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I n einer friihercn Arbeit1) wies der crstgenannteVer- in gegossenem Zustandc zur Yerfiigung. Die Zu-
fasser dieses Aufsatzes2) nach, daB durchweg in sammensetzung der beiden Materialien war folgende:

allen technischen schniiedbaren Eisensorten, die im jiateriai i 3ut<iini 1 1
hocherhitzten Zustandc (oberhalb Aa) eine Form- _ % %
anderung durch Walzcn, Schmieden, Pressen u. dgl. .......................  g ^
erfahren haben, band- oder zeilenforinige Anordnung śilizium . . . . . . . .  oi-io o!Śg
der Gefiigebestandteile auftritt, die Zeilenstruktur gc- Phosphor............................. 0,03 0,072
nannt wurde. Die Ursache fiir das Entstehen dieses Schwefol............................. 0,035 0,007
Gefiiges ist den in fast allen technischen Eisensorten Ersteres Materiał ist sowohl im gegossenen ais auch 
in groBerer oder geringerer Menge vorhandenen im geschmicdcten Zustande an dieser Stelle bereits be-
Schlackeneinschliissen zugeschrieben worden, die bei schrieben worden1). Wie dio Abb. 1 bzw. 2 zeigen, die
der Ferritbildung eine Keimwirkung ausuben. Im j ic bei 890° gegliihten Materialien in 80facher Ycr-
Gegensatz zu den endgultigcn Gefugebestandteilen groBerung darstellen, ist im Materiał I der Schlacken-
Ferrit und Perlit sind die Schlaekeneinschlusse gehalt so gering, daB das Oeftige unbeeinfluBt bleibt
wahrend des Formandcrungsvorganges bereits ais un)j demzufolge korni" ist. Im Materiał II dagegen
solclie vorhanden, und da sie einen gewissen Grad yeranlassen dic zellenformig wahrschcinlich um die
von Plastizitat besitzen, paBt sich ihre Form der Art Korner primarer Kristallisation gelagertenSchlackon-
der Formanderung durchaus an. Ein Walzdraht einschliisse infolgc ihrer Keimwirkung bei der Ferrit-
zcigt z. B. in der Streckrichtung langgezogene bildung die Entstehung groBerer Ferritzellen, die
Emschlusse, die scnkrccht dazu, d. h. im Draht- ,iurch keine Warmebehandlung zu entfernen sind.
querschnitt, punktformig auftreten. Falls den Beide Materialien wurden von ‘20 x  20 auf 6 x 3 0  mm
Schlackeneinschliissen Gelegenheit gegeben  ist, w ali- Qucrschnitt heruntergeschmicdct, dann erteilte man
rend des Yorgangs der Ferritbildung ihre Kcimwir- beiden Materialien W&rmebehandlungen rerschie-
wing zu betatigen, folgen die Ferritansscheidungen ciener Art, von denen die eine geeignet sein muBte,
m ihren auBercn Formen der Form der Schlacken- c(ie Zeilenstruktur besonders stark auszupragen, die
einschliisse, und der Walzdraht z. B. besitzt demnach andere ihr Yerschwinden zu bewerkstelłigen. Ueber
mi Langsscłmitt dio erwahnte zeilenforinige, im Quer- c]jc Art dieser letzteren Warmebehandlung wird im
schnitt kBrnige Struktur. Sind dic Schlackencin- )etzten Teil dieser Arbeit berichtet. Dic erstere
sciuusse tatsachlich ais Urheber der Zeilenstruktur Warmebehandlung bestand in einer Erhitzung des
aurasehen.somuB ein Materiał mit hoherem Schlacken- Materials auf 950° und darauffolgender langsamen
gehalt dieses Gefiige in wcit ausgepragterem MaBe Abkuhlung, die letztere in einer Erhitzung auf 875»,
aufweisen ais ein solches mit wenig Schlacken- clor ungefahren Temperatur des Beginns der Ferritbil-
emschlussen. Es standen zwei gecignetc Materialien dung bei der Abkuhlung und darauffolgender raschen

