrOcklich darauf hin, 
daB der theoretische Teil in diesem Bcrichto nur ais 
ErliŁuterung beigcfiigt wird, ohno doB dio Komniission 
dam it irgcndwio dio Absicht Yerbindet, fiir ihn eino Zu- 
stimmung zu verlangen. Wir miissen uns daher bei der 
Berichterstattung auf die im KongreB enthaltcnen Defi- 
nitionen beschriiuken:

A u s te n i t  (Osmond). Franzusiseh Austenite, engliseh 
Austenite (aucli Misehkristalle [m ised eristals] und 
-f)lCisen genannt. Bis zum Jahre 1900 oft Martensit be- 
nannt und je tz t nur noch manchmal unrichtigerweise so 
bezeichnet). Metaral veriinderlicher Zusammensetzung.

M a r te n s i t .  Franzosisch und engliseh Martcnsite, 
Metaral. Sein Wesen wird bestritten. Definition; Er 
bildet das erste Stadium  der Umwandlung des Austenits; 
er ist duroh nadclige S truktur und groBo H artę  gekenn- 
zeichnet, in gelńirteten, hochkohlenstoffhaltigen Stiihlen.

F e r r i t .  Franzosisch und engliseh Ferritc, bestimm- 
tes Metaral. Definition: Freies a-Eisen.

O sm o n d it . Franzosisch und engliseh Osmondite. 
Definition: Jene Stufo der Umwandlung des Austenits, 
fiir welche die Loslichkeit in verdiinntcr Schwefelsauro 
ihr HochstmaB erreicht. Empiriscli ais das Bindeglied 
zwischen 'Froostit und Sorbit festgcsetzt.

F e r r o n i t .  Franzosisch und engliseh Ferronitc 
(Benedicks). HypothetisehdefiniertesM etaral. Definition: 
Feste Lijsung von etwa 0,27 %  Kohlenstoff in fj-Eisen.

H a rd e n i t .  Franzosisch und engliseh llardonite. 
Definition: E in allgemeiner Name fiir Austenit und 
M artensit eutektoidiseher Miseliung. E r kom mt in Stiihlen 
vor, 1. dio sich oberhalb der Zone der Umwandlung bc- 
finden, und wenn sie 2. durch rasche Abkiihlung geliartet 
worden sind.

P e r l i t .  (Sorbys „perUtischer Bestandteil“ .) Zuerst 
engliseh „pearlyte*' gesehrieben, je tz t franzosisch ,,Per- 
lite“ , engliseh „Pearlite". E in Aggregat. Definition: 
Ein Eisen-Kohlenstoff-Eutektoid, aus abwechselnden 
Lagen Ferrit und Zem entit bestehend.

T r o o s t i t .  Franzosisch und engliseh Troostite. Wahr- 
schcinlicli ein Aggregat. (Naoh Arnold troostitischcr

Perlit.) Definition: ln  der Umwandlung des Austenits 
das Stadium  nach dcm Martensit und vor dem Sorbit 
(und Osmondit, sofern diese Umwandlungsstufe anerkannt 
wird).

G r a p h i t .  Engliseh und franzosisch Grapliite. Bestimm
tes Metaral. Definition: Der freie elemcntare Kohlenstoff, 
der in Eisen und Stahl vorkommt.

S o rb i t .  Franzosisch und engliseh Sorbite. Ein 
Aggrogat. (Arnold, sorbitischer Perlit.) Definition: In 
der Umwandlungsroihc des Austenits die Stufe nach 
Troostit und Osmondit (wofem die lctztere Stufe an
erkannt wird) sowie vor Perlit.

S c h w e fe lm a n g a n . Franzosisch Sulphuro de Mail- 
gan&sc, engliseh Manganese sulphide, MnS (Arnold und 
Watorhouso). Metaral.

Sehw e fe le ise n . Franzosisch Sulphuro de Fcr; 
engliseh Ferrous sulphide, FeS. -Metaral.

A lb e r t  S a u v c u r ,  Cambridge, machte in seinem 
Berichte einigo
B cm e rk u n ge n  Uber das W a c h se n  der Ferritkristalle  unter

ha lb  ih re s  the rm ischen  U m w and lungspunktes.

Bereits 1898 lenkte S te a d  dio Aufmerksamkcit 
auf das freiwillige Wachsen kaltgereekter Ferritkristalle, 
dio Tem peraturen diclit unterhalb des thermischen Lrn- 
wandlungspunktes des Metalles ausgesetzt sind. Wert- 
vollo erganzende M itteilungen tiber diesen Gcgenstand 
sind seithor nicht mehr veroffentlicht worden. (Im Gegcn- 
satz liierzu verweistder Borioliterstattcr auf die wertvollen 
Beobaehtungcn ro n  C h a rp y *  und von Lo Chatelicr** 
iiber den gleiehen Gegenstand.)

Der Vorfasser untersuchte ein weiches Materiał mit
0,05 %  Kohlenstoff, dem er durch Druck-, Biegungs-, 
Scher- und Yerdrehungsbeanspruchung wachsendcrUrólicn 
Reekspannungcn erteilte und das kaltgercckte Materiał 
dann meist auf 050 0 C 7 s t lang crhitzte. AuBer der 
bereits bekannteu Tatsacho des Wachsens der kalt- 
gercckten Ferritkristalle durch das Glilhen stellte er fest, 
daB das Wachsen nur dann erfolgt, wenn eine bestimmte 
kritischo Beanspruchung, dio einen bestimmten Rcckungs- 
grad hervorru£t, angowendet wird. Auch bei Ucbersehrei* 
tung dieses lleckungsgradcs findet kein Wachsen niclir 
s ta tt. Bei einem gebogenen Stahl war ein Wachsen der 
Kristalle weder m it den am starksten gezogenen noch 
mit den am stiirksten gcdriickten Fasern, d. h. weder an 
den AuBenkanten noch in der Mitto des Stabes, in der 
Niihe der neutralen Faser, zu beobachtcn. Zwischen 
diesen Zonen dagegen konnte man ein dcutliches Wachsen 
der Ferritkristalle feststellen. Auch bei der Untersuchung 
der durch Kugeleindruck hervorgerufenen Kaltrcckung 
zeigto es sich, daB das stiirkste Wachsen nicht u n m i t t e l -  

har unterhalb des F.indruckcs, sondern in g r o B e r e r  Lnt- 
fernung von diesem stattgefunden hat. Eine Beihe weiterer 
Beispiele wird noch von SauYeur herangezogen. Er stellte 
ferner fest, daB ein Materiał m it etwa 2460 kg/qcm FlieB- 
grenze und 4007 kg,/qcm Bruchgrenze ein stark ausge- 
pragtes W achsen bei einer Belastung von 3515 kg/qcni 
zeigt. Bei Belastungen Yon rd. 200 kg/qcm o b e r -  um 
unterhalb dieser Spannungon fand sehon kein Wachsen 
mehr s ta tt.

In  der dom Vortrage folgenden Besprechung v r r u  j 1'  

W. R o s e n h a in  auf eine ahnliche Ersclieinung boi der Hcr- 
stellung von Metallsehliffcn. Treten durch K a l t b e a r b o i t u n g  

Gleitbander auf, so verschwinden sie durch Aetzen un 
Wiederpolieren, falls das MaB der Kaltbcarbeitung eint 
bestimmte GroBe nicht erreicht hat. Es ist schwer, 
Yorderhand eino einwandfreie theoretische Erkliirung fur 
diese Erseheinungen zu geben. H o  we heb t die Bedeutung 
der Sauveurschen Arbeit fUr das Drahtziehen bervor. 
R e j to  teilt m it, daB seine Untersuchungen flber dio ”c’ 
ziehungen der auf den wirklichen Quersclmitt b e i o g c n c n  

śogcnannten aktuellcn Spannung zur KorngroBe ahn-

* Comptes Rendus 1910, 1. Aug.. S. 389; vg l S # ^ -
1910, 28. Sept., S. 1678. Rev. deM ćt. 1910, Aug., S. 6oo.

** Rcv. de Met. 1911, Mai, S. 370.
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liche Ergebnisse wie dio Sauveurschen geliefert liaben.
Von praktischer Bedeutung ist die Arbeit deshalb, weil 
sic uns ein Mittel gibt, den Grad ciner fruheren Bean- 
spruchungzuermitteln. R ob in zieh tau sd crS au v eu rsch en  
Arbeit den SchluB, dali eine K ornart groBten Energie- 
inhaltes gebildet wird.

Eine Reihe von beaelitenswerten Arbeiten behandelte 
den EinfluB e rh ó h te r  T e m p e r a tu r  u n d  d e r  B e- 
arbeitung au f d ie  E ig e n s c h a f te n  d e r  M c ta llc .

r .  R obin , Paris, berichteto 
Ueber einige m echantsche E ig en scha fte n  der M eta lle  

bel hoheren Tem peraturen.

Mit stoigender Tem peratur nim m t dio Eestigkeit der 
iletallc in der Regel bis zu Tem peraturen von 400 bis 
300 ° 0 ab. Von diesen Tem peraturen an  scheint oino 
Beschleunigung in der Abnahmo der Eestigkeit einzu- 
treten. Bei Nickel, das bei 350 0 C eine allo- 
Iropischo Umwandlung erleidet, findet bei dieser Tem
peratur ein Kichtuugswechsel der Ecstigkcitskurve 
statt. Eisen vcrhalt sich nach den Untersuchungen des 
Verfassers ganz eigentilmlich. Zugfestigkeit und H artę 
wciscn bei 100 0 G einen Mindost-, bei 250 0 C einen Hochst- 
wert auf, bei 5000 G erfolgt oino plotzlicho Riclitungs- 
iraderung der entsprechenden Kurve. Durch dynamischo 
Boanspruchungen werden der Mindest- bzw. Hochstwert 
nach oben verschobcn; ersterer liegt bei 300 0 C, lotzterer 
bei 500» C.

Fflr die Sonderstiihlo gilt folgendes: Die perlitischen 
Stahle folgeu den allgemeinen Gesetzcn, dio ftir dio Kolilen- 
stoffetalile gUltig eind. Die m artensitischon Stahle er
geben eine abfallendo Festigkeitskurve ohne liochsten und 
tiefsten Punkt. Die H auptabnahm e der Eestigkeit be- 
ginnt bei 500 0 C. Die austonitischen Stiihlo verandcrn sich 
"enig bis 5000 O, obenso verhalten sich die karbidhaltigen 
Stahle.

Dic durch das Schmieden hcrvorgerufone bleibondo 
Kaltrcckung und die aus letzterer sich ergebendo Hiirto 
"achst mit den Schmiedetempcraturen bis 300 0 C. Yon 
dieser Temperatur an nimm t dio durch Kaltreckung er- 
zeugte Harto schnell ab. Die austenitischen Stahle ver- 
andern sich bis 500 0 C sehr wenig, dio martensitischon 
Stahle wcisen eine stetig abnehmende H artę  auf.

Alle Veranderungon der Eestigkeitseigcnschaften des 
Eisens mit der Tem peratur sclieinen darauf liinzudeuten, 
<laB bei etwa 100 0 G eino Umwandlung des Eisens vor- 
1'egt. Die Annahme, daB dieso plotzliche Veranderting der 
l.igenschaften des Eisens eino Eolge der Kaltreckung sei, 
jaflt sich nach Ansicht des Verfassers zwar vertcidigcn, 
ist aber nicht wahrscheinlich, da dio Veranderungen des 
Hanges und der magnetischen Eigenschaften im Gegen- 
satz hierzu stehen.

Ob nun die Umwandlungen bei 100 bis 250 0 C einer 
"euen allotropen Umwandlung oder dem Auftreten des 
temondschen fi-Eisons zuzuschrciben ist, sio spielt niehts- 
'lestowcniger die Rolle einer Zustandsanderung. Dio Ycr- 
^hiebungen der Kurve der statischen uud der dynamischeu 
Wirkung gegeneinander wtirdo sich etwa folgendermftCen 
erkliren lassen: W ahrend der langsamen Druckbean- 
“Pruchung z. B. ha t das durch Kaltreckung entstehendo 
allotrope Eisen Zeit, sich bei der entsprechenden Tem
peratur zu bilden und dio Probo zu beeinflussen. Bei den 
Waell stattfindenden Proben ware die dazu erforderliche

it erst bei hoheren Tem peraturen gegeben, bei denen 
sich dasselbo schnell bildet.

Sigism und v o n  E a b r v ,  Diósgyor, machte Mit- 
teilungen Ober die

Aenderung der m echan lschen  E ig en scha fte n  u n d  der 

Struktur einiger zw ischen  600 '* u n d  1 0 0 0 0 C au sgeg luh te r 

W e rkzeugstah le .

Ais Versuchsmaterial dientc W erkzeugstahl m it 
Aohlenstoffgehalten von 0,58 bis 1,30 % . Der Siliżium- 
Sehalt betrug im Durchsehnitt rd. 0,23 % , der Mangan- 
gttalt rd. 0,4 %. Die Stiihlo wurden boi Tem peraturen

von 600 bis 1000 0 C in Abstiinden von 50 zu 50 0 C ge- 
gliiht. Es wurden erm ittelt: Veranderung der Bruch- 
gronze, der ElieBgrenze, der Dehnung, der K ontraktlon, 
der Hiirto sowie des Klcingcfuges. Aus den Zalilentafeln 
und Schaubildern des Borichtes ergibt sich: a) tlaB der 
Kolileustoffstahl, bei Tem peraturen von 600 bis 700° G 
gegltiht, u m . bo groBere absoluto Eestigkeit besitzt, je 
hoher der Kohlenstoffgehalt ist; b) daB nach dem GlUlien 
bei 750° C dio Eestigkeit bei allen Stahlsorten sinkt, 
ganz auffalleiul aber- bei denen m it holieni Kohlenstoff- 
gehalt; c) daB nach dem GlUlien bei 800 bis 1000° G 
dic absoluto Eestigkeit wiederum stoigt, und zwar relativ 
hoher bei den Stahlsorten, dereń Kohlenstoffgehalt in der 
Niihe des cutektischen Gelialt.es liegt; dieses auffallende 
Yerhalten wurdo durcli Kontrolhersuche bestatigt; 
d) daB Dehnung und K ontraktion sich um gckehrt ver- 
lialtcn wie die absolute Eestigkeit; bei den hoheren lem - 
peraturen sinken im allgemeinen dio erhaltenen W erte; 
o) daB die Ergebnisse der Kugeldruckproben den absoluten 
Ecstigkciten cntsprechen.

Allgemein kann aus den Yersuchsergebnissen ge- 
schlossen werden, daB sieli die mechonischen Eigenschaften 
der Kolilenstoffstiihle in weiten Grenzen yerandern lassen. 
und daB man die geringstc Eestigkeit, jedoch die groBte 
Dehnung und K ontraktion dann orha.lt, wenn man bei 
700 bis Ś00 0 O ausgloht. Bei diesen Tem peraturen erfiihrt 
auch das GefUge eine wesentliche Yeranderung. Mit 
stoigender GlUhtemperatur wird es grobkorniger und w eist 
bei den liochsten Tem peraturen bereits Anzeichen von 
Ucberhitzung auf.

de  N o lly  und Y e y re t ,  St. Ghamond, behandeltcn 
in ihrem Berichte dio

U n te rsuchu ng  der au s den Zem entie rungsm itte ln  
entweichenden Gase.

Der Zweok ihrer Untcrsticliung war, die Ursache der 
lieftigcn oxplosionsartigcn Gasentn icklungen im Verlaufe 
des Zementierprozcsses festzustellen. Es wurden zuniichst 
Analysen der verscliiedcnsten Zementierungsmittel aus
gefuhrt, sodann die Yolnmina der von den Zementierungs
mitteln bei TemperaturcrhShung von 100 zu 100 0 C ont- 
wickelten Gase von liormaler Tem peratur bis etwa 
1100° G erm ittelt und dio Gase analysiert, die sich von
100 bis 300 “ C bei 850 und bei 1050 0 C entwickeltcn. 
Endlioh wurden Zementierversuche bei 850 und bei 
1050° C ausgefuhrt, die den EinfluB der Gaszusammen- 
setzung auf dic Tiefe der Zementationswirkung zu er- 
m ittcln gestatten sollten.

Die Ergebnisse der Versuclie sonie die bcliluu- 
folgerung lassen sieli kurz n ie folgt zusammenfassen: Die 
Explosionen, die wahrend des Zeuientierprozesses haufig 
auftreten, sind nahrschcinlicli auf die plótzlichcn Gas- 
entn icklungen ztirUckzufUhren, dic man m it gowissen 
Zemcntiermitteln schon bei ycrhaltnismaBig niedriger 
Tem peratur crhiilt, oder auf die E innirkung des bei 
700 " G in reichem MaBe abgegobcnen Wasseintoffs auf 
die bei niedrigen Temperaturen aus den Zcmentiermitteln 
entweichende Luft. Zur Abschwachung dieser Esplosion 
empfieldt es sich: 1. soviel wie moglich diejenigen Zemen- 
tierm ittel zu vermeiden, dic Tier- oder Pflanzenstoffe ent- 
halten und hierduroh bei liicdrigen Tem peraturen eine 
sehr rcichliche Gasentwicklung auf wcisen; 2. bci  ̂ziem
lich hoher Tem peratur entgaste Holzkohle m it 30 bis 
5 0 %  Barium karbonat vermiseht zu verwenden, da die 
Gasentwicklung dann bedeutend schwacher und der 
W asserstoffgehalt wesentlich geringer ist. Die Wirksam- 
kcit dieses Zementiermittcls ist zwar bei niedrigen Tem- 
iieraturen schwacher, der Unterschied ist jedoch bei 1000 
bis 1100 0 C unmerklich; auch eine Mischung von gewohn- 
licher Holzkohle und geglUhtcr Kohie oder von altem 
Zementiermittel urid Barium karbonat ist ebenfalls zu 
empfehlen; 3. bis 700 0 C langsam zu erhitzen, wodurch der 
im Zementiermittel enthaltcncn L uft Gelegenheit zum 
Entweichefl geboten ist.

East allo Zementiermittel ergaben unabhangig yom 
W asscrstoffgehalt die gleiche Starkę der gekohlt.cn Schicht.
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Die geringsto W irksam keit zeigte reino llolzkoblo fiir das 
Zementieren bei 1050 0 C und die Mischungen von Bariuni- 
karbonat und gegltihter Kohle bei 850 0 C. Dio Yerfasser 
konnten sich von der Gefiihrlichkeit des W asserstoffs 
im Stahl ilberzeugcn und durch Versucho feststcllcn, daB 
der Wasscrstoff bei 800 bis 900 0 O den Stahl stark ent- 
kohlt und ihm eine hohe Spródigkeit crtcilt.

IŁ B a u c k o , Amsterdam, sprach
Uebe i den A n g r it l  beanspruchter M c ta llc  durch 

E lektro lyte .