AbkUhlung. Der Erfolg der ersteren Warmebehand- 
) P. O berhoffer: Einige Beobachtungen iiber — - —

difi sogenannte Zeilenstruktur im JluBeisen und Stahl *) P. O berhoffer: I)ie Bedeutung des Glfthens von
^itschrift far anorganische Chemie 1913, 17. April StahlformguB, St. u. E. 1912, 30. Mai, S. S89/93. — Ueber
(Ba. 81, H. 1 u. 2), S. 156; St. u. E. 1913, 18. Sept., den EinfluB des Schmiedens auf die Eigenschaften eines
o. 1569/73. weichen FluBeisens, St, u. E. 1913, 11. Sept., S. 1507/13;

2) Per Redaktion zugegangen am 13. Sept. 1913. 18. Sept., S. 1561/8.
X X X . 158
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lungsart ist in Abb. 3 und 4 zu erkennen. Materiał I 
weist sehr schwach angedeutete, immerhin aber vor- 
handene,Materiał TT dagegen deutliclt ausgepriigteZei- 
lenstmktur auf. Die Abb. 5 und 6, dio das Ergebnis 
der zweiten Warmebehandlungsart darstellen, zeigen, 
daB die Zeilenstruktur im Materiał I fast gar nicht 
mehr, im Materiał II dagegen noch deutlich zu er
kennen ist. Damit ist der Beweis erbracht, daB die 
Zeilenstruktur mit um so groBerer Deutlichkeit 
auftritt, je gróBer der Schlackengehalt ist. Leider ist 
diese SchluBfolgerung nicht ganz eindeutig, da das 
Materiał II auBcr vielen Schłackeneinschlflssen 
noch einen YerhaltnismaBig hohen Phosphorgehalt 
aufwies. Bereits in einer fruheren Veroffcnt- 
łichung1) beschrieb Oberhoffer die aus der englischen 
Literatur2) bekannten „Harteadern11, in der Streck- 
richtung langgezogene helle Streifen, dic stets eben
falls langgestreckte Schlackeneinschliisso enthalten 
und beim Aetzen mit Kupferammoniumchlorid 
dunkcl gefiirbt wurden, ein Boweis, daB sie stark 
phosphorhaltig sind. Dieso Phosphorzeilen sind nicht 
allein ihrem Wcsen, sondern auch ihrem ganzen Ver- 
lialten nach verschieden von den gewijhnlichen 
phosphorfreien Zeilen. Bei der Untersuchung von 
zahlreichen Liłngsschnitten durch Grob- und Fein- 
bleche, ROhren, Schienen, Bauwerkseisen und Drahte 
traten sie stets an solchen Stellen auf, die ihrem 
ganzen Wesen nach dem Blasenkranz oder seiner 
nilelisten Unigebung entsprachen. Abb. 7 ist ein 
mit Kupferammoniumchlorid geatzter Langsschnitt 
durch ein Kesselblech, und man erkennt in geringer 
Entfernung vom oberen bzw. unteren Rand deutlich 
die dnnkel gefarbten Phosphorzeilen. Die mikro- 
skopischeUntersuchung des ungeatztenLangschnittes 
zeigt an diesen Stellen stets langgestreckte, dunkle 
(wahrschcinlich osydisehe) Einschliissc, und zwar 
von einer Ausdehnung, die meist die Lange der 
untersuchten Probe weithin iibersteigt und sich durch 
den ganzen Langsschnitt, wenn auch mit Unter- 
brechungen, hindurchzieht; in einiger Entfernung 
davon sieht man eine oder mehrere Zonen mit eben- 
solchen punktformigen Einschliissen entsprechend 
Abb. 8. l le y n 5), S te a d 4) und andere haben gezeigt,

*) P. O b erh o ffe r: Ueber dic Bedcutung der Metallo- 
graphie fiir die Eisenindustrie, St. u. E. 1910, 9. Febr.,
S. 239/46.

’) C. O. B ann iste r: The relation between typc of 
fraeture and mierostnicture of Steel test-pieces, Journ. Iron
Steel Inst. 1906, No. (Bd.) I, S. 161/78. J. H ow orth: 
The presence of greenish-eoloured markings in the fractured 
surfaeo of test-pieces, Journ. Iron Steel Inst. 1905, No. II,
S. 301/19. J. E. S tead  : Sulphidesandsilicatesof manganese 
in steel, Iron and Steel Mag. 1805, S. 105. A rnold and 
Mc. W illiam : The diffusion of elenients in iron, Journ. 
Iron Steel Inst. 1899, No.I, S. 85/106. J. E. S tead : Iron 
and pliosphorus, Journ. Ir. St. Inst. 1900, No. II, S. 60.

s) M artens - H evn : Materialieukunde, Teil II a, 
Abb. 73, Tafel XV.

*) J. E. S tead : Ueber das ZusammenschweiBen von 
Blasen und Hohlriiumen in Stahlblocken, Mittcilungen des 
Internationalen Verbandea fUr die Jlaterialprilfunaen der 
Technik, 1912, 15. Juli (Bd. II, Nr. 11), Abt. 1I„ S. 1/16. 
(6. KongreB, New York 1912.)

daB haufig der Phosphor- und Schwefelgehalt in 
der Niihe der Blasen besonders hoch angereichert ist. 
Stead bezeiclmet auBerdem in der genannten Yer- 
Offentlichung ein reihenformiges Auftreten von 
punktformigen Einschliissen ais Merkinal fiir die 
Ueberreste von mehr oder minder zusanunenge- 
schweiBten Blasen. Abb. 9 ist die Fortsetzuiig der 
in Abb. 8 dargestellten Zeile; sie enthalt kaum noch 
oxydisohe, dagegen viele hellere sulfidischo Ein- 
schlflsse. DaB diese Zeilen wenig Kohlenstoff ent- 
lialten, erhellt aus den Abb. 10 bzw. 11, die dic glcicken 
Stellen nach der Aetzung mit einer 4prozcntigcn 
Losung von Salpctersaure in Amylalkohol dar- 
stellen. DaB sie anderseits phosphorhaltig sind. 
zcigt die Kupferamnioniumchloridatzung in Abb. 12 
und 13. AuBerhalb dieser Phosphorzeilc konnte 
man die gcwohnliche Zeilenstruktur erkennen, doch 
waren die Zeilen weit schmaler ais die durch hohen 
Phosphorgehalt ausgezeichneten. Die Phosphor
zeilen sind also im allgemeinen ais Scigcrungen, d. h. 
ortliche Anreicherungen des Phosphors bei iiblichem 
mittlercn Phosphorgehalt, aufzufassen. Sie sind 
ferner haufig, wenn nicht immer, die Kcnnzeichen 
fiir die Niihe der Ueberreste mehr oder minder zu- 
sannnengescliweiBter Blasen. Bei hohem mittleren 
Phosphorgehalt, beispielsweise in dem bereits be- 
schricbenen Materiał II, ist der Phosphor glcichmaBig 
vcrteilt, und zwar findet er sich in gegossenem 
Materiał (vgl. Abb. 2), wie dic Kupferammonium- 
chlorid-Aetzung lehrte, in den breiten Ferritzellen 
angereichert vor, dic sich schon durch ihren holien 
Schlackengehalt auszeichnen. Die Yerteilung der 
Zeilen im gegossenen und der aus ihnen ent- 
standenen Zeilen im geschmiedeten Materiał ist 
eine ziemlich gleichmaBige iiber den ganzen 
Querschnitt. Eine besondero Eigenschaft dieser 
Phosphorzeilen ist, was gleich erwahnt werden 
kann, der Umstand, daB sic jeder A\iirme- 
behandlung standhalten und daher nicht zu be- 
seitigen sind.