Nach den neueren elektrochemischen Versuchcn Ober 
Korrusionen ha t sich gezeigt, ilaB zwischen den Elektroden 
ein und desselbcn Materials, die verschiedene mechanischo 
und thermische Behandlung erfahren haben, Spannungs- 
unterschiode anftreten konnen. Im  cllgememen gilt dio 
Kegel, daB in Zellen, dereń Elektroden aus den glciclien Me
tallen bestehen und dereń eine sich im stabilen, dio andere 
ira m etastabilen Z ustand bofindet, dio metastabilo Form 
Anodę, dio stabile K athode wird. Vielo Untersuchungen 
haben dio m it Hilfe dieses elektrochemischen Grund- 
satzes aufgestcllten Rcgeln bestiitigt, daB BerOhrung mit 
einem Elekt rolyten die UeberfOhrung des metastabilen 
in den stabilen Zustand bcschlcunigt. Unter Umstanden 
kann bloBo BerOhrung der beiden Metallo genugen. Ins- 
besondere nach den Untersuchungen von E. Cohen scheint 
es kaum  ein Metali 7.u geben, das sich in vollstiindig 
stabilom Zustandc befindet. Dic diesen metastabilen Zu
stand bedingenden Spannungcn konnen sein: 1. Bean- 
spruchungen, wie Walzen usw.; 2. rasches Abkilhlcn;
3. mechanische Beanspruchung im Betricbe.

Zur Bestatigung dieser Theorio g ib t der Yerfasser 
an  H and einiger Kleingoftlgebilder mehrero praktischo 
Beispicle; sio beziehen sich auf Kugeln fflr Kugcllager 
und auf Kesselbleche. Stahlkugeln konnen innerc Span- 
nuugen ais Folgę der H artung aufweisen. Beim Gebrauch 
konnen sio zur RiBbildung neigen, was auch durch dio 
W irkung eines Elektrolyten heryorgerufen wird; die Um- 
anderung ha t den Charakter ciner molckularen Umwand- 
lung, dio dem amorphen Zustand der Kórpcr angcpaBt 
ist. RiBbildung in K esselblechen ist eine Folgo von Er- 
mOdung; das Metali ist bestrebt, seinen Charakter ais 
kristallinischen Korpcr wieder cinzunehmcn. Auch bei 
ermfldeten Kesselblechcn konnen Risse durch clektro- 
lytisehe Wirkungen heryorgerufen werden. RiBbildung 
in Kesselblechen rilhrt nicht notwendigerwcise von 
schlechter Beschaffenheit des Materials b er; sie t r i t t  sowohl 
bei gutem  ais auch bei schlechtem Materiał auf. Die Er- 
scheinung is t in erster Linie auf ungewohnlich hohe Zug- 
beanspruchungen, wie sio die allgemeine Thcorie von 
.Alfons Leon crklart, zurflckzufohren.

In  der sich anschlieBenden Erorterung sprach 
W. R o s e n h a in  die Ansicht aus, daB eino Erwciterung von 
Rissen durch die Einwirkung eines Elektrolyten nicht ein
tritt, E r ist der Ansicht, daB die Risse riclleicht schon 
vor dbm Aetzen Torhanden, durch das Poliercn aber 
„yerschiniert" waren und beim Aetzen wieder gcóffnct 
wurden. H e y n  halt es fflr ausgeschlossen, daB unterhalb 
500 0 C eine Umkristallisation erfolgt. Die Thoorien von 
Cohen sind auf die yon Baucke erwahnten Falle n icht uber- 
tragbar. In  geharteten Kugeln konnen Risso entstehen 
durch Auslósungen innerer, durch das H arten  hervor- 
gerufener Spannungcn. K r e u z p o in tn e r  behandelt 
aU;emein die Ursaehe yon Rissen in Kesselblechen. 
In  den meisten Fiillen sind sie auf unzweckmaBige 
Behandlung der Bleche bei der Bearbeitung zurflek- 
zufahren.

A. M e sn a g e r , Paris, hielt einen Vortrag
Deber e in  M ittel, S ch ienenb ruche  im  v o ra u s  zu  

erkennen.

Es ist yerschiedentlich bereits festgestelit worden, 
daB Schienen bisweilen auf der Kopfflache Querrisse 
it-igen, die eine Gefahr ftir einen Schienenbruch bilden.

Drei Viertol aller gobrochenen Schienen, dio dem Labora
torium  der „Ecolo des Ponts ot Chaussees" flbergeben 
wurden, zeigton diese Risso in ausgepriigter Form. Der 
W iderstand solcher Schicnon sinkt jo nach der Bedeutung 
der Risso um bis T/„ seines ursprflnglichcn Wertes. 
Dio Tiefo der Risso erstreekt sich bis zu 8 ram ; je nach don 
Umstiindcn schen sio ycrschiedcn aus, bisweilen liegen sic 
fast alle senkrecht zur Schienenachse, in anderen Fallen 
haben sio eino polygonalo Form. Dio Erkenming dieser 
Risse ist daher hochst wichtig; sio liefert Anhaltspunkte 
fflr das mogliche A uftretcn von SchicnenbrOchen.

Der Verfasser wendet zu ihrer Erkcnnung, falls sic 
ohne weitero Bearbeitung der Schienenkopffliiche nicht 
zu sehen sind, folgendo Verfahren an : Dio Schienenober- 
fliiche wird auf irgendoino Weiso von einer Metallschicbt 
von etwa 0,1 mm Dicko befreit und sodann mit einer 
schwachen Losung von Salzsiiuro oder gen óhclicher 
Schwefelsaure 1 : 10 einigo Minuten geatzt. Die Risse 
treten  dann so gu t hcrvor, daB man sio photographiercn 
kann. H a t man Zeit zur Vcrf0gung, so kann man nach 
dieser Behandlung dio Obcrflacho sorgfaltig abreiben und 
eine Losung von etwa dreiprozentigem Tannin oder 
Gallussaure m it einem Pinsel aufbringen. Nach drei bis 
vier Minuten ist dio Losung eingetrocknet und bildet in 
jedem RiB m it dom Oxyd eine tintenschwarzo FlOssigkcit. 
R eibt man m it einem trockenen Tucho nach, so wini die 
Oberfliicho zwischen den Rissen hellglanzend, wahrend 
sich diese schwarz abhebcn und sehr deutlich lieryor- 
treten. Das Yerfahren laBt sich auch auf im Betriebe 
bcfindliche Schienen wahrend ciner Zugpauso anwenden. 
Man kann auch dic Oberfliiche m it Druckerschwarzo be- 
streichcn, sorgfaltig abwischen und cin Blfttt Papier nut 
genugendem Drncke auf dio Obcrflacho pressen; man 
erhalt dann ein doutliches Bild der Risse.

Yon sonstigen dem KongreB yorgclegten Berichten 
wollcn wir wenigstens noch hinweisen auf dic YorschUge 
fflr intem ationalo Iieferbedingungen,* die aber ja, wie zu 
erwarten, zu keinem Ergebnis gefOhrt haben; auf jene fflr 
einheitliche Nomenklatur von Eisen und Stalli, die eben- 
falls in der yorlicgenden Fassung besonders infolge des 
Widerspruches von Martena keino Annahme fanden um 
zur weiteren Bearbeitung an dic Komniission zuri)<».- 
verwicsen wurden, fur Nomenklatur des mikroskopischen 
GefOges, dereń Definitioncn, die den bei uns gebrauch- 
lichen entsprcchcn, zur normalcn Anwendung empfohK'11 
wurden, weiter auf ausfuhrliohe Vortrage Ober Atistricne 
und Farbprtifungen.

In  der fflr alle Abteilungen gemeinsamen ScŁluB- 
sitzung vom 7. September un ter dcm Yorsitze von H. 
M  H o we wurden nach Abstimmung und A n n a h m e  der 
Yorgelcgten llesolutionen, die wir an entsprechender 
Stelle erwahnt haben, Yerbandsangelegenheiten erlcd.gl. 
Auf den Yorschlag yon Martens wurde Professor
H. SL Howe zum lcbenslanglichen Vorstandsmitglie« 011 
auf Antrag von Howe Professor N. B e l e l u b s k i  iun 
Prasidcnten des Yerbandes gewahlt. Auf Einladu-s 
des Żaren wird dic Abhaltung des nachsten Kongresse* 
in Petersburg beschlossen.

® t.'3 n g . p . Obcrhoficr.

V ere in  fur Hisenbahnkunde.
Genannter Ycrein stelit folgende Preisaufgaben >■■■• 

Bearbeitung: , ,
1. U nter welchcn Um standen bieten S e lb s te n tia  <~

wagen fur Seiten- oder Bodencntlcerung bei _ ^  
Beforderung Ton MassengOtern, wie K o lile n ,^ ^  
undE rzen, Yorteile zugunsten d e r Y e r k e h r s t r e i b a 1 
uod der Eisenbahnyerwaltung gegenuber den °“ c0 
Normalwagen des Deutschen StaatsbahnwagcnT 
bandes ? >

2. Lassen sich Yorteile fiir d i e  Y e r k e h r s t r e i b e n a e n

die Eisenbahnvcn>'altung dayon erwarten.

YgL auch St. u. E. 1912, 12. Sept., S-

diB i** 
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Auskippen der Gttterwugen in den Hiiffen dureli den 
Selbsteutladcbctrieb untor Yerwendung von Selbst- 
entladewagen fUr Sciten- oder Bodenentlcerung 
ersetzt wird J

li. Inwioweit gestatten Vcrkehr und Handel, daB dio 
Vcrsender Ladungen in ganzen Zttgeh oder in groBeren 
Wagengruppen gleiehzeitig fUr dasselbe Ziol auf- 
iiefern ? In wolohem Umfango kann dadurcli der 
Kisenbahnbetrieb unter Vermindcrung der Kosten 
fflr das Abfertigen und Versehicben der Wngen und 
unter Verbesserung der Ausnutzung der Betriobs- 
mittel vereinfacht werden ? W as kann dio Eisenbahn- 
rawaltung tun, uin die Yersender zur Ansanimlung 
von Ladungen zu bestimmen ?
Das Preisausschreibeń cn tha lt weitere Erliiuterungen 

tu den Aufgaben. Entsprcehend der holien Bedeutung 
dieser Fragen fttr den Verkohr und Betrieb der Eisenbahn 
sind auch die in Aussicht gcstelltcn Preise. Der fttr diesen 
Zweck auf Anrcgung des Geheimen Regierungsrats 
Schwube, Ehrenmitgliedes des Voroins, von derllandcls- 
kammer zu Essen in bergbauliclien und gowerblichon 
Kreisen gesammelte Geldbetrag von 8000 Jl ist durch 
eine Bewilligung des PreuBisehen Ministers der offentlichen

Arbeiten vcrdoppelt worden. Zur Bewerbung werden 
nur Angehorige des Deutsehen Roiches zugelassen. Die 
Abhandlungen uber dio beiden ersten Aufgaben sind 
bis zum 15. Dezember 1913, die ttber die d ritte  Aufgabe 
bis zum 15. Januar 1914 oinzureichen. Von den ein- 
gehenden, ais proiswttrdig anerkannten Arbeiten werden 
in der angegobenen Reihenfolgo Preiso von jo 3500, 2500 
und 0000 Jl fUr dio besto, und solclio von jo 1000, 1000 und 
2000 Jl fttr dio niiclistbesto in Aussicht gestellt. Die 
Preiso werden ertcilt von der Yersammlung des Yereins, 
ihr bleibi auch eino andero Verteilung der Preiso vor- 
bohalton. Das Picisausschrciben selbst ist von der Ge- 
schiiftsstello des Yereins fttr Eisonbahnkundc zu Benin 
W. 60, WilhelmstraBo 92/93, zu boziehen.

V erein  d eu tsch er  G ieB ereifach leute .
Der Vorein deutscher GieBereifachleute hiilt in den 

Tagcn vom 14. bis 17. Mai seine diesjiihrigo H a u p tv o r -  
s a n n n lu n g  in B e r l in  ab. Auf der Tagesordnung stehen 
neben einer Reihe von Vortriigen dio Besichtigune der 
Eisen-, Stahl- und MetallgieBcrei sowio der tlbrigcn Werks- 
anlagen von A. Borsig in Berlin-Tegel.

Patentbericht.

Vergleichende Statistik des  K aiser lichen  
Patentamtes fiir das Jahr 1912.*

I. Nach einem orstmaligen RUckgang der P a t e n t -  
anm eldungen — seit dem Jah re  1888 — im Jahre  1911 
yon 44 929 gegon 45 209 im Jahro  1910 ist ihre Zahl 
im Jahro 1912 auf 45 815 gestiegen und b a t dam it nicht 
nur um 886 oder 2,0 %  gegen das Vorjahr zugenommen, 
sondern auch das Jah r 1910 um 606 ttberholt. Von 1877 bis 
Ende 1912 sind im ganzen 716 121 Patcntanm eldungen 
eingegangen, auf die 255 950 Patento  erteilt wurden. 
\on den 45 815 Anmeldungen stam m ten 35 111 (76,6 % ) 
aus dem Deutsehen Roicho und seinen Schutzgobieten 
und 10 704 (23,4 %) aus dem Auslande, darunter 2085 
aus den Yereinigten Staaten von Amerika, 1960 aus 
Frankreich, 1299 aus GroBbritannien, 1185 aus Oesterreich 
und 1115 aus der Schwoiz. Insgesam t waren 87 798 
(87S07) Anmeldungen zu erlodigen, davon wurden end- 
gttltig crledigt 42 755 (45 824). Hiervon ftthrten 13 080 
(1- 100) zur Erteilung, davon 8588 (8571) aus dem Deut- 
sehen Ueicke und seinen Schutzgobieten und 4492 (4069) 
aus dcm Auslande stammend. AuBerdem wurden 15 755 
(16 213) Anmeldungen durch eigeno EntschlieBung der 
Anmelder liinfallig; 16 208 (16971) Anmeldungen wurden 
dureh rechtskriiftige Zurttckweisung erledigt, wahrend 
14 984 (14 235) bekannt gemaoht und 13 080 (12 640) 
erteilt wurden. Gegen 2934 (2624) Anmeldungen liefen 
4172 (3644) Einsprttche ein; daraufhin wurden 595 (596) 
Anmeldungen rersagt und 268 (214) beschriinkt. AuBerdem 
gtngen4777 (4656)Besehwerden und 271 (287) Niehtigkeits- 
antrage ein. 45 121 (43 113) Patente waren am SchluB 
>912 noch in Kraft.

II. l)ie Zahl der G o b ra u o h s m u s te ra n m o ld u n g e n  
belief sich 1912 auf 56 476 (54 444); der Ruekgang des 
•, res '911 gegen das Ja h r 1910 ist m ithin wieder in das 
i’nCp nk 'l  umgeschlagen. Seit 1891 wurden bis Ende

~ insgesamt OH 902 Gebrauehsmuster angemeldet 
und davon 536 590 eingetragen. 391502 wurden ge- 
oscht, so daB Ende 1912 noch 145 088 in K raft waren, 
davon 20 422 langer ais droi Jahre.

Hi. An W a ro n z e ie h e n  wurden 1912 29 507 (26 602) 
Mgemeldet und 15 900 (14 600) eingetragen; von 1904 
Ifo e sind insgesamt 300 571 angemeldet und 

9040 davon eingetragen worden.

* Blatt fttr Patent-, Mustor- und Zeiehenwesen 1913,
-'r- 3, S. 59 u. ff. Ygl. St. u. E. 1912, 18. April, S. 671.

IV. Dio Einnahmen des Amtos betrugen 1912:
a) in P a te n ts a e h e n .... 9 249 712 (8 731 234) .fC
b) in Gebrauchsmustersachen 1 151 200 (1 059 397) „
c) in Waronzeichensachen . . 711 940 (620 844) „
d) Verschiedone Einnahmen . 287 462 (275 190) „

Insgcsam t 11 400 314 (10 086 665) Jl
Die Ausgaben belicfen sich auf 5 143 928 (5 126 960) 

so daB ein UeberschuB von G 256 386 (5 559 705) .H ver- 
blieb.

Zurticknahm e und V ersagung von  Patenten.
Kl. lOa, K 48 421. Kammeró/en zur Erzeugung von 

Koka und Oas. Hoinricli Kopj>ers, Esson-Rulir. St. u. E.
1911, 0. Nov„ S. 1886.

Kl. 12o, P  25 899. Vcrjahren zur Reinigung ton 
Gasen. Dr. Herm ann Pttning, Mttnster i. W. St. u. E.
1912, 25. Jan ., S. 154.

Kl. 18a, D 20 661. Verjahren zum Brikeltieren ron 
Feinerz, Gichtstaub und Metallabfallen. Mannesmann- 
rohren-Werke, Dusseldorf. St. u. E. 1910,22. Juni, S. 1036.

Kl. 18a, Seh 41 046. Yorrichtung zur Verhiilung der 
Bildung ron Schlackc na miitze n im Innem  ron Drehrohr- 
ójen zum Sintern von Gichtstaub u. dgl. Wilhelm Schiifer, 
Coln. St. u. E. 1912, 10. Okt., S. 1707.

Kl. 80c, H  55 141. Yerfahren zur Befeuerung ron 
Ringófen mil o/fenem Brennkanal. $ r.'3 lig . Hermann 
H arkort, Driesen, Ostbahn.

L osch u n gen .
KI. 7 a, Nr. 225 062. ]Ve?idevorricfUung jiir Rohrwalz- 

werke. Heinrich Stilting, W itten-Ruhr. St. u. E. 1911,
9. Febr., S. 238.

Kl. 7 a, Nr. 232 035. Einrichtung zum Lochcn und 
Auswalzen ron Rohren. Mannesmannrohren-Werke, 
Dusseldorf. St. u. E. 1911, 10. Aug., S. 1304.

Kl. 7 a, Nr. 240 788. Vorrichtung zum Kop/Oberkippen 
ron )Yalzblócken auf dem Rolbjang zwischen zwei \)’alz- 
tischen. Leo Becker, Dttsseldorf. St. u. E. 1912, 23. Mai, 
S. 879.

Kl. 7a, Nr. 246 711. Unirersalwalzu-erk fur absatz- 
weise kalibrierte Stabi. Gertrud Bauer geb. Lenkersdorf 
und Paul Orywall, Dttsseldorf. St. u. E. 1912, 10. Okt., 
S. 1708.

Kl. 7c, Nr. 240 114. Vorrichtung zum WeUen ron 
Blechen in einer Lade zwischen zusammenschiebbaren 
Keilen. Aktien-Maschinenfabrik „K yffhauserhtttte" vorm.
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PaulRouB, A rtem , Prov. Sachsen. St. u. E. 1912, 10. Mai, 
S. 837.

KI. lOa, Nr. 218 710. Vorlage ait Kokso/en zum Ab
saugen der wilden Gase. Gewerksehaft Dorstfeld, Dorst- 
feld. St. u. E. 1910, 13. Juli, S. 1210.

KI. 10 a, Nr. 220 704. Rewegungsrorrichtung fiir 
Stampferstangen u. dgl. Siichsischc Maschinenfabrik vorm. 
Rich. H artm ann, Akt.-Ges., Chomnitz. St. u. E. 1910, 
5. Okt., S. 1723.

KI. 10 a, Nr. 224 157. Eincbnungsrorrichtung fur 
Gropkammerófen. Heinrich Koppcrs, Essen-Ruhr. S t u. E. 
1911,19. Jan ., S. 114. Mit Zusatzpat. Nr. 231 042. St.u. E.
1911, 13. Juli, S. 1145.

KI. lOa, Nr. 251 929. Licgender Koksofen mit zwischen 
zwei Luftwarmkanulenliegendcm Abhitzekanal. Dr. Theodor 
von Bauer, Tautenburg i. Thtir. St. u. E. 1913, 0. Marz, 
S. 416.

KI. 18a, Nr. 213461. Vorrichlung zum wechselweisen 
Oejjmn und Schliepen der beiden Abschluporgane bei 
doppelten Gichtverschlussen. Maschinenfabrik Augsburg- 
Nttmborg, A.-(I. in Nttrnberg. St. u. E. 1910, 23. Febr., 
S. 341.

KI. 18a, Nr. 228 361. Gichtrerschlup jur Hochńjen, bei 
wdchem auf der drehburen Gichtglocke lose der sich mil- 
drehende Fiilltrichter aufruhl. Laurenz Kilek, Dlodenhofen. 
St. u. E. 1911. 13. April, S. 598.

KI. 18a, Nr. 229 462. Begichtungsvorrichtung fiir 
lloehOjen mit mehreren icandcrnden, fon einer Stelle be- 
schicktcn und in einen gemeinsamen Verteilungstrichter ent- 
lecrendcn Trichtern. Firm a h. Koch, Sieghutte bei Siegen. 
St. u. E. 1911,8. Juni, S. 934. Mit Zusatzpat. Nr. 243 701. 
St. i i . E. 1912, 1. Aug., S. 1282.

KI. 18a, Nr. 250 500. GichtnrschlufS fiir Hochofen. 
Emil D anhardt, Algringen, Lothr. St. u. E. 1913, 23. Jan ., 
S. 168.

KI. 181), Nr. 220 130. licach ic k u ngs uorr ich tu tuj fur
Schweip- und Wdrmófen mit lub- und scnkbarem und im 
Kreise drehbarem, das Bejchickungstcerkzeug tragendem 
Ausleger. Otto Horn, Friodrieh-Wilhelma-HOtto (Sieg). 
St. u. E. 1911, 2. Febr., S. 197.

KI. I8b, Nr. 244 921. Yerfahren zur Herstellung eines 
je,inkórnigen schwefel- und kohlenstoffarmen Hoheisens direkt 
aus dem Hochofen durch Au/blasen fon Luft auf das Roh
eisen. Karl Schmidt, MOlhofen a. Rh. St. u. E. 1912,
1. Aug., S. 1283.

KI. 18b, Nr. 252 166. Yerfahren zur Erzeugung fon 
phosphorarmem Ferromangan aus phosphorhaltigcn Mangan- 
erzen bzw. aus phosphorhaltigem Ferromangan.
Georg Lang, Kattow itz, O. Ś. St. u. E. 1913, 20. Febr., 
S. 337.

KI. 18e, Nr. 250 894. Yorrichtung zum Anlassen fon  
Stahl- und Eisenwaren in kocliendem Oelbadc mit sieburtig 
gelochtem Warenbehdlter. Fritz Rosę, Dattenfold a. d. Sicg. 
St. u. E. 1913, 23. Jan ., S. 167.

KI. 24f, Nr. 234 521. Beweglich gelagerter Schragrost 
mit einem Schlackenrost. Karl Sello, E rfurt. St. u. E. 1911,
12. Okt., S. 1675.

KI. 24£, Nr. 235 319. liost mit langsbeweglichen, mit 
einer Yerdickung der Stcyc auf Rollen gefuhrten Staben. 
Niederrhcinische Roststab-Industrie, Duisburg. St. u. E.
1911, 9. Nov„ S. 1848.

KI. 31 b, Nr. 227 671. Elektromagnetische Form- 
maschine. Conrad Kochling, Hagen i. W. St. u. E. 1911,
30. Marz, S. 514.

KI. 31c, Nr. 225 851. Giepkran mit Yorrichtung zum 
Kippen der GiePpfanne in beliebiger Hóhenlage, derart, da fi 
der PfannenausguP beim Kippen in derselben Hóhenlage 
rerbleibt. Schenck und Liebe-Harkort, G. m. b. H., Diissel- 
dorf-Oberkassel. St. u. E. 1911, 23. Febr., S. 311.

KL 31e, Nr. 228 376. Yerfahren zur Herstellung fon 
Yerbindungen an Rohren durch UmgiePen fon Metali. 
Hermann HeB-Honegger, R uti, Kanton Ziirieh (Sehweiz). 
St, u. E. 1911, 25. Mai, S. 854.

KI. 31c, Nr. 234 101. Durch Elektromagnete bewegtes 
Schuttelsieb mit fahrbarem Siebe fiir Formsandaufbereitung.

Aktien- Gesellschaft Vulkan, Koln, Koln-Ehrenfeld. St. u. 
E. 1911, 31. Aug., S. 1423.

KI. 31c, Nr. 242 837. Yerfahren zur Herstellung von 
GuPstiicken mit profilierten Einlagen, besonders von Walzen 
aus Profileisen, die zusammengehalten werden. Heinrich 
und Wilhelm Oberliinder, V61klingen, Saar. St. u. E.
1912, 25. Juli, S. 1235.

KI. 49g, Nr. 223 951. Yerfahren zur Herstellung ron 
Radem, insbesondere ron Eisenbahnradern. Grigory 
Kowarsky, Riga. St. u. E. 1910, 7. De?,., S. 2085.

D e u ts c h e  Patentanm eldungen.*
25. Marz 1913.

KI. 7 o, G 34 602. Vierbackenpresse. Hermann 
Gartner, Ł intorf b. Dusseldorf.

KI. 14 h, D 26 578. Vorrichtung zur Erzeugung von 
Dam pfkraft durch Yerdumpfung von heiBem Wasser 
oder anderen heiBen Fltlssigkeiten unter Vakuum. Alfred 
Dorsemagen, Huizo Kopsehen Hof, Post Ubbcrgen lici 
Nym wegen (Holland).

KI. 31 a, H  56 601. K ippbarer Yorherd fttr Schmelz
ofen. E rnst Hillobrand, Engers a. Rh.

KI. 48 d, L 35 898. Verfahren zum Schutze von 
Metallen gegen Lokalkorrosionen bei der Einwirkung 
elektrolytiseher FlUssigkeiten. Dr. A. Licnhop, Kici, 
Gutenbergstr. 16.

27. Marz 1913.
Kl. 12h, H  56 042. Verfahren zur Ausfofarimg von 

Gasrcaktioncn im elektrischen Ofen. Dr. Alois Hclfen- 
stoiu, Wien.

Kl. 13e, Scli 40 384. RuBausblascvorrichtung fttr 
Dampf kessel. K laus Christian Heinricli Schtttt, Hamburg, 
Husumerstr. 13.

Kl. 18a, D 27 591. Vorriclitung zum Reinigcn der 
Geblaseformen und Form enkasten bei Hochofen von 
Kesselstein o. dgl. Emil Diinhardt, Algringen i. Lothr.

Kl. 18b, H 56 114. Yerfahren zur Erzeugung cinca, 
GuBeisens von hoher Zugfestigkeit durch Vermischen yon 
GuBeisen m it starker entkohltem  Eisen. Carl Henning, 
Mannheim, Elisabethstr. 4.

Kl. 26 a, G 37 743. Einriehtung zum Reinigcn der 
Steigerohre von Koks- und Gaserzeugungsofen. l‘i'- 
Heinrich Grono, Technisehes Geschaft, Inhaber Heinrich 
Grono, Oberhausen, Rhld.

Kl. 27e, A 22 276. Kapselgebliise, dessen in einem 
Gehiiuso bewegter Forderfltigcl m it dem einen E n d e  an 
einem Kurbelzapfen angelenkt ist. Johann Hugo Amen, 
Hamburg. Flaehsland 29/31.

Kl. 27 e, 1> 28 236. Kreisolgobliise mit ro h re n fo rm ig e n  
Diisen. Franz Dobrovskv, Zizkov b. Prag, und 1 rantu 
Ludikar, Prag.

KI. 81 e, K  50 832. W agcnkipper mit nach beiden 
Glcisrichtungcn kippbarer Plattform . Fried. Kru]>p, A ■ 
Ges., Grusonwcrk, Magdeburg-Buckau.

D eu tsch e  Gebrauchsmustereintragungen.

25. Miirz 1913.
KL 10 a, Nr. 545 493. Koksofentiir m it ausweclisel- 

barer Nummerplatte. Max Neuhaus, Bottrop i.
K l .  21 d. Nr. 545 979. Dynamoblech fUr e le k trise h e  

Masehinen. Siemens-Schuckert - Werke, G. m. h. H- 
Berlin.

Kl. 26 d, Nr. 545 435. Gaswascher mit Prallflaclien. 
Emil Diinhardt, Algringen.

KL 49 a, Nr. 545 790. W e r k z e u g p r o f i l s t e h l  zur Her
stellung von Spiralbohreni. John Bedford & Sons Lt •. 
Sheffield, Engl.

KL 80 a, Nr. 545 157. Schlackenstcinmaschme. 
Paul Oswald, Rcutlingen, W iirttemberg.

*  Dio Anmeldungen liegen von dcm a n g e g e b e n e n  1 * 8 '  

an wahrend zweier Monate fUr jedermann zur E i n s i c h t  un 
Einsprucherhebung im Patcntam to zu B e rlin  aus.
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KI. 31 b. Nr. 253 634, vora 5. Ju li 1911. B o rn h a rd  
K o llo r  in  D u is b u rg -M o id e r ic h . Maschine zum Yer- 
dichten des Formsandes durch Aufstofien des den Form- 
kastcn und das Modeli auftichtltenden Tisthes o. dgl.

Dor Formtisch a wird mittels Zylindors b und Kolbens o 
gohoben und gesenkt. Beim Senken stoBt or gogen den 

olastischen Puf fęrring d. Zwocks schnel- 
leren Verdiehtons bzw. Erzielung einer 
Vordichtungauch unter den hintersclinit- 
tenon Modellteilen goben Schwingen e

D eu tsch e  R eichspatente .
Kl. lOa, Nr. 251 931, vom 20. Februar 1912. F irm a  

Aug. K ioim e in D o r tm u n d . Aus einer AbstMufitiir 
und einem 1'ragstiick fiir den Kammerinhalt bestehender 
Verachlup fiir senkrechte Kammerufen.

Ber VorschluB wird aus dor iiuBeron auf don Kiidorn a 
migerecht versehiebbaron AbschluBttir b und der inneren 
don Kammerinhalt tragendon K lappttir e gebildet. Sie 
wird durch das Zahnradgotriebo d, o geoffnet und ge- 
schlossen. Dureh Bohr f wird boim Oeffnen zunachst 
Dampf eingoloitet. AIsdann wird dio Tiir b herausgefahren 
uud schlieBlich die KlapptCir e heruntergoklappt, worauf 
dsr Kokskuehen aus der Kokskammer horausfallt.

Kl. 7a, Nr. 252 033, yom 23. Ju li 1910. J o h n  G oorge 
lim hawund G e o rg o ltie h a rd T iish a w  in T h  o G ra n g e , 
( dd ingston , E n g l. Pilgerschriltwalzwerk mit pcndelndcn,

senkrecht zum 'Werk-, 
stiick und in Richtung 
der Werkstuckachse ge- 
steuerten Walzen.

Die an oinem Ende 
von Sohwinghoboln a 
angebracliten, nach 
einem exzentrisehen 
Kreisbogen oder oiner 
Spiralo gokrttmmton 
W alzonbwerdendurch 
am andoren Endo der 
Sehwinghebel a auf 
Wellen c angebraehte 
Exzentor d gohoben 
n ńd gosenlct. Dio Ex- 

.. zentor d werden dnrch
toel o UIKi Sehubstangon f von Kurbeln g bewegt 

"eche durch Sehubstangon h dio Sehwinghebel a  und 
tamit ^ie Walzen b hin und her bowogon. Die teilwoise 

rehung der Walzon b wird hingegen durch m it ihnen 
ii* J er^un<̂ en0 Kurbeln i bewirkt, dio an dor zu 
en Kurbeln g entgegongosetzten Seite durch Lonkcr- 

■ angen k mit Zapfen 1 an dom Maschinengostell ver- 
ounden sind.

demTiseh oino ziisiitzHclioBlHtelbowogung. Dio Schwingen 
sind am einen Endo durch Kugolgelenk f m it Armon g 
des Gestells vorbunden: ihr anderes Ende umfaBt mittels 
Kulisso h Bolzcn i ani Tische, an don sic auBcrdeni durch 
Hebol k  angelenkt sind. Naeh dor Ausbildung der Kulisso 
bestimmt sich Kichtung, Zahl und Starko dor BflttelstoBo,

Kl. 21 h. Nr. 252173. 
vom 14. Ju n i 1911, 
E r n e s to  S ta s s a n o  in 
T u r in .  Elektrischer 

Ofen mit schwingender 
Schmelzkammer.

Die Ofenkammer a ist 
an oinem feststohendcn 
Gestell 1) kardaniseh 
aufgohiingt und m it 
oinem in ihror geometri- 

schon Achso an ihrer Untorsoito vorgeschenen Zapfen c
o. dgl. oxzentrisch mit oiner sich drehonden Scheibe d 
vorbundcn.

O e ste rr e ich isch e  Patente.
Nr. 54241. A r th u r  K a m en  in H e ls in g b o rg

(Schweden). Kunalofen mit fahrbarem lie.rd zum Brennen 
von Erzbriketls.

Nr. 54 245. A r th u r  R a m e n  in H e ls in g b o rg
(Schweden). Yerfahren zum Reduziercn von Erzen, ins
besondere Eisenerzcn in Behaltern.

Nr. 54 963. A r th u r  B a in e n  in  H e ls in g b o rg
(Schweden). Yerfahren zum Brennen ton Erzbrikelts, 
Ziegeln usw. in Kanaldfen mittels in koltem Gang erzcugttn 
Generatorgases.

F ranzósische Patente.
Nr. 440 050. A d o lf  P fo s c r  in  D e u ts c h la n d .

Yerfahren der Ausnulzung der Abhilze von Winderhitzem 
zur Yorwarmung der Yerbrennungsluft oder der Gebliiseluft 
oder beider.

Nr. 441239. D e u ts c h e  M a s c h in e n fa b r ik  A. G. 
in  D u isb u rg . Fórderwagcn fiir llocholenschriigaufzuyc 
mit Einrichtungen, das Schwingen der Beschickungskubel 
zu verhinde.rn.

Nr. 441352. P a u l  P e te r s  R o esc  u n d  S a m u e l 
S ig o u rn e y  W a le s  in  N o rd a m e r ik a .  Stahlgewinnungs- 
terfahren im Herdo/en, bei weichem die Oujdation des 
Kohlenstoffes des Stahles wahrend des Frischens durch 
Manganzusatze rerzógerl wird.

Nr. 441 383. S a m u e l S ig o u rn e y  W ales  in  N o r d 
a m e r ik a .

Stahl fiir Panzerplatten, der Kohlenstoff 0,15 bis
0,25 %, Mangan 0,15 bis 0,25 %, Nickel 5 bis 12 %, 
Chrom 0,15 bis 0 ,25% , Wolfram 0,50 bis 0 ,70%  enthalt 
und auBcrdem noch Vanadium 0,25 bis 0,50 %, Molybdan
0,25 bis 0,50 %  enthalten kann.

KI. 19a, Nr. 253 362, vom 19. Marz 1911. O tto  
rau8e in k lb o rfo ld . Schicnenuntcrlagsplalle mit An-

lageflachen zum Stu -
r(i tzen der Klemmplatte.

Die drei die Klemm- 
platto umgebenden 
und sttitzenden Nok- 
ken a  werden durch 
Pressen in einem ein- 
zigen Arboitsgang her
gestellt. Gleichzeitig 
hierm it konnen auch 

i-, die Lochor b fiir die
, - ^ t U . n -  und Schwellonschraubon und auch dor 
stanT ° / Ur t' ‘(5 ^efestigung des SchionenfuBes ausge-

do
«CD
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Statistisehes.
Auflenhande l D eu tsch land s (elnsch!. L u xe m b u rg s)  in  den M o na ten  Ja n u a r  und  Feb rua r 1913.

Klafuhr
t

Ausfuhr
t

2 046 398 414 928
117 374 1 262

Steinkohlcn, A nthrazit, unbearbcite te  K annelkohlo (238 a ) ......................................... l 468 614 5 644 574
1 008 411 13 992 j

Koks (238 d ) ................................................................................................................................... 90 632 1 138 774
3 910 389 858

BraunkohtenbrikottB , auch NaBproBsteino (238 f ) ........................................................... 24 975 200 871

Forroalum inium . -chrom , -m angan, -nickel, -silizium und andere n ich t schmied-
18 662 154 810

baro Eisonlegierungen (777 b ) .......................................................................................... 198 7 976 j
Brucheisen, Alteisen (S chro tt); Eisonfeilspiine usw. (842, 843 a, 843 b) . . . . 
Rohren und R ohrenform stucke aus n ich t schm iedbarem  GuB, Hiihne, Vcntilo usw.

59 202 34 965 :

(778, 778 a u. b, 779, 779 a u. b, 783 o ) .................................................................... 179 12 882 |
Walzen aus n icht schm iedbarem  GuB (780, 780 a u. b) . ......................................... 190 1 727 !
Maschincnteile, roh und bearbeitet,** aus n icht schm iedbarem  GuB (782 a, 783n—d) 1 497 920
Sonstige EisenguBwaren, roh und bearbeite t (781, 782 b, 783 f—h ) ..................
R ohluppen; Rohschiencn; R ohblóeke; B ram m en; yorgewalzte B locke; P la tinen ;

1 922 18 352 ;

K niippel; T iegelstahl in Blocken ( 7 8 4 ) ........................................................................ 1 641 118 775
178 75 544 i

Stabeisen, Bandeisen ( 7 8 5 b ) ................................................................................................... 3 976 168 861
Grobbleche: roh, en tzundert, gerichtet, dressiert, gefirniBt (786 a ) ....................... 13 60 184
Bleche: iiber i mm bis un ter 5 mm sta rk  (786 b ) ....................................................... 106 13 130 |
Bleche: bis 1 mm sta rk  (786 c) .......................................................................................... 2 907 7 456

5 968 72 i
21 2 513 !