Infolge des geringen Diffusionsverni6gens des 
Phosphors ist es nicht moglich, durch irgendeine 
Warmebehandlung die Zeilen oder die aus ihnen 
entstandenen zeilenformigen Phosphoranreicherungen 
zur gleichmaBigen Yerteilung zu bringen. 
letzteres zutrifft, bewies folgender Yersuch: Ein Stflck 
eines Kessełblcches, das einige sehr deutliche 
Phosphorzeilen aufwies, wurde auf 1450° (nahe an 
seinen Schmelzpunkt) erhitzt und a b g e s c h re c k t .  Di'’ 
in Abb. 14 dargestellte Aetzung mit S a lp e te rsau re  
in Amylalkohol zeigt das durchaus gleichartige Gc- 
fiige der festen Losung, dagegen die in Abb. 
dargestellte Kupferammoniumchlorid-Aetzung deut
lich die dunkleren Phosphorzeilen, ein Beweis, daB 
trotz der lilngeren Erhitzung auf diese sehr hohe 
Temperatur ein Ausgleich der Konzentration durch 
Diffusion in bezug auf Phosphor nicht s ta t tg e fu n d e n  

h at
Das Auftreten v o ń  Phosphorzeilen, wenn nicht 

der Zeilenstruktur iiberhaupt, ubt unter besonderen



23. Juli 1914. Weitere Be.obachtungen iiber die Zcilemtruktur. Stahl und Eisen. 1Ż43

Zahlontafel 1. E in fluB  dor W arm o b o h an d lu n g .

LHnffsprobcn Qucrprobcn

Itehundlung FlieOgrcnze

k;hmm

Bruch-
festlgkclt

kgr/ąmm

Dchiating 
auf 10!) mm 

MeOlangc 
%

Qucr-
HChnltt3ver-
liilnderung

%

ł-lićiJgrcnzc

kfr/qmm

Brnch-
fcstlgkeit

kff/qninl

Pojtnung 
auf 100 min 

MeBlimg-e 
%

Qucr-
schnitt8vcr-
minderung

%

Auf 800° erh itz t und 
langsam abgokiihlt 35,35 50,00 20,50 54,55 33,10 52,55 0,2 11,10

1 st bei 8005 gogliiht u. 
langsam abgokiihlt 31,30 55,40 23,25 52,55 33,05 49,45 7,25 15,05

Auf 1250° erh itz t und 
langsam abgekiihlt 27,75 55,10 20,30 48,85 20,50 47,50 0,75 12,00

Auf 1250° erh itz t und 
langsam abgokiihlt, 
dann auf 8(10° or- 
hitzt und langsam  
abgokiihlt . . . . 32,00 56,05 22,85 50,45 29,40 53,05 15,75 33,30

Uinstanden einen mcrklichen EinfluB auł dic Bruch- 
forin aus. Liegen in einem gewalzten, geschmieileten 
oder gepreBten Stiick die Yerhaltnisse in Liings- 
tind Querschnitt ontsprechend den Abb. 3 und 5 
des in dieser Zcitschrift ver6ffentlichten ersten 
Beriehtcs1) uber den gleichen Gegenstand, d. li. 
sind die Zeilen infolge iiberwicgender Langung 
in der Richtung dieser letzteren besonders gut aus- 
gebildet, in der Querrichtung dagegen kurz und haufig 
unterbrochen, so sind die Fcstigkeitseigensehaften 
und Bruchform normal, fałls die Beanspruchung in 
der Richtung der Langung erfolgt, die Trennung der 
Bruchflacheii also im (juerschnitt stattfindet. Ist 
die Richtung der Beanspruchung dagegen senkrecht 
zur vorigen, d. h. werden die Bruchfliichen im Liings- 
schnitt, namlich in der Richtung der vorziiglichcn 
Ausbildung der Zeilen getrennt, so werden nieht allein 
Festigkeit, FlicBgrenze, Dehnung und Kontraktion 
"'eit niedriger ais im vorhergehenden Falle sein 
(.'■gl Zahlentafel 1), sondern das Bruchaussehen er
halt auch die charakteristische, ais „Schieferbruch“ 
hekaimte5) Bruchform, die in Abb. 16 in einem 
Materiał mit etwa 0,3 % Kohlcnstoff und in Abb. 17 
ia einem harten Materiał, Werkzeugstahl mit 0,9 % 
Kohlcnstoff, veransehaulicht ist. Abb. 18 und 19 
sind die entsprechenden Kupferammoniuinchlorid- 
Aetzungen, die deutlich das Auftreten von Phosphor- 
zeilen erkennen lassen. Ob die Ursache des 
Sshieferbruches Zeilenstruktur iiberliaupt oder Phos- 
phorzeilen im besonderen sind, laBt sich ohne 
w eiteres nieht entscheiden. In dem harten Materiał, 
dis etwas der gewohnlichen Zeilenstruktur Aehn- 
uches wohl kaum aufweisen diirfte, geniigen jeden- 