Bleohc: abgeschliffen, lak iert, poliert, geb raun t usw. (787, 788 c ) ....................... 34 626 |
Wellblech (789, 789 a) ............................................................................................................. 1 434
Dehn- (Strcck-), Riffel-, Waffel-, W arzeń-, andere Bleche (789, 789 b, 790) . . 1 2 416 I
D rah t, gewalzt oder gezogen (791 a u. b, 792 a u. b ) ............................................. 2 171 62 475
Schlangenrohren, gewalzt oder gezogen; Rohrenform stucke (793, 793 a u. b) 33 901 :
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794, 794 a u. b, 795 a u. b ) .................. 1 031 29 398
Eiscnbahnschienen usw .; StraBenbahnschienen (796, 796 a u. b ) ................................ } 67 962
Eisenbahnschwcllen (790, 790 c) .......................................................................................... \ 53 15 236 |
Eisenbahnlasi-hen, -un terlagsp la tten  (796, 796 d) ...................................................... 1 4 559
Eisenbahnachsen,- radei9en, -rader, -radsatze ( 7 9 7 ) ...................................................... 117 1506(
Schm iedbarer GuB; Schm iedestiicket usw. (798 a—d, 799 a —f ) ........................... 3 244 28 646
Briicken- und E isonkonstruktionen (800 a u. b ) ...........................................................
Anker, Schraubst5cko, Ambosse, Sperrhorner, Brecheisen; H am m er; Klobcn und

262 14 98S :

Rollen zu Flaschenziigcn; W inden usw. (806 a u. b, 8 0 7 ) ................................ 214 1 917
Landw irtschaftliche G erate (808 a u. b, 809, 810, 816 a u. b ) ................................ 317 11 009
W erkzeuge (811 a u. b, 812, 813 a —e, 814 a u. b, 815 a —o ) ................................ 326 4 280
Eisenbahnlaschenschrauben, -keile, Schwellenschrauben usw. (820 a ) .................. — 3 343
Sonstiges E isenbahnm aterial (821 a u. b, 824 a ) .......................................................... 9 2 762
Schrauben, N iete, S chraubenm uttern , Hufeisen usw. (820 b u. c, 825 e). . . . 286 4 413
Achsen (ohne E isenbahnachsen), Achsenteile (822, 8 2 3 ) ............................................. 18 836
W ngenfedern (ohne E isenbahnwagenfedern) (824 b ) ...................................................... 98 351
D rahtseile, D rahtlitzen  (825 a ) ............................................................................................... 94 SOO
Andere D rahtw aren (825 b—d ) ............................................................................................... 144 8 818
D rah tstifte  (auch Huf- und sonstige Nagel) (825 f u. g, 826 a u. b, 827) . . . . 102 12 825
Haus- und Kiichengerate (828 d u. e) . . . . ............................................................... 58 5 749
K etten  usw. (829 a u. b, 830) ............................................................................................... 666 986
Feine Messer, feino Scheren und andero feine Schneidw aren (836 a u. b) . . . 18 952
Nah-, Strick-, Stick-, W irk- usw. Nadeln (841 a —o ) ................................................... 19 827
Alle ubrigen Eisenwaren (816 c u. d—819, 828 a—c, 831—835, 836 c u. d —840) 390 13 29a
Eisen und Eisenlegierungen, un ro llstand ig  angem cldet (unter 843 b ) .................. ' — 446
Kessel- und Kesselschm iedcarbeitcn (801 a —d, 802— 8 0 5 ) ......................................... 244 6 09.)

Eisen und Eisenwaren in den M onaten Ja n u a r und Februar 1913 10 6 611 1 001 667

Maschinen „  „  ,, „  „  .. 1913 10 670 S2 003

Insgesam t 117 281 1 083 670

Jan u a r und Februar 1912: Eisen und Eisenwaren 102 857 959 442
Maschinen . . . . 10 237 75 11S

Insgesam t 113 094 j 1 034 560

•  D ie  in  K la ra m e m  s te h e n d e n  ZUffern b e d e u te n  d ie  N u m m e r n  d es  s ta t is t is c h e n  W a r e n T e r te ic h n isse a . • •  D ie  •A-u 8 ^.Uke0 far 
b e a r b e ite te n  guG eisernen M aschinen  te ilen  i s t  u n ter  d en  b e tr e ffe n d e n  M a sch in en  m it  a u fg e t lih r t . f  D ie  A u s f u h r  an  Schm iedestuc

M aschinen  i s t  u n ter  d en  b etr e ffe n d e n  M asch in en  m it  a u fg efU h rt.



3. April litl.i. Slatistisches. Stahl und Eisen. 575

F luBe isene rzeugung im  D eutschen  Re iche  einschl. L u xe m b u rg .*

n r
1909 1 9 1 0 1 911 1912

o  3 E
rz

eu
-

ge
nd

e
W

er
k

e Die FluB.-isenerzcugung, getrennt 
nach d m sauren und basischcn 
Verrahren, b lief sich seitdem  Jahre

, ......... ■ t i t t % 1 9 1 2 1902 wie folgt:

1. Rohblockc: 
a) im IConverter 
saures Verfahren 151 148 171 108

■

187 359 187 179 — 0,1 3
J a h r

Saures
V er-

fahren
*

Basisches 
V erfahren Zusammen**

basisches „ 7 517 451 8 030 571 8 640 164 9 794 300 + 13,4 24 ** * 1

1902
1903

517996
613399

7 262 686 
8188 116

7 780 682
8 801 515

Sa.
b) im offenen 

Hcrd ,

7 (168 599 8 201 679 8 827 523 9 981 479 + 13,1

1904 610697 8 319 594 8 930 291
saures Verfahren 228 798 140 189 281 877 194 924 — 30,8 14 1905 655495 9411 058 10 066 553
basisches „ 3 844 139 4 973 569 5 501 147 6 650 665 + 20,9 65 1906 715952 10 591 855 11307 807

Sa. 4 072 937 5113 758 5 783 024 6 845 489 + 18,4 1907 685101 11378 471 12063 632
II. StahlformguB: 1908 598311 10 480 349 11 180 379

saures Verfahren 83 014 111 959 102 018 100 332 — 1.7 t37 1909 462960 11485 032 12 049 834;
basisches „ 123 442 151 852 167 354 221 331 + 32,3 f44 1910 423256 13 155 992 13 698 638,

Sn. 206 456 263 811 260 372! 321 663 4- 19,4 1911 571254 14 308 665 15019 333
III. TiegelguBstahl
IV. Elektrostahl .

84 069 83 202 78 760 79 190 — 0,5 27 1912 482435 16666 196 17 301 998
17 773 36 188 60 654 74 177 + 22,3 15 Im  Jah ro  1912 warcn insgesam t 

121 W erk e ft in Betriob.Insgesam t 112 040 834 13 098 638'l5 019 333; 17 301 998 + 15,6
_  _

E isenve rb rauch  im  D eutschen  Re iche einsch lieB Iich  L u xe m b u rg  1861 b is 1912.§

D u r c h 
s c h n it t  d e r  

J a h r e  
1 8 6 1 — 186 4  

t

D u r c h 
s c h n it t  d er  

J a h r e  
1 8 6  5— 186 9  

t

18S0

t

1 90 0

t

1 9 1 0

1

-
19 1 1

t

1912

t

1. Hochofenerzeugung . . . . 751 289 1 209 484 2 729 038_____ 8 520 541 14 793 325 15 579 299 §§ 17 868 909:

2. Einfuhr:
a) Roheisen aller Art, Bruch-

e i s e n ................................
b) Materialeisen und Stahl, 

Eisen- u. S tahlw aren, oin-
sehliefllich Maschinen
aus E i s e n ......................

Zuschlag zu letzt. bohufs 
R ednkt.a. R oheis .337 ,%

137 823

33 145 

11 048

144 953

42 906 

14 302

238 572

04 893 

21 631

827 095

254 235 

84 745

383 535

282 150 

94 050

414 235

326 171 

103 724

481 080

305 136 

101 712

E infuhr im ganzon 182 016 202 161 325 096 1 166 075 759 735 849 130 887 928

Gcsamtmengo der E rzou
gung und E infuhr . . 933 305 1411 645 3054 134 9 686 616 15 553 060 16 428 429 18 756 837

>■ Ausfuhr:
a) Roheisen aller Art, Brueh-

e i s e n ................................ 11 282 02 092 318 879 190 505 934 061 1 003 607 1 217 968
b) Materialeisen und Stahl, 

Eisen- und Stahlw aren ■
einschl. Masch. a. Eisen 41 193 94 423 737 041 1 589 079 4 369 380 4 890 306 5 391 304

Zuschlag 33»/, % . . .  . 13 731 31 474 245 680 529 693 1 456 460 1 630 102 1 797 101

Ausfuhr im ganzen 66 206 1 ss  589 1 301 000 2 309 277 6 759 901 7 523 915 8 406 373

Einheim. Verbrauch (1 + 2 —3) 867 099 1 223 056 1 752 534 7 377 339 8 793 159 8 904 514 10 350 464
Auf den Kopf der Bewohner 

ia kg .................................... 25,2 33.0 39,3 131,1 135,40 135,59 155,54
Łigene Erzeugung auf den 

Kopf in k g ........................... 21,8 32,7 61,2 151,4 228,31 237,23 268,52

* Nach der S ta tis tik  des Vercins D eutscher Eisen- und  S tahlindustrieller.
"  1908 ab  einschlieBIich T iegelguBstahl und E lek trostah l.
t  ® Werke stellen Stahlform guB nach saurem  und basischem  Yerfahren her. 

t t  5 Werke nach Schatzung.
§ Nach M itteilungen des Vereins D eutscher Eisen- und S tahlindustrieller. — Vgl. St. u. E. 1912, 

/8' Marz, S. 548. .
Berichtigt,
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K a n a d a s  B e rgb au  im  J a h re  1912.

Nach dem Borichto von J o h n  M c L e ish  vom 
„Canada D epartm ent of Mines, Mines Branch"*, betrug 
dio G o s a m tk o h lo n fo rd o ru n g  Kanadas im abgelaufenen

* Prelim inary R eport on tho Minerał Produetion 
ofC auada during 1912. Ottawa 1913, S. 13, 15 und 10.

Jahro 13 332 857 t  im Werto von 30 349 299 $ gegen 
10 270 313 t  im Worto von 20 467 676 S im Jahre 1911. 
An K o k s  wurden im Jahro 1912 1 279 976 t  im Werto 
von 5 352 520 $ erzougt gegen 848 635 t im Werte von 
3 030 410 8 im yorhergehenden Jahre. Fur Eisenerz 
liegen noch keino vollstiindigen Angaben fiir das Borichto- 
jalir vor; im Jah re  1911 betrug dio Forderung 190 782 t 
im Werto von 522 319 $.

Wirtschaftliche Rundschau.
V o m  R ohe isenm ark te . — D e u ts c h la n d .  Dio Ab- 

rufc der Abnehmer bleiben nach wio vor auBerordentlich 
stark. Infolge der Befestigung des onglisehen Marktes tr it t  
auch t o k i  Auslande wiederziemliehlobhafto Naehfrago auf.

E n g la n d . Aus Middlesbrough wird uns unter dom 
29. Marz berichtet: In dieser Woehe war der Umsatz 
in Roheisen fiir Bedarf am Platze recht groll, wiih- 
rend das Ausfuhrgeschaft still ist. Eisen ab Werk, be- 
sondera H am atit, bleibt knapp. Dio houtigen Preise ab 
Werk fiir Lieferung im April/Mai betragen: fflr G. M. B. 
Nr. 1 sh 09/3 d bis sh 09/(5 <1 f. d. ton, fiir Nr. 3 sh 00/9 fi 
bis sh 07/-—, fiir H am atit M/N sh 82/— ; W arrants Nr. 3 
noticron fflr sofortige Lieferung sh 00/41 j d Kasse.

Rohe lsenvcrband, G. m. b. H . in  Essen. — In  der 
am 31. Miirz abgeBaltenen Sitzung wurde (lic  V cr- 
l i in g o ru n g  d os R o h o iso n v e rb a n d e B  um  z w ei 
J a h r o ,  also bis Endo 1917, boschlosson. Gleichzeitig 
wurdo beschlosson, den Ycrkauf fiir das zwcite Halbjahr
1913 zu den bisherigon Preisen aufzunelimen, m it alleiniger 
Ausnahmo dos Proisos fiir GioBoreieisen 1 und III, dor im 
ost- und mittoldoutschen Gcbiet eino kloino Auf bcsserung 
erfuhren hat.

S iegerlander Eisenste invere ln , G. m . b. H . in  Siegen. —
Wio in der am 28. .Miirz abgehaltonen Hauptversammlung 
m itgeteilt wurae, ist die Forderung bis Ende des Jahres 
ausrerkauft, dio Naehfrago nach Eisenstein noch sehr 
gu t und dor Abruf rocht flott. Dio Forderung der Ycreins- 
gruben betrug im Jan u ar 210 559 t, im Februar 205 045 t, 
der Yorsaml belief sich im Januar auf 218 350 t und im 
Februar auf 204 017 t Eisenstein.

Ve re in  deutscher N ietenfabrikanten. — Der Ycroin 
besehloB, den G r u n d p re is  m it  185 .11 fflr das dritte  
Vierteljahr 1913 u n y e r a n d o r t  zu lasscn.

Z u r  Lage  der E isengieBereien. - ln  den EisengieBc- 
reien war, wio wir dom „Reicha-Arb0itsblitt“ * entnehmen, 
im Monat F e b r u a r  1913 nach Beriehten aus Nord-, 
W est-, Mittel- und Sflddeutsehland, Sachsen und Schlesicn 
dio Bcschiiftigung im allgcmc 
einigen Werken wird jcdoch 
tiber ein gewisscsNachlassen 
des Eirigangs von Auftragen 
geklagt.

W agen ge ste llun g  im  M o na t  
Feb rua r 1913.** — Iu> Be- 

reieho des D e u ts c h e n  
S t a  a t  s b a  l in  w a g en  vei - 
b a n d e s  war, wie die noben- 
stehende Zusammenstellung 
erkennen liiBt, im Monat 
F e b r u a r d .  ,1. dio Gestellung

* 1913, Mars, S. 105.
** Nach der Ztg. des Yer- 

cins deutscher Eisenbahn- 
verwaltungen 1913, 22. Miirz,
S. 385.

Donnersm arckhtitte , O berschlesisehe E ise n -  und  K o h -  
lenwerke, Aktlengese llschaft in  Zabrze. — Aus dem
Berichte iiber das am 31. Dczombor 1912 abgeschlosseno 
Gesehaftsjahr entnohmen wir, daB die Gesellschaft ein- 
schlieBIioh 37 018,10 Ji Reatgewinn aus 1911 und

an offencn und bedeckten Wagen hoher ais im gleichen 
Monat dca Yorjahres, um so mehr, wenn man berttek- 
sichtigt, daB der Februar d. J . einen Arbeitstag weniger 
hatte. Dio Zahl der nicht rechtzcitig gestelltcn, Wagcn 
ist bei don bedeckten Wagcn wesentlich niedriger.

V e re ln igu n g  rhe in lsch  -  westfallseher Bandeisenwalz* 
w e rke .— In  der am 29. Miirz abgohaltonen Sitzung wurde be- 
achlossen, dio bishorigen P ro iso  u n v e r a n d e r t  zu lusseu.

A nw en d un gsb e d ingun gen  der Ausnahm etarlfe fiir 
E ise n  und  S tah l. —  ln der Sitzung des BezirkseUcn- 
b a h n r a t s  K o ln  vom 26. Miirz wurde oino Yorlago der 
Staatseisenbahnyerwaltung tiber dio Erweiterung der 
Anwendungsbedingungen der Ausnahmetarifo S 5 und 
S 5 t  fflr Eison und Stahl zur Ausfuhr behufs femerer 
Zulassung einer yorherigen Bearbeitung in don Ausfuhr- 
hiifen eir.stimmig beftirwortet.

Angebote  au f lu xe m b u rg ise he  Eisenerzkonzessionen. - 
Wio wir der „ Luxemburger Ztg.“  entnehmen, haben die 
E iso n -  u n d  S ta h lw o rk e  S te in f o r t  unter dem 
20. Februar ein neues Angebot auf dio luxcmburgischcn 
Eisenerzkonzessionen* gemaeht. Fiir rd. 139 haimfiOme- 
linger Becken bioten sio 1975 fr f. d. ha und Jahr, was 
einer Gcsamtrento tron otwa 274 525 fr ontspricht; fiir 
80 ha im  Differdinger Becken bicten aio 2050 fr f. d. ba, 
d. h. insgesamt rd. 170 300 fr, und fflr weiterc 86 ha im 
gleichen Becken 2000 fr f. d. lia, entsprechcnd einer Ge- 
sam tjahresrente von rd. 172 000 fr.

E lek tr isch e  E ise ne rze ugu n g  in  Schweden. — Wic dic 
„Tron and Coal Trades Reviewr“ ** m itteilt, sind auf den 
H a g fo rs  - E is e n w e rk e n  zwei Elektro-Ocfen von je 
3500 PS fcrtiggcstellt und in Betrieb genommen; mit 
dem Ban eines dritten  Ofens h a t man begonnen. Dio Stora 
K o p p a rb e rg s  B o rg s la g s -  A k tio b o la g  hat zwei grok 
Elektro-Oofen von 6000 und 12 000 PS in B e tr ie b  ge
setzt; ein d ritte r Ofen befindet sieli im Ban.

90 953,05 .K, Pachteinnahmen 6 099  060,08 JC 
gewinn erzielt hat. Yon diesem Betrago gehen 268 43. ,t" - 
Zinsen und 2 000 000 .« Abschreibungen ab, 
werden der Itttcklage fiir Borgschiiden 300 000 un 
bosonderon Riicklage 700 000 ,H zugefiihrt. '

incn befriedigend. Yon 

Waęcnęcstellung

A. O ffcne  W ag e n :
Gestellt im g a n z e n ..............................
Gestellt fiir den Arbeitstag im

D u r c h s c h n i t t ...................................
Nicht rechtzeitig gestellt im ganzen 

I Nicht rechtzeitig gestellt fiir den Ar
beitstag im Durchschnitt . . . .

B. B e d e c k to  W ag en :
Gestellt im g a n z e n ..............................
Gestellt fiir den Arbeitstag im

D u r c h s c h n it t ...................................
Nicht rechtzeitig gestellt im ganzen 
Nicht rechtzeitig gestellt fiir den Ar

beitstag im Durchaohnitt . . . .

hierzu St. u 
28. Miirz,

. E. 1913, 13. Febr., S. 200. 
S. 496.