die Phosphorzeilen zur Erzeugung der ge- 
Mimten Bruchart. Etwas dem Schieferbruch der 
erreiBproben Aelinliches findet sich auch bei Schlag- 

proben, wie in dem ersten Aufsatz iiber den gleichen 
jegcnstand an Hand der Abb. 13 des in dieser 
-eitschrift erschienenen ersten Berichtes gezeigt 
wurde.

j) st. U. E. 1913, 18. Sept., S. 1569/73.
) \gl. insbesondere G. O. B an n is te r  a. a. O.

Das zu den bereits erwahnten ZerreiBversuclien 
benutzte Materiał war einer vorgewalzten Platte 
mit 0,3 % Kohlcnstoff, 0,06 % Phosphor, 0,04 % 
Schwefel entnommen und wurde mehreren Warme- 
behandlungsarten unterworfen. Mit einer einzigen 
Ausnalnne zeigen alle Querproben weit schlechtcre 
Festigkeitseigenschaften sowie regelmaBiges Auf
treten des Schieferbruches. Die Ausnahme diirfte aber 
auf einen ZufaU (etwa Lage der Probe am auBersten 
ungeseigerten Rande der Platte) zuruckzufiihren sein. 
In den parallel zur Streckrichtung gepriiften Proben 
wird die Festigkeit im Gegensatz zu den senkrecht 
zu dieser Richtung entnommenen Proben kaum 
beeinfluBt. Gliihen bei einer in dor Niihe des Beginns 
der Ferritbildung gelegenen Temperatur ergibt in 
jeder Beziehung die gunstigśten Eigenschaften, 
wenn die Proben eben auf die genannte Tempe
ratur gebracht wurden. Langeres Gliihen beeintrach- 
tigt das Ergebnis schon ziemlich crhcblicli. Noch 
bedeutender ist die Yerschlechterung, wenn bei 
Temperaturen gcgliiht wird, die im Bereiche des 
Uebcrhitzungsintcrvalles liegen. Die Zeilenstruktur 
verschwindet; statt ihrer tritt GuBstruktur auf, was 
mit allen Erfahrungen iiber den EinfluB der Warme- 
behandlung auf das Gefiige yollig ubereinstimmt. 
Der EinfluB der Ueberhitzung kann wieder beseitigt 
werden, was in der letzten Yersuchsreihe gezeigt 
wird. Die Eigenschaften lassen sich allerdings nieht
• ollstandig auf das normale, durch die erste Yer
suchsreihe gekennzeichncte MaB zuriickbringen, und 
die mikroskopische Untersuchung ergibt, daB aus 
der GuBstruktur wieder Zeilenstruktur geworden 
ist. In den Querproben ist dieser EinfluB verschie- 
dener Warmcbehandlung und die Uebcreinstim- 
mung der Einzelversuche durch den storenden Ein
fluB der den Schieferbruch veranlassenden Ein- 
fliisse rerwischt.

Aus alledem geht also liervor, daB die Ursachcn 
fiir die Entstehung der Zeilenstruktur nieht in irgend- 
einer Behandlungsweise des Materials zu suchen sind, 
sondern daB jedes lieiB gewalzte oder geschmiedete 
Materiał, mehr oder weniger stark ausgebildet und er- 
kennbar, die Ursachen der Zeilenstruktur in sich tragt.
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Anders ist es hinsichtlich der Art ilires Auftretens, 
der Form ihrer Ausbulung und ilires gelegentlichen 
ganzlichen oder teilweisen Verschwindens. Hier 
ist allein die Warmebehandlung des Materials maB- 
gebend. Es ist bekannt, daB gewalztes und ge- 
schmiedetes Materiał hiiufig zunachst keinerlei 
Zeilenstruktur erkennen laBt, daB sie aber durch 
eine Gluhbehandlung mit nachfolgender langsamen 
Abkiihlung zum deutlichen Hervortreten gcbracht 
wird. Der Grand fiir das Fehlen der Zeilenstruktur 
im Ausgangsmaterial ist das schnelle Erkalten des 
Stiickcs an der Luft nach der Bearbeitung. Abb. 20 
zeigt das Aussehen eines gesclnniedeten und an der 
Luft. erkalteten Stahles, in dem eine Zeilenstruktur 
sehr schwach ausgepriigt ist. Abb. 21 zeigt dagegen 
das Aussehen eines Stuckes des gleichen Stahls, der 
in derselben Weise behandelt wurde, aber nach dem 
Aussclmiieden langsam erkaltete. Ilier ist eine gut 
ausgebildete Zeilenstruktur vorhanden.