1912 1013 1013

2 540 670 2 778 725 +  238 055 +

101 627
0 650

115 780 
12 661

-f  14 153 
6011

+

266 528 -f 262

; I 759 384 1 816 166 +  56 782 +

70 375 
35 523

75 673 
23 736

+  5 298 
— 11787

+

1 421 989 _  432

9,4%;

13,9%

3,2%;

/o
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bleibenden Rcingewinn von 2 830 020,41 Jl beantragt dic 
Yerwaltung wio folgt zu vcnvendcn: 147 394,33 Jl ais 
Tanticmen an Dircktion und Aufsichtsrat, 114 418,00 Jl 
zu Wohlfahrtszwecken furB eam teund A rbeiter,2523 000Jl 
nls I)ividende (20 %  gegen 10%  i. V.) und 45 807,48 Jl 
ais Vortrag auf das neuo Gcschiiftsjahr. — Der Mehrge* 
winn ist nach dcm Berichte in der Hauptsachc auf die 
gute Entwieklung des Kohlengeschiiftes infolgo des 
gttnstigen Wasserstandcs der Oder zurtlckzufilhren, der 
es ‘moglich machtc, die Leistungsfiihigkeit der Gruben 
auszunutzen. Ohne den sehr cmpfindlichen Wagen- 
mangel gegen Ende des Jahres ware das Ergebnis noch 
giinstigcr gewesen. Die auBerordentlich starko Nach- 
frage in Roheisen sowie die dam it verbundene Preis- 
aufbcsserung trug ebcnfalls etwas zur Erhohung des 
Gewinncs bei. Die sozialen Lasten stiegen gegen das Vor- 
jahr weiter. Im laufenden Jahro  ist dio Geselischaft 
in allen Werksabteilungen gu t beschaftigt. Die Auf- 
schluBarbciten auf den Erzfeldern in Georgenberg (Julius- 
grubo) riahmen u  ei te ren Fortgang. Der gegen Ende des 
vorigen Jahres begonnene Abbau der Erze gestaltete sich 
ziemlich schwierig. Gefórdert wurden insgesamt 19 038,7 t 
Brauneisenerze, dio zum Teil auf Friedenśhtitte, zum Teil 
bei dem Hochofenbetricbe des Untcrnehmens verwendet 
wurdon.' Ueber die Beteiligung bei der S a la n g e n s  
B ćrg v o rk s* A k ticso lsk ab  teilt der Bericht mit, dali 
der Betrieb im November 1912 eingestcllt sei, nachdcm 
die Lioferungsvcrpflichtungen von rd. 50 000 t  Briketts 
zur Zufriedenheit der Abnehmer crfilllt seien. Trotz guter 
Betriebscinrichtungcn sei es n icht moglich gewesen, 
mit Verdienst zu arbeiten, da der Abbau in einem Feldes- 
teil mit sehr armeni Erz umging und das iiuBerst harte 
Klima auf der hoch im Gobirgc bclcgcncn Erzgmbo un- 
vorhergescheno empfindliche Stórungen und Schwierig
keiten verursachtc. Diese Schwierigkeiten konnten 
nur durch Anwendung ciner anderen Abbaumethode 
iiberwunden werden; weiter sei eino Verbcsserung der 
1'ransportanlage fiir Erze von der Grube zur Aufbereitung 
notig. .Mit der eingehenden Priifung dieser Yerhaltnisse 
•sei die Gescllschaft beschiiftigt. Von den K o h le n g ru  ben 
fórdertc dic Concordiagrube einschlicBlich der Pachtfelder 
insgesamt 1 009 981 t. EinschlieBlich 1227,5 t  Bcstand 
aus dem Vorjahre standen 1011 208,5 t  zur YerfGgung, 
von denen 352 808,15 t  fiir cigcne Werke vcrbraucht 
und 056 428,35 t  an Fremdo verkauft wurden, so daB 
am JahrcsschluB ein Bestand von 1972 t  verblieb. Yon 
den 849 590 t Kohlen aller Art, dic von dem konsolidier- 
ten 'Steinkohlenbergwerk Donnersmarckhiitte gefórdert 
wurden, zuziiglich 3 859 t  Bcstand aus dem Vorjahre, 
wurden 75 100,95 t  von cigcnen Werk en vcrbraucht 
und 771 668,25 t  an Fremde verkauft, so daB am Jahres* 
schluil cin Bcstand von 6 679,8 t  yerblieb. Dic Koks- 
anstalt erzeugte 187 298,07 t  Koks aller A rt; hierzn 
kommen noch 650 t  Bestand aus dcm Yorjahrc. Dio 
eigenen Werke vcrbrauchten 159 928,6 t, wahrend an 
Fremde 28 519,47 t  verkauft wurden. An Nebencrzeug- 
uissen wurden 8 864,011 Steinkohlentcer, 880,2 t  Dicktecr 
und 3293,34 t  Ammoniaksalz gowonnen. Von den H och- 
“■on waren das ganzo Ja h r Ober drei im Betrieb; sie 
Werten iin Durchschnitt fiir den Ofen und den Tag 
93,9 t Roheisen bzw. Ferromangan. Die Roheisen- und 
rerromanganerzcugung belief sioh auf 103 100 t, wozu 
noch 879,1 t  Bestiindo aus dem Vorjahre kommen. An 
die GieBcreien wurden 24 443,1 t  abgegeben, wahrend 
“u Fremde 78 231,45 t yerkauft wurden, so daB am 
JahresschluB ein Bestand von 1 304,55 t  vorhanden war.

r Antrieb der Geblasemaschinen erfolgt jetz t durchweg 
(jurch Hochofengas; drei Dampfgoblascmaschinen bilden 
p ^ cscrv°! dio Obrigon Maschinen, Gichtaufztige und 
lumpen werden meistens dnreh E lektrizitat angetrieben, 
<he durch Hochofengas erzeugt wird. Durch den Bau einer 
f.rzagglomerieranlage ist der Hochofen in den Stand 
gesetzt, einen Teil seines eisenhaltigen Gichtstaubes 
sowie anderes pulyerformiges Materiał (Brauneisenerze, 
Kiesabbrande usw.) in stilckiges, gut yerhtittbares Materiał 
zu ver"'andeln. Die E is e n g ie B c re i,  M a sc h in o n b a u -

a n s t a l t  u n d  K o sse lso h m ie d o  lioferten an fertigen 
Waren 33 829,65 t. Im Bestande verblieben 6008,02 t  
fertiger und angefangener Arbeit. An Lizenzgebilhrcn 
ftir dio llgnerpatente vereinnahmte dio Gcsellscliaft im 
Berichtsjahre 147 334,83 ,l(.

L in ke -H o fm a n n -W c rk e ,  B re s laue r A ktiengese llschaft 
fiir E isenbahnw agen -, L o k o m o t iv -  und  M asch inenbau , 
Breslau. — Wio wir dem Geschaftsberiohte fiir 1912 en t
nehmen, ging im Berichtsjahre der Umzug von den alten 
W erkstatten an dor Striegauer Chausseo nach dem neuen 
Werk in Kiein-Mochbem vor sieli. Gleichzeitig wurdo 
die Verlegnng dor YerwaltunJ und des Betriebes der 
Waggonfabrik Gebr. Hofmann & Co. nach Klein-Moch- 
bern eingeleitet. Trotz der Stórungen infolge des Um- 
zuges konnto dio Geselischaft ihren Lieferungsverpflieh- 
tungen voll nachlcommen. Die Abteilung lxikomotiv- und 
Maschinenbau erfuhr eino Erweiterung fUr den Diesel- 
motorbau und eino VergroBcru ng der Schniiedc. Der 
Eisenbahnwagcnbau war andauernd mit Staats- und 
Privatanftriigcn fOr das Inland und in geringem JlaBo 
auch ftir das Ausland rersehon. Die Preiso sind nach dem 
Berichte nach wio vor unbefriedigend und stehen nicht 
im Verhaltnis zu don erhohten Lohnen und Materiał- 
preisen und den sonstigen Lasten. Auslandsauftrago waren 
mit Rtieksicht auf den Wettbewerb anderer Lauder in 
den meisten Fallen nur unter so ungtinstigen Bedingungen 
hereinzuholen, daB die Geselischaft es yorteilhafter fand, 
sich Beschriinkungen aufzuerlegen. Auch im allgemeinen 
Maschinenbau standen dio erzielten Proise zu den Selbst
kosten in einem sehr ungUnstigen Yerhiiltnis. Der Bericht 
klagt weiter darttber, daB dio Abteilung Lokomotivbau 
vom Staato nicht die ihrem urspriinglichen Ausbau 
entsprechende Beschaftigung bekiime. Das trotzdem 
nicht unbefriedigende Ergebnis konnte nur durch weitere 
Vervollkommnung der maschinellen Einrichtungcn und 
Herabminderung der Selbstkosten durch Sparen im Be
triebe erreicht werden. — Der Betriebsgowrinn belauft sich 
einschlicBlich 6 716,02 M Yortrag, 308 921,03 M Zins- und 
8437,37 .H sonstigon Einnahmen auf 6 688 895,60 M , dor 
Reingewinn nach Abzug der allgcmoinon Unkosten, \'er- 
sicherungon, Steuern, gesetzlichon und freiwilligen Wohl- 
fahrtslasten sowio ron  822 946,78 Jl fiir Absehroibungen 
auf 2 753 202,62 Jl. Dio Yerwaltung beantragt, hiervon 
307 490,33 .K Tanticmen zu vorguteń, 148 500 Jl Divi- 
dondo (4i/2 % ) auf dio Yorzugsakticn und 2 256 750 Jl 
))ividondo (17 % ) auf dio Stammaktięń auszuschiitten, 
so daB noch 40 462,29 .« auf neuo Rechnung vorgotragen 
werdon konnen.

Mathildenhtttte zu  Bad  H a rzb u rg . — Wio der Bericht 
des Yorstandes iiber das Geschiiftsjahr 1912 m ittcilt, war 
cs der Geselischaft moglich, ihr groBes l.ager an Roheisen 
bis auf einen normalen Bestand zu raum en; sio konnte 
daher nicht nu r ihre Bankschuld yollstandig abstoBcn, 
sondern noch ein groBores Bankguthaben ansammeln. 
Der Auftragsbcstand belief sich am 31. Dezember 1912 
auf 16 015 t  Roheisen gegen 21 477 t  am gleichen Tago 
des Vorjahre.s. Dio beiden Oefen I nnd II der Mathildon- 
hutte standen dasgąnze Ja h r ttber im Fener und arbeiteten 
zufriedeństellend. Im  Berichtsjahre wurden 33 836 (L V. 
37 061) t  Roheisen erblason und 49 664 (35 097) t  yersandt. 
Yerschmolzon wurden 83 970 t Friederike- Erz m it oinem 
Eisengehalt yon 31,68 %  bei 8,6 %  Grubenfeuehtigkeit 
und 15 949 t  Hansa-Erz m it 20,4 %  Eison, zusammen also
99 919 (101 909) t, ferner 7786 t  fremde Erze und 6146 
(8201) t  Kalkstein. Die Hoehofenschlacko wurde zum Teil 
yerkauft. zum Teil zu Schlackensteinen vcrarbeitet. H er
gestellt wurden an diesen 4 419 000 (2 322 000), wahrend
2 865 110 (3 923 525) Stiick yersandt wurden. Die For
derung der Grubo Friederike, dereń Grubenbetrieb sich 
normal und regclmaBig gestaltete, betrug 79 141 (82 950) t. 
Auf Grube Hansa wurden 15 561 (12 419) t  gefórdert; der 
Grubenbetrieb yerlief normal und ungestort. Das gleicho 
gilt von Grubo FluBschacht, dereń Forderung an FluB- 
spat 12 988 (15 266) t  betrug. Beschaftigt wurden in 
siimtlichen Betrieben der Geselischaft 403 (418) Mann. —
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Der Reingowinn dos Berichtsjahres stellt sioh einschlioB- 
licli 10 705,56 JC Zmseinnattmen nach Abzug von 
113 442,45 JC allgomoinen Unkoston und Agio sowie nach 
106 782,75 JC Abschreibungen auf 297 254,98 .li. Der 
Aufsichtsrat schliigt vor, hieryon 55 000 JC dom Er- 
nouerungsfonds fflr Hochofen und 2000 Jt dom Unter- 
sttttzungsfonds zuzuftthren, 17 000 JC fflr Talonstouer 
zurflckzustellen, 15 525,50 .li Tantiemo zu yergttten, 
204 000 .li Dividende (12 % ' gegen 5 %  i. V.) auszn- 
schfltten und 3729,48 .li auf neuo Rechnung yorzutragen.

Milow lcer Eisenwerk, FriedenshUttc. — Wio der 
Berieht der Direktion Uber das Geschaftsjahr 1912 aus- 
fflhrt, zwang das Bestrebcn der Gesellsehaft, angesichts 
der Verteuerung der Rohm aterialien auf eine Verbilligung 
dor Fabrikationsknsten hinzuwirken, zu umfangreichen 
Non- und Um bauten, die sieh im Borichtsjahre fast noch 
gar n icht ausnutzen lieBen, weil ihro Durchfilhrung 
liinger dauem do Bctriobsstorungen m it sieh braelite. 
Diesen Um standen schreibt der Berieht es hauptsiiehlich 
zu, daB dio Betriebe unbefriedigend arbeiteten, zumal 
da  infolge der ungenflgenden Łeistungen der Martinofen 
der Betrieb des Walzwerkes erheblich eingeschriinkt 
werden rmiBte, weil ein Ersatzoinkauf von H albfabrikat 
bei dem allgemeinen Matorialmangel nioht bewcrkstelligt 
werden konnte. — Dio Oowinn- und Yerlustreclmung 
zeigt 78 857,58 JC Vortrag, 1401,15 .li Kursdifferenz, 
3 291,69 JC E rtrag  aus Effekten und 150 752,35 JC Be- 
triebsgewinn einorseits, 6301,47 Jl Zuwoisung an das 
W ohlfahrtskonto und 79 188,26 JC an das Zinsenkonto,
26 875 .(C Rflok8tellungen auf zwoifelhafte Forderungen 
und 117 176,29 JC Abschreibungen anderseits. Dio Di- 
rektion schEgt vor, dio yerbleibenden 4761,75 JC auf 
neuo Rechnung yorzutragen.

Stellawerk-Aktiengesellschaft vormals W ilisch  &  Co., 
Homberg-Niederrhein. — Der Rohgewinn fflr das Geschafts
jah r 1912 stellt sich nach dom Berichte des Vorstandes 
zuzflglich 80 143,47 .K Vortrag nach Abzug samtlicher 
Handlungsunkosten auf 935 481,06 JC. Der Vorstand 
beantragt, hieryon 66 500 JC fflr Schuldyerschreibungs- 
und Hypothokenzinsen, 366 415,28 JC fflr Abgiinge und 
Absohreibungen, 150000 JC fflrRUckstellungen, 76884,20M 
fflr Tantiemen an Aufsichtarat, Direktion und Beamto zu 
yerwenden, 50 000 JC der besonderen Rflcklage I  zuzu- 
fflhren, 150 000 JC Diyidende (15%  wie i. V.) auszu- 
schfltten und 75 681,58 JC auf neuo Rechnung yorzu
tragen.

Graf Ladislaus Csńky, E isen- und Stahlwerk zu 
Prakendorf, Aktiengesellschaft zu Budapest. — Aus dem
uns etwas yerspiitot zugohonden Berichte der Direktion 
Uber das am 30. Jun i 1912 beendeto Geschaftsjahr ist 
zu ersohen, daB der Umsatz dor Gesellsehaft im Berichts- 
jahro 1 829 684,57 K  erreichto. Die Gowinn- und Ver- 
lustrechnung zeigt einerseits 4106,28 K  Vortrag und 
371 805,21 K Betriebsgewinn, anderseits 305 617,67 K 
allgemoine Unkosten usw. und 21 702,28 K  Hypotheken- 
zinsen. Nach 40 908,31 K  Abschreibungen yerbleibt ein 
Gewinn yon 7 683,23 K zum Vortrag auf neuo Rechnung.

Socićtś Anonym e des Usines a Tubes de la Meuse. 
Sclessin bel Liittlch (Belgien). — In dor am 30. Ju n i 1912 
abgeschlossonon erston Bilanz der Gesellsehaft sind auf 
der Aktiyseite Grundstflcke, Maschinen, Gerate usw. m it
3 128 978,81 fr, Rohstoffo und Fabrikate m it 645 358,91 fr, 
yerschiedeno Debitoren m it 625 176.59 fr, Kasse usw. m it 
542076,06 frsowio n icht eingezahltes K apitał m it 1203000 fr 
und auf der Passivseito das Aktienkapital m it 5 500000 fr 
und yorschiodene Kreditoren m it 634 485,12 fr aufgeftthrt. 
Das Gewinn- und Verlustkonto schliefit nach Abschrei- 
bungon m it oinem Kreditsaldo yon 10 105,25 fr.

Am erican Steel Foundries, Chicago.* — Das am 
31. Dezember 1912 abgelaufene Geschaftsjahr ergibt 
nach Abzug der Betriebs- und Verwaltungskosten usw. 
1 543 83S.S9 $ BetricbsttberschuG und Reineinnahmen

* Nach Tho Iron Age 1913, 13. Marz, S 651.

dor Tochtergesellschafton sowie 44 927,25 $ sonstige Ein- 
nahmen. Da anderseits Zinsen, Schuldentilgung usw. 
488 503,07 S und Abschreibungen 322 506,90 $ erforderten, 
yorbleibt cin Reingowinn yon 777 756,17 $. Der Umsatz 
bezifferto sich auf 14 319 571,58 $•

The Lackaw anna Steel Company.* Das am 31. Do- 
zember 1912 abgclaufene Geschaftsjahr schlieBt mit 
einem Betriebsgowinn von 27 266 376,36 $■ Unter Hinzu- 
reclmung von 707 305,45 § T Einnahmen aus Botcili- 
gungen an anderen Untornchmungen usw., 36 463,57 S 
Zinsoinnahmen usw, und nach Abzug von 22 296 737,69 $ 
fur Fabrikationskosten sowio 807 965,06 $ fflr Vcrwal- 
tungskosten, Abgabon usw. yerbleibt ein Reinerlos von
4 905 442,63 $- Hieryon sind 2 080 958.32 S fOr Zinsen,
101 890,15 S fflr Pachtcn und staatliche Abgabcn, 
577 833,09 $ fiir Tilgung von Schuldyerschreibungen und 
Abschreibungen auf Bergwcrkscigentum sowio 1135949,63$ 
Abschreibungen auf Werksanlagen und Rflckstellungeu 
fflr Erneuerungsarboiten abzuziohon. Rcchnet man nun 
3 830 507,21 $ UobcrschuB am 1. Januar 1912 hinzu, so 
ergibt sioh am 31. Dezember 1912 ein GesamtttbcrschuB 
yon 4 839 318,65$. — Dio Gcsollschaft bezogim Berichts- 
jahro yon den Erzgruben, dio ihr gehoren oder an denen 
sie beteiligt ist, sowie aus anderen Quellcn 1 881 187 
(i. V. 1 003 111) t  E isenerz; an Koks erzeugte sio 1 057 083 
(858 346) t  und an Roheisen 1 025 401 (747 756) t. AuBer- 
dcm wurden von der Gesellsehaft 511029 (350 559) t 
Bessemer- und 564 011 (460 465) t  Martinstahlblocko 
hergestcllt. Versandt wurden 307 950 (229 310) t  Normal- 
und 14 731 (18 817) t  leichto Schienen, 69 883 (35 991) t 
Winkoleisen, F ittings usw., 118 060 (118 446) t Kon- 
struktionseisen, 65 603 (53 600) t  Bleche, 150 829(78242) t 
Handelseisen, 101036 (94 454) t  yorgowalzto Blocke, 
Knflppo!, Platinen usw. und 171 191 (143 668) t Roh
eisen usw., insgesamt also 999 283 (772 528) t.