Weniger bekannt ais diese Einwirkung der 
schnellen Abkiihlung diirfte es indessen sein, daB eine 
ganz bcstimmte, fiir jedes Materiał besonderc Wiirmc- 
behandlung vorteilhaft auf das Yerschwinden der 
Zeilenstruktur einwirkt und sie in giinstigen Fallen 
giinzlich zum Yerschwinden bringen kann. Das soli 
an einigen Beispielen gezeigt werden.

In einer dcmiiaehst in dieser Zeitschrift erscliei- 
nendeii Arbeit von H. Meyer werden Versuche zur 
Bestimmung der giinstigsten Gliihtemperaturen fiir 
Kohlenstoffstahle mit verschiedenen Mangan- und 
Niekelgehalten beschrieben, ebenso die Anwendung 
der Ergebnisse dieser Yersuche auf verschiedene 
Nickelstahle, unter denen sich auch gesehmiedeto be- 
fanden. Die bei verschiedenen Temperaturen gegltth- 
ten und langsam abgekiihlten Proben dieser Stahle 
wurden im Langsscliliff untersucht.

Bei einem Nickelstahl 1 mit 0,14%  Kohlenstoff,
0,68%  Mangan und 4,75% Nickel, dessen gunstigste 
Gliihtemperatur zu 707° berechnet wurde, zeigte das 
ungegluhte Ausgangsmaterial keine Zeilenstruktur. 
Eine bei 680’ gegluhto Probe dagegen laBt Zeilen 
erkennen (vgL Abb. 22). In der bei 710° gegliihten 
Probe aber, in der das Gefuge durch das Gliihen 
auBerordentlich verfeinert ist, lassen sich Andeu- 
tungen yon Zeilen nur noch ganz vereinzelt auf- 
finden. Eine solche Stelle zeigt Abb. 23. In der bei 
740° gegliihten Probe aber sind schon wieder deut- 
liche Zeilen vorhanden (vg l Abb. 24), und bei hoheren 
Gliihtemperaturen nehmen sie an Breite und Deut- 
lichkeit zu, wie Abb. 25 von einer bei 780° gegliihten 
Probe zeigt.

Bei einem weiteren Nickelstahl II mit 0,50 % 
Kohlenstoff, 1,05% Mangan und 1,25% Nickel, dessen 
fiir die Gefugeverfeinerung gunstigste Gluhtempe- 
ratur zu 770“ berechnet wurde, war ebenfalls im 
ungegliihten Ausgangsmaterial keine Zeilenstruktur 
vorhanden. Ein Gliihen bei 700° aber lieB sie her- 
Yortreten (vgl. Abb. 20) und ebenso auch ein Gliihen 
bei 75011 (vgl. Abb. 27). Eine Gluhbehandlung bei 
775° jedoch brachte wieder die Zeilen zum fast

vollstiindigen Yerschwinden (vgl. Abb 28), wahrend 
sie nach einem Gluhen bei 800° wieder deutlich 
hervortratcn (vgl. Abb. 29).

Die gleiche Beobachtung wie bei den beideti 
angefiihrten Materialien konnte auch noch bei 
einem dritten Nickelstahl gemacht werden, daB 
namlich eine bestimmto Gliihtemperatur die vollige 
Beseitigung der Zeilenstruktur bewirkt, wahrend 
beim Gliihen bei 30° unterhalb oder oberhalb jencr 
Temperatur diese deutlich bestehen bleibt.