United States Steel Corporation. — Aus dem soeben 
ersohienonen 11. J a h r o s b e r ie h t e  der United States 
Steel (Corporation geben wir folgendo Einzolheitcn wieder: 
Dor GesamtttbcrschuB der Steel Corporation fttr das Jahr
1912 stollto sich nach Abzug samtlicher Betriebskosten 
unter EinschluB dor laufendon Ausgaben fflr Ausbesserung 
und Erhaltung der Anlagen (ungefahr 45 000 000 $), der 
Vergtttungon an die Angestellten, der Rttckstclhmgen 
fflr im Jahro 1913 zahlbaro Steucrn, der Zinsen auf die 
Schuldyerschreibungen und der festen Lasten der Toehter- 
gesellschaften in Hoho yon 9 751 728,90 $ auf 10 8174 073,1- 
(i. V. 104 305 465,87) S. Hieryon sind folgende Botriige 
zu kttrzen: 1 934 710,37 (1610 038,99) S fttr Tilgung
d e r  Schuldyerschreibungen d e r  T o c h te rg e s e l ls c h a f te n ,
22 734 365,82 (18 229 059,76) $ fflr A b s c h re ib u n g e n  und 
besondero Rtieklagen, 29 247 850 (29 247 850) $ fflr '  er'
zinsung und Tilgung der eigenen S c h u ld y e rsc h re ib u n g e n  
dor Steel Corporation und 17 697,56 $ Saldo y ersch ied en er 
Konten. Zur Verfttgung stehen somit 54 240 049..! i 
(55 300 296,78) $. Wie im  Vorjahro werden auf die Vor- 
zugsaktien 25 219 677 $ (7 % ) und auf dio S ta m m a k t i e n  
25 415 125 $ (5 % ) Diyidende a u s g e s c h t t t t e t ,  so daB cin 
UeberschuB yon 3 605 247,37 (4 665 494,78) $ y e r b l e i b t .  
Der unverteilto UeberschuB der S t e e l  C o r p o r a t i o n  unter 
AussohluB der yon don Tochtergesellschaften bei Ver- 
kiiufen dieser Gcsellsehaftcn " u n te r e in a n d e r  erzielten 
Gcwinno** bezifferte sich am 31. Dezember 1912 am 
136 716 245,27 (133 691 195,08) $. Der W ert der Lagc- 
yorriitc der Tochtergesellschaften stellte sich nach dor

* Nach The Iron  Ago 1913, 20. Marz, S. 717.
** Der UeberschuB der Tochtergesellschaften, wclchcr 

den Gewinn aus dom Verkuaf von Materialien und Łr- 
zeugnissen an andero Tochtergesellschaften, die sic 
bei der Lageraufnahme am Schlusse des G e s c h a f t s j a n n '3  

dieser Gesellschaften befanden, darstellt, w i r d  seit dem 
Geschaftsjahre 1911 yon dem Betrag der Łagcrvorriite 
in Abzug gebracht, wiihrend e r  in d e n  y o r h e r g e h e n d e n  

, Jahren ais ein Teil d e s  Ueborsehusses der Steel Cor
poration aufgeftthrt wurde.
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Lagcraufnahmo vom 31. Dezember 1912 auf 107 958 832 § 
gegen 176 067 189 $ am gleiehen Tage des Yorjahres; 
hiervon entfallen u. a. 62 002 998 (i. V. 73 642 448) S auf 
Eisenerzo, 6 508 517 (6 998 670) S auf Roheisen, Schrott, 
Ferromangan und Spiegelcisen, 3 050 449 (3 728 595) S 
auf Kohlen, Koks und andero Brennstoffc, 1 686 044 
(1 278 318) S auf Rohstahlblockc, 7 714 124 (7 756 691) S 
auf vorgcwalzte Błocko, Knttppel, Platinen, Bleche, WeiB- 
blechbraramen usw., 1 257 211 (829 461) S auf W alzdraht 
und 30 734 146 (32737 559) $ auf Fertigerzrugnisse. In 
(len vorgenannten 167958832 (176067 189) $ sind 15546578 
(22583600) $ Gcwinno der Tochtergcsellschaftcn aus dem 
Verkatif von -Materiał und Erzeugnissen unter don Tochter- 
gesellschaften selbst enthalten. Nach Abzug dieser Betriige 
wttrde sieli der W ert der Lngervorriite auf 152 412 254 
(153 483 589) $ ermiiCigon. — Dio Fórderung bzw. E r
zeugung der Werke, die der Steel Corporation ange- 
schlosseu sind, stellte sich im Jahro 1912 im Ver gleich 
tura vorhergehendon Jalire wie folgt:

Der Versand dieser Gesollschaften an  frondo Unter- 
nohmungen in den Voreinigten Staaten betrug im Benchts- 
jalire 10 464 688 (7 864 751) t  Walzwerkserzeugnisso und 
andero Fertigfabrikate, 509 348 (406 334) t  Roheisen, 
Spicgoleisen , Ferrom angan'' und Schro tt, 1 854 469 
(1612 719) t  Eisenerzo, Kohlen und Koks und 71580 
(64 217) t  verschiedcnes Materiał und Nebenerzougnissc. 
Ausgefttlirt wurden 2 269 307 (1 746 780) t  Walzwerks- 
erzougnisso und andero Fertigfabrikate, 47 247 (27 156) t  
Roheisen und Schrott und 735 (500) t  verschiedcnes 
Matorial und Nobcncrzcugnisse. Das im ersten Teil des 
Jahres 1912 einsetzendo bomerkenswerto Anwachsen in 
dor Nachfrago nach Eisen- und Stahlerzeugnissen hielt 
in stoigendem MaBe wahrend des ttbrigon Jahres an. 
Dio Erzeugungs- bzw. Forderungsziffern des Berichtsjalires 
waren dio hochston, welcho dic Toohtergosollschaften 
bisher aufzuweisen hatten; sio ttbertrafen, wio dio neben- 
stohendo Zusammcnstellung doutlich erkennen liiBt, dio 
Mengen des Jahres 1911 betriichtlich. Die Zunahmo be
trug  bei Eisenerz 32,6 % , bei Koks 37,9 % , bei Roheisen. 
Ferromangan und Spiegelcisen 32 % , boi Besscincr- und 
Martinstahlblockcn 32,5 %  und boi Walzwerkserzeug- 
nissen und anderon Fcrtigfabrikaten zum Vorkauf 32 %. 
Dio Erzeugung an Walzwcrkserzeugnissen und Fertig- 
fabrikaten zum Vcrkauf bezifferto sieli auf ungefahr 
90 %  dor normalen Leistungsfahigkeit der Anlagen. 
Wiihrend der Versand an Walzwerks- und sonstigen 
Fcrtigerzeugnisscn gegen das Vorjahr um 32,5 %  zunahm. 
betnig die Steigerung des Wortes des Gesamtvcrsandes 
ab W erk (einsehlieBlich Zoment) nur 23,7 % und die Zu- 
nalime bei dom GesamtttberschuB (vor Abzug der Zinsen 
auf die Schuldverschreibungcn der Tochtergesollschaftcn) 
nur 5 % . Dieser Unterschied ist nach dem Berichte in 
der Hauptsache auf die niedrigeren fttr die Erzeugnisse 
orzielten Preise zurttckzufohren. Der Durchschnittspreis 
fttr den Gesamtversand war im Inlandsgeschaft ungefahr 
3,30 S und im Ausfuhrgeschaft ungefahr 1,10 $ f. d. ton 
niedriger ais im Vorjahro. Naoh don ersten Monaten 1912 
begannon dio Preise fast aller Stahlerzeugnisso, die damals 
auf dem niedrigsten Stand seit 1898 angelangt waren, 
anzuziehon und stotig bis zum Endo des Jahres zu steigen, 
wo sie ungefiihr dio Hohe der Preise vor dem Rtickgang 
im Mai 1911 erreichten. Am Schlusse des Jahres 1912 
bezifferte sioh der Bestand an unerlodigten Auftragen der 
Tochtergesellschaftcn auf 8 059 079 t  Stahlerzeugnisso; 
am 28. Februar d. J . betrug er 7 779 221 t. Fflr Instand- 
haltung und Erneuerung der Anlagon wurden wahrend 
des Jahres 1912 43 835 137 (i. V. 37 882 851) $ verausgabt, 
wiihrend dio auBerordontlichcn Aufwendungen 4 895 300 
(7 077 414) $ erforderten. Die fflr Neuorwerbungen und 
Neuanlagcn gemachten Ausgabon der Corporation und 
ihrer Toohtergesellsehaften bezifferten sich im Berichts- 
jahrc auf insgesamt 13 780 361,56 $. darunter 1 725 052 S 
fttr don Ausbau der Gary-Anlagen, 2 676 066,48 $ fflr das 
Minnosota-Stahlwerk in D uluth und 1 833 094,21 $ fflr dio 
Tennessee Coal, Iron and Railroad Co. Von den Gary- 
werken wurden im Jahro  1912 1 111 075 t  Roheisen,
1 696 099 t  Siemens-Martinstahlblocke, 476 302 t  Siemens- 
Martinstahlschienen, 729 185 t  andero Walzwerkserzeug- 
nisse, femer 2 530 708 t  Koks, 141 752 t  Bleche und 84 346 t 
sonstige Stahlfabrilcate erzeugt. Die durchschnittliche 
Anzahl der wahrend der beiden letzten Jahro von sitiut- 
lichcn Gesellschafton der Steel Corporation beschaftigten 
Personen zeigt fołgende Zusammonstellung:

Art des Itctriebes Angestellte
1912 1911

Eisengewinnung und -verarbeitung . 161 774 140 118
Kohlen- und Koksgewinnung. . . .  24 394 21 723
E ise n c rz b e rg b a u ................................... 12 597 14 445
Verkehrswesen ................................... 19 438 17 963
Verschiedene B e trieb e ..........................  2 822 2 639

Insgesamt 221 025 ' 196 888

Die Gehaltcr und Lohne dieser Angestellten beliefen 
sich im Berichtsjahre auf 189 351 602 S gegen 161 419 031 $

! •
___; ' ' i

1911
t

1912
t

E is e n e r z f o r d e r u n g :  
5rarquettc-B czirk................... 569 656 560 400|
Menominee-Bezirk . . . . 1 122 684 1 011 327
Gogebie-Bezirk....................... 1 284 970 1 521917
V erm ilion-Bczirk.................. 1 200 988 1 322 490
M esaba-B ezirk ....................... 14 814 875 20 321 984
SOden (flrub. d.TennosseoCo.) 1 259 396 2 113 180|

Insgesam t 20 252 569 26 851 304

Kokserzougung.................. .... 12 314 135 16 986 897
Kohlenforderung (sowoit 

nioht verkokt) . . . 5 999 635
Kalkstcingowinnung . . . 4 913 074 i; 222 5:S4

R o c h o fe n e rz e u g n is s e  : 
Hoheisen . . . 10 763 225 14 214 174
Sp iegelc isen ........................... 67 498 54 690
Ferromangan und -silizium 86 092 144 27S!

Insgesam t 10 916 815 14 413 142

B o h s ta h le r z e u g u n g  :
B essem ers tah l.................. 5 13G 587 6 749 437
Martinstahl . . . 7 820 837 10 422 205

Insgcsam t 12 957 424 17 171 642

W a lz w e rk s e rz e u g n is s o  u. 
andero  F e r t i g f a b r i k a t e :  
S c h ie n e n ................................ 1593 116 1 887 125
Vorgowalzto Blocke, Bram- 

®on, KnttppcI, P latinen  
usw........................................... 888 466 1 121412

Grobblcchc 640 600 1 093 529
Konstruktionscisen . . . . 555 941 912 914
Handelseisen, Rohrstroifen, 

Bandeison usw..................... 1 241 152 1 941 080
Rohren . 877 488 1 128 910
W alzdrah t................................ 120 195 199 86S
Draht und D rah tfabrikato  . 1 639 574 1 655 792
"einbleche (Sehwarzbleche) 

verzinkto u. WciBbleche . 1096 311 1 532 745
Łisenkonstruktionen. . . . 526 693 608 890
W inkeleisen, Laschen usw .. 163 429 195 568
^'»gel, Bolzen, M uttern, 

Nieten, 61 352 84 761
A c h s e n ...................................... 52 879 144 645
^agenrader aus Stahl . . 37 238 66 980

er8chiedene Eisen- u. Stahl- 
e r z e u g n is s e ....................... 133 433 132 494

Insgesam t 9 627 SC7 | 12 700 725
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ira Jahre  1911. Im  Jan u ar d. J . nurde den Angestellten 
unter iihnlichen Bedingungen wie in den yorhergehcnden 
zehn Jahren  wieder Vorzugsakticn zum Preise von 109 S 
und gewohnliche Aktien zu CO S zur YcrfUgung gestellt.

Daraufhin wurden von 36 119 Angestellten 34 551 Vor- 
zugs- und 25 793 Stamm aktien gezeiehnet. Am 1. Februar 
d. J . wurden die Lohiio und Gohalter von ungefiłhr 75 % 
der Angestellten der Tochtergesellschaften crhoht.

Bucherschau.
P reu fi, 2)r.«3ng. E., Stellvertreter des Vorstandes 

der Materialpriifungsanstalt und Privatdozent an 
der Technischen Hochschulo zu Darmstadt: Die 
praldische Nułzanuendung der Priifung des Eisens 
durch Aetzyerfahren und mit Hilfe des Mikroslmpes. 
Mit 119 Tcstabb. Berlin: J. Springer 1913. (VIT, 
102 S.) 8°. Geb. 6 JL

Das vorliegende Buch verdnnkt seine Entstehung 
dem Bestreben, cin Werkchen zu schaffen, das ohne 
weitero theorotisoho Erorterungcn dem in der Praxis 
stehonden Ingeniour die tatsfioEUchon Feststellungon Ubor 
dio praktischo Anwendung der Mctallographic bei der 
PrOfung des Eisens bekannt machen soli. Zur Erreichung 
seiner Ziele bedient sich der Yerfasser zahlrciclier Ab- 
bildungen und, soweit ais notwendig, treffender und aus- 
filhrlich wiedergegebener Anwendungsbeispiele.

Das W erk gliedert sich in drei verschieden lange 
łlauptabschnittc. Der erste, 31 Seiton umfassende Teil 
handolt von makroskopischen Prilfungen. In  diesem 
Abschnitt w erden das Y orbereiten der Proben 7.ur ma
kroskopischen Untersuchung, das MakrogefUge von 
SchwoiB- und FluBeisen, die Priifung von SchwciBungen 
und dio Feststellungon von Formveriindcrungen des 
Eisens beim Stanzcn, Nieten, Stauclien, Schmieden usw. 
in eingehender Weise an H an d  glUcklich gewahlter und 
gu t wiedergegebener Beispiele und Abbildungen be- 
sprochcn. — Der zweito Teil des Buches, der dio Soiten 32 
bis 88 einnimmt, ist den mikroskopisehen Prilfungen gc- 
widmet. Das einleitende Kapitel dieses Teilcs bringt 
neben einigen allgomeinon AusfUhrungen iiber das Yor
bereiten der Proben eine Beschreibung des Metallmikro- 
skopes unter besonderer Beriicksichtigung des W erkstatt- 
mikroskopes nach S te a d . Dic weiteren Kapitel handcln 
von dem System Eisen-Kohlenstoff (Erstarrungsyorgiinge, 
GefUgebcstandteilo usw.), vom Stahlgufl, GuBeisen und 
HartguB. vom Kohlen (Zeraentieren, E insa tzh arten ), Ent- 
kohlen (TemperguB), yon der Wiirmebchandlung (Gliihen, 
Ucberhitzen, Yerbrennen, Abschrecken), von derK altbear- 
beitung des Eisons (Formiinderung, Risse) sowie von Ein- 
schlUssen und Schlacken ira Eisen. Dem Zwecke und Um
fange des Buches ontsprcchcnd findetsioh in den einzelnen 
Kapiteln dieses Absehnittes alles ftir den Betriobsmann 
Wissonswerte in  gcniigend eingehender Weiso zusammen- 
getragen. Nur die beim StahlguB gestreifto GuB- oder, 
wio sie nach ihrem Entdecker genannt wird, W id  m an n  - 
s ta t te n s c h e  S truktur hatto wohl etwas genauer behandelt 
werden konnen. Da diese durch die crsto Kristallisation 
bedingte S truktur nur in ungeglilhtem oder schlccht gc- 
gliihtera Materiał zu finden ist, gibt sio bei der oft wichtigcn 
Bourteilung nach dieser Richtung hin deutliche Hinweiso 
an H and; einigo typische Abbildungen der genannten 
Struktur von ycrschicden harten FluBeisensorten Waren 
deshalb wohl am Platzo gewesen. Bei den sehr wichtigcn 
AusfUhrungen Uber EinschlUsso und Schlacken in Eisen 
hatto  man dem Praktiker viclleicht mehr gedient, wenn 
man sich bei dom TherinitsehweiBen mit o in e r  Abbil
dung begnttgt und dafUr einige mehr kcnnzcichnende Go- 
fUgebilder Uber Sulfid- und nichtmetallischo EinschlUsse 
in Eisen gebracht hatte. Miissen die den AusfUhrungen 
und Bcispielen des zweiten Teiles beigegebcnen zahlreiehen 
Abbildungen ebenfalls durchwcg ais gut und zweck- 
cntsprechend bezeichnet werden, so ha tten  sieli doch 
einige bei einem weniger starken Aetzen der Proben ent- 
schieden kontrastreicher und somit rorteilhafter gemacht. 
Yereinzelt, wie beim StahlguB und TemperguB, ha tte

sogar eino glUcklicherc W ahl gotroffon werden konnen; 
geben uns doch dio Arbeiten von O b c rh o ffe r  Uber Stahl- 
guB und von W U st Uber GlUhfrisohon so sehr schone und 
typischo Strukturbildor dioser Eisonsorten an Hand. Dic 
VergroBerung der Kleingcfttgebilder ist sehr verscliiedcn- 
artig gowahlt, sio achwankt zwischon 42- und 350f&cher. 
Von ciner Durohfilhrung der vom Vorfasser auf S. 37 
zum Ausdruok gcbraehton Absioht, fast alle Kleingcfilgc- 
bildor, m it wenigen Ausnahmon, dem Zwecke und Um
fange des Buches ontsprechond, in 40- bis lOOfachcr Ver- 
groBerung wiederzugeben, ist leider kaum etwas zu be- 
merken. Und darin ha tte  gerado cin groBer praktischer 
W ert des Buchos gelcgon, daB man durchweg samtliche 
Bilder in einer einzigen, vielleicht dcm Werkstattmikroskop 
angopaBtcn VcrgróBerung — 90- bis lOOfachcr — ge
bracht hatto. Dem ohno raetallographischc Vorkenntnisse 
an das Buch herantretenden Botriebsmanno waro cs an 
Hand von in gloich starker YergroBerung gebotenon Gc- 
fUgebildorn jedenfalls bedeutend loichter geworden, sich 
eino gu te und schlechto Beschaf fenheit bozuglich Korngrolle, 
Yerteilung der GofUgobestandteilo, EinfluB der Wiirme- 
behandlung usw. cinzupriigen; auch hatten ihm diese 
Bilder dann bei der Untersuchung von Materialien unter 
dcm W erkstattm ikroskop ais Normal- und Verglcichs- 
bildcr dioncn konnen. —  Ein ais Anhang angcffigtcr 
dritter Teil bringt neben dom EinfluB dauernd wechsclndcr 
Beanspruehung auf Eisen noch oiniges Uber die mikro- 
skopischo PrUfung des m it dem Eisenhtittcnbetriebe in 
enger Beziehung stehenden Kupfers sonie seiner Haupt- 
legierungen (Bronzo und Messing) und des WciBmetallcs.

Das vorlicgonde, durchaus orstklassig ausgestattete 
Werkchen mit seinen klarcn, knappen AusfUhrungen. 
seinon m it wenigen Ausnahmon guten Abbildungen und 
seinen zwcckentsprcchondcn, aus dem praktischcn Łebcn 
gegriffenen Beispiolen ist wohl dazu angetan, den in der 
Praxis stehenden Ingeniour m it der Nutzanwendung der 
PrUfung des Eisens durch Actzverfahrcn und mit Hilfe 
des Mikroskopes bekannt zu machen. Es stcht auBer 
Zweifcl, daB das Buch sich in der kurzeń Zoit seit nemem 
Erscheincn bereits mancho Frcundo erworben hat. »  
ware orfroulich, wenn sich die im Vorworte vom Verfasser 
ausgcsprocheno Hoffnung erfullcn wUrde, daB durch 
Uoberweisung kennzoichnendcr Materialproben, Bruch- 
proben usw. aus der Praxis die weitero Ausgostaltung des 
Buches gefórdert wiirde. St.-^ng- A. Stadder.