Bei all diesen Materialien hat ałso die Gluh
behandlung, die am vorteilhaftcsten auf die Korn- 
verfeinerung des Materials einwirkte, cin fast voll- 
standiges Yerschwinden der Zeilenstruktur, im Gegen- 
satz zu anderen Gliihbehandlungen, bewirkt.

Die Erkliirung hierfur ist naheliegend, besonders 
wenn man den Umstand beriicksichtigt, daB aucli 
schnelle Abkiihlung dic Entstehung der Zeilen
struktur unterdriicken kann. In der gcnaimten 
Arbeit von H. Meyer wird besprochen, in welcher 
Weise eine Gluhbehandlung bei der bereclincten 
giinstigsten Gliihtemperatur die Ausscheidung liiog- 
lichst kteiner und gleichmaBiger Ferritkorner aus der 
festen Losung der Gefugebestandteile des Eisens bei 
der Abkiihlung bewirkt. Der Umstand nun, daB bei 
jeder bestimmten Temperatur wahrend der Ab- 
kiihlung eines Materials nach dem Gesetz yom 
Gleichgewicht der Phascn zur Erzeugung dieses 
Gleichgewichts eine bestimmto Ferritmenge aus- 
geschieden sein muB, hat zur Folgę, daB in dem cr- 
wahnten giinstigsten Fali der W arm e b e h a n d lu n g  

die Ferritsausscheidung von m e h r  und gleichmaBiger 
verteilten Kristallisationsinittelpunkten ausgehen 
muB ais in jedem anderen Falle. Da nun aber 
jedes ausgeschiedene Ferritkorn wieder seincrseits 
ais Kristallisationskeim wirkt, so kann in giinstigen 
Fallen die Zahl und Verteilung dieser Kcime den 
zeilenbildenden EinfluB der Schlackcnkeime unter- 
driicken. Besonders gunstig fiir die Beseitigung 
der Zeilen war der Fali des orstgcnannten Kickel- 
stahls wegen der auBerordentlichen Yerfeinerung 
seines Gefiiges und der dadurch bewirkten Entstehung 
von ituBerst zahlreichen K ris ta l l i s a t io n s m it te lp u n k tc n .

Giinstig liegt offenbar auch der Fali bei kohlenstoff- 
reicheren Stalilen wegen der geringen Ferritmenge, 
die insgesamt zur Ausscheidung gelangen muB. 
Ob iiberhaupt Nickelstiihlo in dieser Hinsieht ein 
giinstiges Versuchsmaterial bilden, laBt sich nicht 
ohne weiteres entscheiden. Es hat fast den Anschein, 
und wenn man berucksichtigt, daB Nickel die Kn- 
stallisationsgeschwindigkeit des Ferrits aus der 
festen Losung vermindert, so liiBt sich daraus auel1 
folgern, daB die Keimwirkung der Schlacke d a d u r c h  

yermindert wird, besonders naturlich nach einer 
zweckmaBigen Gluhbehandlung. Ein EinfluB eines 
Nickelgehalts in diesem Sinne ist also w ah rsch e in lich . 
Anderseits aber ist auch zu bedenken, daB Nickel
stahl zumeist wolil die geringste Menge yon Zcilen- 
bildnern, also Schlackenkeime und Phosphorseige- 
rungen, enthalt.



Abbildung 7. Kesselblechquerschnitt, 
mit Kupferammoniumchlorid geiitzt. Bhosphorzeilui 

in der Umgebung des Błasenkranzes.

Abbildung 3. Materiał I, geschmiedet 
und bel 9500 geglllht. Sch wach ausgepriigte Zeilen.

X-50

Abbildung 5. Materiał I, geschmiedet 
und bei 8750 geglliht. Schwach ausgeprłigte Zeilen.

Abbildung 4. Materiał I I , geschmiedet 
und bei 9500 geglliht, Stark ausgepragte Zeilen.

X 50
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Abbildung 1. Materiał I, wenig 
Schlackenelnschllisse, im gegossenen Zustande.

X 50

Abbildung 2. Materiał II, viele 
Schlackeneinschliisse, im gegossenen Zustande.