H erzo g , S., Ingenieur, Technischer Konsulent: In- 
duslrielle Begutaehlungen. Leitfaden fur Begut- 
achtungen, Schatzungen, Griindungen, Konzer- 
nierungen und Finanzierungen. Mit 63Forinul»fi‘n' 
S tuttgart: F. Enke 1912. (VIII, 216 S.) 8°. 7.#.

DaB dem Vcrfasscr langjahrigo praktischo Erfahrung 
auf technischem Gebieto und namentlich ais Gutachter 
die Feder fiihrt, liest man aus jeder Zcile heraus. Es is 
daher auch kein theorctischer, sondern cin rcin prak- 
tiseber Leitfaden, don das Buch bietet. Den Schwcrpunkt 
seiner Gutachten legt der Verfasser immer in dic 
hinein: „Welchen Zweck rerfolgt das Gutachten. 
Solcher Zwecke, deron cs natUrlich eino groBe Zahl g ih t. 
fuhrt der Vcrfasser nun in seinen Beispielen eine ganzc 
Reiho an. Es soli z. B. cin Konzern von U n to r n c h m u n g c n  
gegrUndct werden, der sowohl auf dera Gebietc der Fabri 
kation ais auch auf dom des Ycrkaufos tatig sein " ■
oder cs soli neben einem im Inlando bereits b e s te h e n d e n  
und erfolgreich tatigen Untemchmen ( A .  G.) ein d e n s e lb e a  
Fabrikationszweck verfolgendes U n t c r n e h n i e n  im A u slan c  o
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gegrflndet werden, oder cs soli zur Ausschaltung eines 
empfindlichen (nicht „cmpfindsamen", wio es im Buche 
heiBt!) Wettbewerbes ein Unternehmen gekauft oder eine 
Erfindung finanziert oder das K apitał einer Gesellsehaft 
erhoht werden. Filr dieso und viele andere iihniiche Falle 
stellt der Vcrfasser nun eine Reiho gu t iiborlcgter und 
reiflich erwogener Fragen auf, deren Beantwortung klaro 
Einsicht in die Vorhaltnisse gewahren und zur Bildung 
cines richtigen und wohlbegrtindetcn Urteils tlber dio frag- 
liche Angclcgenheit dienen soli. Piese Fragenverzeichnisse, 
die den eigcntlichen Kernpunkt des Buches bilden, werden 
fur jeden, der mit der Aufstcllung eines industriellen Gut- 
achtens botraut w id , sehr wertvoll und nUtzlich sein. 
Und dies um so mehr, ais die von dem Verfasser behandel- 
ten Ftille so zahlreich, mannigfaltig und charakteristisch 
sind, daB gewiB jeder, der sich ratsuchcnd an dieses Buch 
wendet, einen gleichen oder ahnlichon Fali unter den 
vielen Beispielen findet, dio der Veifasscr bohandelt und 
urliłutert hat. Sollte Ubrigens der Verfasser in einer Ncu- 
auflagc des Buches das eine oder das andero Beispiel voll- 
kommen ausftihren und auch scino SchKisse aus den Ant- 
worten ziehen, so wttrdo das den instruktiven Wert des 
Buęhes entsohieden heben.

Dio Einleitung enthalt mancho recht anziohenden 
und \vertvollen, wenn auch nicht gerade erschopfondcn Aus- 
fflhrungen tiber wirtschaftlich wichtige Dinge, wio z. B. 
das Yerhaltnis der Banken zur Industrie, dio Frago du*r 
Patentc, dio Fabrikgeheimnisso u. a. Nur ha tte  das alles 
yiclleicht nach bestimmten Gesichtspunkten mehr syste- 
matisch bcgrOndet und geordnet sein konnen. Auch dio 
Icitenden Grundsiitze industrieller Begutachtungen ha tte  
der Yerfasser in der Einleitung wohl etwas scharfer und 
geschlossener herausarbeiten konnen.

leider ist das Peutsch des Buches so stark ausliindisch 
und dialektisch gefarbt, daB mancho W ortc, Ausdriicke 
und Wendungen nicht nur ungebriiuchlich, sondern 
geradezu undeutsch sind. So wird z. B. das W ort „serios ‘ 
vom Yerfasser mit Vorlicbc angewandt, er spricht von 
,.seri6ser“ Begutachtung, „seriosem" K apitał/ ,,seriosor‘ 
Ucberprtlfung, „seri6sen“ Banken, „seridsein“ innerem 
Wert usw. J)a ist ferner die Redo von Lieferanten und 
„BezQgernu, von der „B onitat“ der „Kundsamo“ , der 
,.Rendite“, der „Nicderbowertung“, der „Rlickwartskon- 
*truktion“, der „Ueberprttfung**, der„G cw inst“ quoto (wa- 
rumnicht„Gewmnanteil“ ?);dem AusmaGe; der„H.ypotho- 
kar“tatigkcit; der ,,Bluffiihigkeit“ ; dem „Geldbeschaffcr- 
kapitalistcn“ u. a. Auch an seltsamcn Wendungen und 
nachliissigen Formen fehlt es nicht, z. B .: um jeglicho Kapi- 
talaufnahine zu „vcrunmoglichen“ ; das K apitał wUrdo auf 
cino objektive Begutachtung „abstellen“ konnen; cs 
,.geht“ naturlich nicht lange bis zum Zusammenbruch; 
,.innert“ welcher Zeit; Schatzungcn, die „vorgangig“ der 
Kapitalbeteiligung einzufordern sind; dio „beabsichtigten** 
Kapitalien; „liefert die Maschine die garantierto Ar- 
taitsleistung ?“ (warum nicht: leistet dio Ma-schine die 
verbttrgte Arbeit oder erfUllt dio Maschine dio verbttrgto 
leistung ?) u. a.

Solche sprachlichon Absonderlichkeiten, deren cs 
&ehr viele in dem Buche gibt, mOBto der Verfassor in oiner 
neuen Auflage zu vermcidon suchen. Dr. Hugo Balg.
Kartę der nulzbarcn Lagerslalten Deutschlands. 

Gruppe: PreuBen und benachbartc Bundesstaatcn. 
Leitung: F. B eysch lag . Lig. 1, enthaltend dic 
Blatter: Cleve, Wesel, Mimster i. W., Erkelenz, 
Dusseldorf, Arnsborg, Aachen, Coln a. Rh., Siegen, 
Malmedy; Gochem u nd Coblenz. In 2 Tnbleaus 
z'i je 6 Blattern sowie Begleitwort und Farben- 
erklarung. MaBstab 1:200 000. 2. Aufl. Bearb. 
in 1. Aufl. durch H. E v e rd in g . Neubearb. u. 
prw. durch H. B au m an n  und F. S ch iin em an n  
1911. Hrsg. von der Kgl. PreuBisehen Geologischen 
Landesanstalt (1912). Berlin (N. 4): Yertriebs-

stclle der Kgl. Geologischen Landesanstalt (1912).
(2 Tafeln von jc 67 x  118,5 cm) qu.-gr. 2». 20 .11, 
Einzeltafel m it Begleitwort u. Farbeuerkliirung
12 JC, Einzelblatter desgl. 3 Jl.

Ais die yorliegonden Dlattcr vor einigen Jahren in erster 
Auflage erschienen waren, haben wir auf das verdienstvollo 
Karton Werk in unserer Zeitschrift durch wiedorholte Be- 
spreehungen hingewiesen.* Was damals von der Karto 
zu sagen war, gilt im wesentlichen auch von der jetzigen 
Ncu bearbeitung; denn dio Grundsiitze, von denen sich 
dio Goologischc Ijandcsanstalt dabei ha t loiten lassen, 
sind dio alten geblieben. Nur ist man dieses Mai mit 
Beziehung auf das, was die Karto yeranschaulichen soli, 
insofern noch einen Schritt weiter gegangen, ais auch 
dio Lago der Eisen-, Bici-, Zink- und Kupferhuttcn durch 
besondoro Zoichen, dio zugleieh den W ert der Jahres- 
erzcugung der H iitten angeben, kenntlich gemacht.worden 
sind. So anerkcnnensWcrt dieses Bcstreben, die Karto zu 
yerrollstandigen, auch ist, so glauben wir doch nicht. daB 
der von der Neuerung orhoffto Yortcil voUig erreicht wird; 
denn einmal sind die Zoichen fUr dio EisenhOttcn mit
10 bis 20 Millionen Mark Jahreserzcugung von don Zoichen 
fiir dio groBeren H iitten zumoist schwer zu unterscheidcn, 
und auBerdem miissen sio naturgemaB gerade dort an- 
gebraoht werden, wo sich infolgo yorhandener Lager- 
statten  die Farben und Inschriften auf der Karto ohnelnn 
schon beangstigend haufen, so daB dort gelinde gesagt 
die Grenze dessen, was auf e in e r  Karto gleichzeitig dar- 
gesteUt werden kann, kauin mehr innegehalton ist. Aut 
der anderen Seite h a t die Bearbeitung der Karto eine 
auBerordcntlich. wcrtvollc und willkommenc Bereicherung 
durch die neuen westliohen B latter Cleve, Erkelenz, 
Aachen und Malmedy gebraelit; m it ihnen umfaBt das 
behandelte Gebiet je tz t auch dic Lagerstiitton des benaeh- 
barten HoUands, der belgischen Campine, ilcr Aachener 
Gegend und des Liltticher Steinkohlengebietcs. Auf dic 
sonstigen Vorbesserungen, dio sich bei einem genaueren 
Vcrgleiche der neuen m it der alton Karto zeigen, hier 
einzugohen, miissen wir unB aus Raumriicksichton ver- 
sagÓi); sio beweisen indessen, daB die Geologische Landes
anstalt dio Aufgabe, die sio sieh m it der Erforsehung 
dor Lagerstiitton gestellt hat, nicht fOr abgeschlossen 
hiilt und mit Erfolg bcmUht ist, die Ergebnisse ihrer 
dankenswerton AufschluBarbeiton den beteiligton Kreiscn 
in angemessener F rist mitzuteilen.

Spchsversicherungsordnutig. \  iertes Buch: Invaliden- 
und Hinterbliebenenversicherung. Testausgabe 
m it Anmerkungen und Sadiregister, bearb. von
H. F o llm a n n , Geh. Begierungsrat im Reichs- 
versicherungsamt, und B. J a u p ,  Geh. Ober- 
Regierungsrat, vortr. B at im Reichsamt des limem. 
(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reiehi-ge- 
setze. Nr. 109.) Berlin: .1. Guttentag, \'erlagK- 
Ituchhandlung, G. m. 1). H. 1912. (XII, 528 S.) 
8° (16°). Geb. U L .

Das yierte Buch aus den Roihen der bedeutungsyollen 
Guttontagsehen Ausgaben zur Keichsversicherungsord- 
nung, bearboitet von Mitgliedern des Reichsamts des 
Innorn und des Reichsyersichcrungsamtos, gibt uns cino 
nach jeder Richtung hin niustorgilltige Bearbeitung der 
lnyaliden- und Hintorbliobononyersicherung. Die '  <-r- 
fasser habon an dom Zustandekommen dos Gesot-zos selbst 
horyorragendon Antoil gehabt und ihre amtlichen Lr- 
fahrungen in dem Buche yerwertet. — Das Buch enthalt 
neben den Erlauterungen zum Gesctz noch das Ein- 
filhrungsgesotz zur Roichsvcrsicherungsordnung und in 
groBter Vollstandigj£eit im Anhange sUmtliche amtlichen 
Anlcitungen, Bekanntmachungen und Anweisungen sowio 
cin sehr ausfahrliches Sachregister. Dio einzelnen Gcsetzes-

* Vgl. St. u. E. 1908, 4. Marz, S. 349/50.
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yorschrif ten sind eingołicnd und klar orliiutert; wir konnen 
daher dio Ansclinffung des Buclies bestens empiełilen.

Asialisches Jahrbuch 1912. Hcrausg. im Auftrage 
derDeutsck-Asiatischen Gesellschaft von Dr. Vos- 
b e rg - lte k o w . Berlin: J . Guttentag, Yerlags- 
biichhandlung, G. m. b. H. [1912]. (X III, 2(S3 S.) 
8°. Geb. 7,60 Jl .

Bisher waren dio am asiatischon Handol interessierton 
deutsehen Kaufloute darauf angewieson, aus onglisehen 
Jahrbtichern sich iibor dio bosonderen YerhaltnLsso dos 
asiatischon Marktes zu untorrichten. Diese Autoritiit der 
Englandcr ist nunm ehr m it dor Herausgabo eines deutsehen 
asiatischon Jahrbuchcsgobrochen, das mit doutschor GrUnd- 
lichkoit boarboitot ist und das weit mohr onthiilt, ais soin 
yerhaltnisniaBig boscheidonor Umfang verspricht. FUr jodos 
oinzolno Land Asiens sind m it groller Sorgfalt Angaben 
zusammengotragon, dio fiir den praktischon Gobrauch dos 
Kaufmanns unentbolirlich erschoinen. Nicht nur iibor 
Geschichto, Erdkundo, Bovolkorung, Landosointcilung, 
Vorwaltung und W ehrmacht, sondern vor allen Dingon 
iibor Mttnzen, MaBo, Gowichte, Finanzen, Handelsstatistik, 
HandolsjplStzo, dio Gegenstando des Handols, fornor iibor 
Vorkehrsweson und -mittol, tiber dio amtlieho Vortretung 
des Doutschon Roichos ist Auskunft gegoben, und insbeson- 
dere auch ein nach dom neuesten Stande erganztes Ver- 
zoichnia allor doutschon Handols- und Industriofirmen in 
Asien beigegobon. Eino Reihe von Abhandlungon aus der 
Foder anerkannter Sachkenner untorrichton don Lesor vor- 
zflglich iibor don Stand dor Asien-Politik der europaischen 
Grofimiiehte im abgolaufonon Jahre. — Durch dio Hor- 
ausgabo dieses Buchos h a t sich die Deutsch-Asiatlscho 
Gesellschaft ein ontscliiodones Verdionst um dio deutsoh- 
asiatische Politik und sichorlich auch um den doutschon 
AuBonhandol erworben. Es ist daher dringond zu wiin- 
sehon, daB das Jahrbuch vornohmlich auch in unseron 
goworblichen Kreison dio notige Beaehtung findet, damit 
dio Herausgabo wsiteror Jahrgiingo, dio fortlaufond zu er- 
giinzen und umzugostalten waren, gesichert wird.

Ferner sind der Redaktion folgendo Werke zugegangen : 
B u r c h a r tz ,  H ., Ing., Standiger Mitarbeitcr am Konigl. 

MaterialprUfungsamt in GroO-LichterfeUle- W est: II y- 
draulische Kalkę und Bindemitiel anderer Art ais Kalk 
und Zemetil. Berlin: Verlag der Tonindustrie-Zeitung, 
G. m. b. H „  1912. (81 S.) 8". Geb. 5 A .

Compass. Finanzielles Jahrbuch fiir Oesterrcich-Ungarn. 
Hrsg. von R u d o lf  H a n eL  46. Jg., 1913. Bd. 3, Teil 1/2. 
Wien (lX /2, Widerhofergasse Nr. 7): Compassverlag
1912. (Getr. Pag.) 8°. 2 Bde geb.

E y e r ,  P h ., lng.-Chom.: Naturgeschichte der Emailfehler. 
Berlin: Verlug Keramische Rundschau, G. m. b. H.,
1912. (14 S.) 8 °. 1,50 

F u te r s ,  T. C a m p b e ll,  M. Inst. M. E .: The mechanical 
Enginecring of colieries. Supplementary yolume. 
(11. Ventilating fans. — 12. Coaleutting and conyeying 
machinery. — 13. General >Engineering workshopa 
and stores — briokworks — ambulance and rcscuo 
stationsi. — 14. Addenda.)* 111. by 294 diagrams and 
working drawings. London: The Colliery Guardian 
Co., L td., 1913. (S. 777— 1007.) 8«. Geb.'

( i t in th o r ,  H a n n s :  Dynammnaschinen und Elektro-
tnotoren. (Der elektrische Stroni. Bd. 3.) Technische 
Plaudereien. Mit zahlr. Abb. S tu ttg a rt: Franckh’sche 
Verlagshandlung (1912). (104 S.) 8°. 1

llandbuch der Mineralchemie. Bcarb. von Prof. Dr. G. 
d ’A e h ia rd i ,  Pisa, Sr.-gng. R. A m b e rg , Pittsburgh, 
Dr. F r. y o n  A r l t ,  Wien [u. a.]. Hrsg. von Hofrat 
Prof. Dr. C. D o e l te r ,  Vorstand des Mineralogischen 
ln stitu ts an der Uniyersitat Wien. Vier Bandę. Mit

yielen Abb., Tab., Diagr. u. 1 T a i Bd. 2, Abb. 1 
(Bg. 1— 10). Dresden: Th. Stejnkopff 1912. (S. 1—IGO.) 
8°. 6,50 .({.

Hi Die yorliegendo Lieferung des an dieser Stelle 
schon mohrfach erwahnten Handbuches* enthalt 
folgendo Abschnitte der Abteilung „Silikate": Ueber 
den Zusammenhang der physikalischen, besonders der 
optischen Eigenschaften m it der Zusammensetzung 
der Silikate. Von F. B ocko  (Wien). — Paragcneais 
der natiirlichcn Kieselsauremineralien. Von J. Koeniga- 
b e rg e r  (Freiburg i. Br.). — Konstitution der Sili- 
kato. Vom H e ra u s g e b e r .  — Daran schlieBen sich 
dic nachstcliend aufgefiihrten Abschnitte der Abteilung 
„Die nattirlichen Kieselsauroverbindungch“ : Aiialysen- 
methoden yon Quarz, Chalcedon, Opal. Von M. Ditt- 
r ic h  (Heidelberg). — Siliziumdiosyd bzw. Quarz, 
Vom H e ra u s g e b e r .  — Chemisch-Techniselics Ober 
Quarzglas. Von M. H o rs c h k o w itz  (Jena). 3i 

K ir s c h k e ,  A lf re d ,  Ingenieur, Lehrer an den stadti- 
sclicn gowerblichen Schulen in Kiel: Die Gaskrajl- 
maschinen. KurzgefaBte Darstellung der wichtigsten 
Gasmasehinen-Bauarten. 2., neubearb. Aufl. Teil 1: Ex- 
plosions-Kleingasmotoren, Motoren fflr flflssige Bram- 
stoffo und Kraftgasanlagcn. Mit 51 Textabb. u. 3Taf. 
(Sammlung Goschen. 316. Bdchen.) Berlin u. Leipzig: 
G. J . Goschens’cho Verlagshandlung, G. m. b. H., 1912. 
(124 S.) 8°. Geb. 0,80 

Krupp 1812—1912. Zum lOOjiihrigen Bestehen der Firma 
K rupp und der GuBstahlfabrik zu Essen herausgcgeben 
auf den hundertsten Geburtstag Alfred Kruppa. (Mit 
Beil.) Jena : G. Fischer 1912. (2 BI., 416 S.) 4 0 (8 •).
5 geb. 6,50

tli Das Werk ist — abgesehen von ganz wenigen 
Abbildungen — eino in bescheidenerem MaBstabe ge- 
haltene getreue Wiedergabe der Festschrift, dio aua 
AnlaB des lOOjahrigen Bestehens der Fa. Fricd. Krupp 
erschienen und unserer Zeitschrift ais Grundlage fflr 
die damals yeroffentlichte Jubilaumsausgabe** gedient 
hat. Da* das Originalwcrk bei seinem groBen Umfange 
naturgemaB nur einem boschriinktcn Leserkreise zu- 
giinglich gemaeht werden konnte, so ist die yorliegcnde, 
erstaunlich preiswerte Volksausgabe freudig zu bo- 
grtiBen; denn durch sio erst wird es ermoglicht, 
daB die anziehendo, auf Grund sorgfaltigsten Studiuros 
aller Quellen bearbeitete Geschichto der Kruppschcn 
GuBstahlfabrik Gemeingut aller wird, d ic  ihr Interesse 
entgegenbringen. Hi 

K U hn, 5)r.'Qlig. E m il ,  Dipl. Hiitteningenieur (Frciberg): 
Die ehemischcn Vorgd>igc bei der Oyanlaugung rou 
Silbererzen. Mit 34 Textabb. Halle a. d. S .: W. Knspp
1912. (3 BL, 108 S.) 8°. 6 M.

L a n g , R o b e r t ,  Regicrnngsbaumeistcr in Stuttgart. 
Militarische Bauten. Bd. 1. Mit 59 Abb. (Sammlung 
Goschen. 626. Bdchen.) Berlin u. Leipzig: G. J- 
Goschens’che Verlagshandlung, G. m. b. H., 191- 
(97 S.) 8 °  (16"). Geb. 0,80 

L e im b a c h , Dr. G o t th e l f :  Das Licht im Diensle r 
Menschheit. Mit 96 Abb. (»Wissenschaft und Bildung1- 
Einzeldarstellungen aus allen Gebicten des \VLisci'9- 
Hrsg. von Professor Dr. P a u l  H e rre . Bd. 1* ■' 
Leipzig: Quelle & Meyer 1912. (126 S.) S ”. 1
geb. 1,25 M.

L e s ik o n ,  M a s c h in e n te c h n is c h e s .  Hrsg. von 
genieur F e l ix  K a g e re r . Lfg. 19—31 (SchluB). \'wn- 
Druekerei- und Verlags-Akticngesellschaft vorm. R;• Tj 
Waldheim, Jos. Eberlo & Co. 1912. (S. 593—101U.)
4 "  (8°). Jede Lfg. 0,70 M. ,

M enzol, E .: Anleitung iiber das Udrten, Schiccip’-v vn 
Lóten fon Stahl und Eisen nebst vielen Iiezepl(« &r 
Herstellung praktischer Ilillsmittel. 2., durchges- «• 
verb. Aufl. Hannover: Fr. Relitmeyers Yerlag [19 -I- 
(40 S.) 8". 1

* Vgl. die Besprechung des Hauptwerkes: St. u. E.
1905, 15. April, S. 504/5; 1900, 15. Arii, S. 498; 1908,
23. Dez„ S. 1906/7.

* VgL St. u. E. 1913, 2. Jan ., S. 40.
** Vgl. St. u. E. 1912, 8. Aug., S. 1294/1343.
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V ereins - N achrichten.
Eisenhiitte  S u d w est ,

Zweigverein d e s  V e r e in s  d e u t s c h e r  E is e n h iit te n le u te .

In der Vorstandssitzung vom 27. Marz wurdo dic 
Yertcilung der Aemtcr in dem Vorstandc wie folgt vor- 
gcnoramcn:

Direktor Se id e i ,  Esch a. Alzette, Vorsitzender; 
Direktor S a e f te l,  Dillingen (Saar), 1. stolivertretender 
Yoreitzender; Direktor H in s b o rg , Rombach (Lothringen),
2. stellvertretender Vorsitzender; Kommerzienrat E r n s t  
Laeis, Trier, Schatzmeister.

Verein deutscher  E isenhiitten leute .
Fiir die Vere insb ib liothek s ind  e ingegangen :

(Die Einscnder sind durch ° bezeichnet.)

Analysen (of Mesaba'>Range Iron Ores) 1913. [Published 
by] The T o d -S ta ra b a u g h  Co.* Cleveland, Ohio, 
(1913). (10 S.) 8°.

Baubrncht der (Kgl. Preu/Sischeti) Eisenbahnverwaltumj 
lir den Zeitraum vom 1. Oktober 1911 bis dahin 1912. 
Berlin 1913. (XIV, 199 S.) 4°. [Ministerium* der offont- 
lichcn Arbeiten, Berlin.]

Jahresbcricht der Handelskammer* zu Elber/eld. 1912.
Teil 1. Elberfeld 1913. (G8 S.) 8°.

Jahresbericht, Zusammenfassender, iiber den Schijfbau in 
GroBbritannien und Irland sowie im Auslande wahrend 
des Jahrcs 1912. Hrsg. von L lo y d ’s R e g is te r  of 
Uritisk & Foreign Shipping. London 1913. (11 S.) 4°. 
[Johannes Meijer*, Dusseldorf.]

Mdal Slatistics 1913. S isth  annual cdition. Issuod by 
Am erican M e ta l M a rk e t  a n d  D a ily  I r o n  a n d  
Stoel R ep o rt* . New York (1913). (254 S.) 8°. 

Farks, ffm . A., Ph. .1J.: Report on the building and or- 
namental stones of Canada. Vol. 1. Ottawa 1912. (X III, 
376 S.) 8°. [Departm ent of Minca, Canada, Mines 
Branch*.]

Keichert, Dr. J . : Theodor Keetman, sein Leben und sein
II irken. Zur fOnfzigsten W icdcrkehr des Grttndungs- 
tages der Firma Bechom & Keetman in Duisburg. Mit 
1 Bildnistafel. (Dortmund 1913.) (3 BI., 106 S.) 4°. 
[Wilhelm Keetman*, Duisburg.]

Satsung der Nordóstliclien Eisen- und Stahl- Berufsgenossen- 
schaft*. Gtiltig vom 1. Januar 1913 ab. Borlin 1913. 
(48, 32 S.) 8".

Smith, S ta n lo y , M. Sc., F. G. S .: Report oj the Committee 
(of) the Nortli of England Institute* o/ Mining and 
ihchamcal Enginecrs appointed to repot upon the car- 
boniferous limestone formation of the North of England, 
with special re/crence to its coal resources. (With 5 pl.) 
Xewca.stle-upon.Tyne 1912. (IX , 231 S.) 8°.

Ferner

$  Zum A u sb a u  d e r  V e r e in s b ib l io th e k  § -H 
noch folgende Ceschenke:
177. Einscnder: Ingenieur O tto  E lb c r s ,  Hagen i. W. 
Journal, The, oj the Iron <1- Steel Institute. Vol. 83—8<i.

London 1911—1912. 8°.
Canugie Scholarship Memoirs. Vol. 4. London 1912. I ",

Aenderungen  in  der M itgliederllste .

fieefc, Hermann, Ingenieur, Pilsen, Bóhmcn, Martinsgassc. 
Lremer, Dr. phil. Fritz, Metallurgist u. Vize-Prasident der 

Metallurgical Testing Laboratories Co., P ittsburg, Pa., 
U. S. A.

fiecker, Georg, Styl.-gng., Mtinchen 8, Orlcansstr. 10. 
ichel, Eugen, ber. Ingenieur, Charlottenburg 4, Waitz- 
straBe 7.

i VgL St. u. E. 1913, 13. Febr., S. 303.

GaUistl, Arthur, Oberingenieur der Bergdirektion Pilsen 
des Westbohm. Bcrgbau-A. V., Pilsen, Bóhmen, Pur- 
kynegasse 27.

Hoff, Dr. Ernst, Geschiiftsfahrer des Arbeitgober-Ver- 
bandes f. d. Bezirk der Nordw. Gruppe des Veroins 
deutsohor Eisen- u. Stahlindustrioller, Dusseldorf, 
Theaterstr. 5.

Ilorten, Leo, Direktor, Bcuthen, O. S., Ring 22.
Kirchfeld, Wilhelm, Ing., Stahlwerkschcf d. Fa. Gebr. 

Tillmanns & Co, Kowno, Russland, via Eydtkuhnen.
Kothny, Dr. techn. Erdnuinn, Obcring. u. Leiter des GuB- 

stahlw. d. Fa. Rudolf Schmidt & Co., Wien X, Favoriten- 
straBe 213.

Krusc, Friedrich, atoliv. Vorstandsmitglied des Rheinisch- 
Westf. ICohlen-Syndikats, Essen a. d. Ruhr.

Maerz, Johannes, HUtteningenieur, Brcslau-ICrietern, 
Falkstr. 28.

Markgraf, Sr.-^lig. Hcńry, Ingenieur des Rhcinisch- Wcstf. 
Kolilou-Syndikats, Essen-Stadtwald, Geitlingstr 10.

Mathesius, Ludwig, $ij)(.<3itg. Nikolassee bei Berlin, 
Siidctcnstr. 54.

Mathesius, W., Goli. Rcgeirungsrat, Professor der Metallur- 
gic a. d. Kgl. Techn. Hochschule in Berlin, Nikolassee 
bei Berlin, Sudotcnstr. 04.

Mayer, Karl, Oberingenieur, Kattow itz, O. S., Wilhelm- 
platz 2.

Mette, Ernst, Hlittening., Botriebsleiter des GuBstahlw. 
G. ICrauthoim, Chemnitz-Altendorf, Marsehallstr. 8.

Peipers, Gonstantin, H tlttendirektor a. D., DUsseldorf- 
Grafenberg, Vautierstr. 69.

Peters, Alfred, Reg.-Baumeister, Ziviling., Hannover, 
Podbielskistr. 1.

Peters, Mi, Oberingenieur der Deutsehen Masehinenf., 
A. G., Duisburg, Alcazienhof 14.

Rehe, Dr. phil. Carl, Kgl. Gewerbeinspektor,Saarbrucken 1, 
W aterloostr. 9.

Reseh, Walter, Betriebsleiter d. Fa. Herzfeld & Victorins, 
Graudenz, Obere Thornerstr. 12.

Scharmer, Friedrich, Ingenieur, Grovenbroich, Siegesplatz 2.
Schlipkóter, Max, ^ip l.-^ng., 1. Hochofcnassistent der 

Gelsenk. Bergw.-A. G., Abt. Aachenor Httttenvercin 
Esch a. d. Alz., Luxemburg.

Schott, Ernst A., H tlttening., GieBcreileiter der The Singer 
Jlanufacturing Comp., Wittenbergo, Bez. Potsdam, 
Bahnstr. 34.

Schidte, Hermann, Ingenieur, Dortm und, Knappcnberger- 
straBe 30.

Steplian, J ., Ing., Walzwerkschef der Eisenwerksges. 
Maximilianshtltte, Zwickau i. Sa.

Theuircr, S t .^ n g . Martin, D irektor u. Vorstandsmitglied 
des Siegen-Solinger GuBstahl-Aktien-Vercins, Solingen, 
Weyerstr. 25.

Zingler, Kurt, 3)ipl.«3;iig., Betriebsassistent der Kraftanl. 
des Goorgs-Marien-Bergw.- u. Huttcnvereins, A. G., 
Abt. HiHtenwcrk, GoorgsmaricnhOtte.

N ouo  M itg lie d e r .
Abolin, Emil, Oberingeniour der Hflttenw. K ram atorskaja, 

Kram atorskaja, Gouv. Charków, SUd-Russland.
Gawrilofj, Wasily, D irektor dos Eisenhilttenw. Wercli-. 

Issetsk bei Ekaterinburg, Russland.
Rasche jr., Friedrich, Fabrikant, Duisburg, Hedwigstr. 22,
Reigcrs, Fritz, Ingeniour der Masehinenf. Thyssen & Co.,

A. G., Mtilheim a. d. Ruhr, Georgstr. 6-
Schmitz, Paul, Ing., Betriebschef der Nippon Steel Tube 

Co., Tokio, Japan.
Stoephasius. von, Syndikus der Handelsk. fflr den Reg.- 

Bczirk Oppeln, Oppcln, O. S.
V o rs to rb e n .

Kastntr, Georg, Betriebsingenieur, Bismarckhiitte, O. S. 
23. 3. 1913.

Sieh, W li hel ni, Direktor, Dusseldorf. 27. 3. 1913
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W ilh e lm  T iem an n  f .
Am 14. Marz 1913 ha t dor Tod m it W ilh e lm  Tie- 

m a n n  wieder eine empfindliche ŁUcke in die Reiho un
serer alten bewahrten EisenhUttenleute und langjalirigen 
Vereinsmitglieder gorissen. Tie
mann, am 13. Ju n i 1840 zu Zorgo 
a. H arz geboren, stam m te aus 
einer alten Forstmannsfamilie. Die 
Industrie seiner Heim at erweekte in 
ihm schon friihzeitig den Wunsch,
H tittenm ann zu werden. Nach Be- 
such des Gymnasiums in Blanken- 
hurg a. II. und praktisclier Tatig
keit in Zorge widmete er sich dem 
Studium des Berg- und Htttton- 
faches in Clausthal, und legte in 
Braunsehweig sein Staatsexam on 
ab. Bei Einsehrankung dor staat- 
lichen Betriebe t ra t  er zur Privat- 
industrie Uber, zuniichst ais Assi- 
sten t zur Friedrich - Wilholms- 
HUtto in Troisdorf, dann zur Be- 
richer EiseńhUtte in Waldeck, und 
1866 zur Gutehoffnungshtitte in 
Oberhausen, wo er im Kriegsjahre 
1870 heiratete. Von Ju li 1871 
war er funt Jahre  Betriebsleiter 
des Hochofenwerks Carl von Bom,
Dortm und, 1876 bis 1880 in gleicher Stellung boi der 
Dortm under Union, Abteilung D ortm und. 1880 bis 
1888 Direktor des Hoehofenwerks Vulkan, Duisburg- 
Hochfeld. Dio Jahre  1888 bis 1002 sahen ihn ais
Betriebsdirektor der Dortm under Union, davon sieben Andonken bowahren.

Jahro bei der Abteilung Dortm und, den Best bei der 
Horster Abteilung. 1902 tra t  er auf sechs Jahre ais Be- 
triobsdirektor in dio Diensto der Akticngesellsehaft 

Phoenix, Duisburg-Ruhrort, und 
setzto sich dann nach fast ftlnf- 
zigjiihriger Tatigkeit ais Eisen- 
hiittenm ann im 68. Lebensjahr in 
Braunsehweig zur Ruhe.

Tiemann war ein aufrechter, 
kemdeutsclier Mann. GroBes um- 
fassendes Urtcil und klares Wissen 
zeiehneten ihn aus. Auch stellte 
er seine vielseitigo Erfahrung mehr- 
fach in den Dienst der Oeffent- 
lichkeit. So war er Stadtveronl- 
neter in Ruhrort und nach der 
Eiiigemeindung in Duisburg. Trotz
i Iit  kurzeń Zeit seines Aufanthalts 
wurde er auch in Braunsehweig 
in den S tad tra t berufen, wo er 
nooh am Tage vor seinem Tode 
einer Sitzung beigewohnt hat. 
Im  personlichen Umgang war Tie
m ann von groBer seltenerHerzens- 
gUte, er wurde von scinen Ar
beitern und Beamten wic einVater 
verehrt. Zu Hause fuhrte er cin 

sehrglUckliches Familienloben, scinen Kindern nicht nur cin 
Vater, sondern ein Freund im schonsten Sinne des Wortes.

Mit seiner Familio worden viele Fachgcnossen den 
Heimgang dieses Maniłeś botrauern und ihm ein ehrendes

Hauptyersammiung des Vereins deutscher Eisenhiittenleute
am Sonntag, den  4. Mai 1913, mittags 12lU Uhr,  

in der Stadtischen T o n h a l le  zu D usse ld orf .

T a g e s o r d n u n g :
1. Geschaftliche Mitteilungcn.
2. Abrechnung ftir das Ja h r 1912. Entlastung der Kasseufiihrung.
3. Vcrleihung der Carl-Lueg-Denkmiinze. . .
4. Besprechung der in der letzten Hauptvcrsammlung von Direktor Kurt Sorge und Direktor Dr. techn. A ois 

Weiskopt gehaltenen Yortrilge iiber Anreichern, Brikettieren und Agglomerieren von Eisenerzen und GIchtstauD. 
Dio Besprechung wird eingeleitct von Geh. Regierungsrat Professor Mathesius, Charlottenburg, mit einem 
Bericht: Untersuchungen iiber die Vorgange beim Hoehofenproze3.

5. Zur Frage der Arbeitsverhaltnlsse in der GroBeisenindustrie. Berichterstatter Diroktor Dr. Woltman , 
Oberhausen, und Kommerzienrat W. BrUgmann, Dortmund.

Dos gemeinschafłiiche Mittagessen (4 Ji fur das trockene Gedeck) findet um 3l/ t  Uhr sta tt.

Z u r  g e f i i l l i g e n  B e a c h t u n g !
Nach einem Besehlusso des Vorstandes ist der Z u tritt zu den Veranstaltungen dea Vereins in der Śtadtischen 

Tonhalle n u r  g eg en  Y o rw eis  d e r  M itg l ie d s k a r te  g o s t a t t o t .
Unsere hfitglieder werden gebeten, im allgemeinen

Ton d e r  E in f i ih ru n g  v o n  G iiston  A b s ta n d  zu n eh m en .
Das Auslegen von Prospekten und das Aufstcllen von Reklamegegenstiinden in den Versammlungsriiuinen und 

YorhaUen wird nicht erlaubt.
W a h re n d  d e r  V o r tr i ig e  b le ib e n  d ie  T iire n  dos V o r t r a g s s a a le s  g e sc h lo s se n . Die Versammlung - 

teilnehmer werden gebeten, diese im Interesse der Yortragenden und Zuhorer getroffene MaBnahme zu beaohten urn 
unterstiitzen. Der Beginn der Vortriige wird durch Klingelzeichen bekannt gegeben.

V e r e i n  d e u t s c l i e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e  
Der Y o r s i tz e n d e :  Dor G e s o h a f ts fU h re r :

<Sr.-3tlęj. D. So. Springorum, 
K g l. K o m m e r z ie n r a t.

®t.*3ng. E. Schrodter.

Am Tage vor der Hauptyersammiung, am  S a m s ta g , don  3. M ai 1913, a b e n d s  7 U h r, findet die

19. Versammlung deutscher Gieftereifachleute
in der Stadtischen Tonhalle zu Dusseldorf (im Oberliehtsaalej s ta tt, zu welchcr die Mitglieder des \  er ein5 
d e u ts c h e r  E i s e n h i i t t e n le u te  und des V e re in s  d e u ts c h e r  E is e n g ie B e re ie n  freundliohst o in g e l a d e n  sin 

Naoh dor Yersammluug gemiltliches Zusammensein in den oberen Raumen der Tonhalle.