X 50

Abbildung 6. Materiał I I , geschmiedet 
und bei 8750 geglllht. Stark ausgeprSgte Zeilen.
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Abbildung 13. Dfeselbe Stello wie AbblUliuig 11,
mit Kupfemmmonhnnehlorid gettfrt.

Abbildung 14. Dasselbe Materiał, bei 1450° abgeschreckt, 
mit SalpetersSure in Amylalkobd geiitzt.

Abbildung 0. Fortsetzung der vorhergehenden 
sulfidisehen EinschlUsse, ungeStzt.

| f r  ,;r^
w - -
Abbildung 11. DIeselbe Stelle wie Abbildung 9, 

mit SalpetersSure in Amylalkohol geittzt.

AbhUdaug 15. Probe wie Abbildung 14, jedoch mit 
Kupferainmoaiumclłlorid geliUt.

Du* drmkieu Phosphor/eUen sind nocii to erkenuea.

Abbildung 12. Dleselbe Stelle wie Abbildung S. 
mit Kupferanmionlmnehlorid geJitat* Bunkle 1'hofphorzeile.

Abbildung 8. Stórkere YergrbCerung 
ripr Probe Abb 7, ungeiitzt. Oxydische Emschliisse al.>

tJebenwte d «  uńV®»st!taalg raa inw w ^hw ciB teo  Blasen.

X so

r. ■ v 1 \  ^
H-vrr*'- J v -ą  ^  vw .

■ ■
Abbildung 10. Direelbe Stelle Abbildung 8, 

m it SalpeiersSare in AmyUlkohol geiitzt.
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Abbildung 16 und 17. Scbleferbmch in wcichpm Abbildung 1S und 19. Proben Abb. 16 und 17, jedoch geschliffcn,
und hartem Materiał. poliert und mit Kupferammonlumchlorld gclitzt. Dunkle Phosphorbiindcr.

X 100 X 100

Abbildung 20. Nach dem Schmieden 
rasch erkaltetes Materiał.

X 100

Abbildung 21. Nach dem Schmieden 
langsam erkaltetes Materiał.

X 100

Abbildung 23. Nickelstahl I ,  bel 710° geglttht.

X 100

Abbildung 24. Nickelstahl I, bei 740° gegluM. Abbildung 25. Nickel stahl I, bei 7S0° gegliiht.

Abbildung 22. Nickelstahl I, bei 6S0° geglUht.

X 100



x  100 X  ICO

Abbildung SO, Kohlenstoffstahl, auf die Temperatur 
des oberen fi&ltepunkts erWtzfc uud abgekilhlt.

X 1 0 0

Abbildung 28, Nickelst&bl IE, bel 7750 geglUht. Abbildung 29. Nlckelstahł II, bei 800° gegluht.

X 100

Abbildung 20. NlckeUtabi II , boi 700° gegluht Abbildung 27. NickeUtahl II , bel 750° geglUht.



Abbildung 32. Materiał 1, geięhmicdct (L&ngsschlilU).Abbildung 31. Materiał I, ungeschmiedet.

- - a - ? .  -
E t > ' C V >*

gss* * '
Abbildung 34. Materiał 2, geschmiedet (Lnngsschnltt).Abbildung 33. Muterlał 2, ungcscłunledct.

Abbildung 3t>. Materiał 3, gesohmiedet (LangęWchuitt),Abbildung 35. Materiał 3, ungesohmledft.

P. O b e r h o f f e r  und  P.  H a r t m a n n :  Die Ursachen  de r  Zei lenstruktur .

„STAHL UND EISEN11 1914, Nr. 30. Tafel 32.
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In ahnlieher Weise wie die erwahntc Gltih- 
bchandlung wirkt scimelle Abkiłhlung auf die Unter- 
druckung der Zeilenstruktur cin. Hier wird die Ent- 
stchung der zalilreichcn Kristallisationsmitóelpunkte 
zwar nicht durch die Yerfeinerung der fcsten LÓsung, 
die sich auch bei langsamer Abkiłhlung ais wirksam 
erweisen kann, erzielt, sondern die Beschleunigung 
der Abkiłhlung bewirkt eben zur Erzielung des Gleich- 
gewichts der Phasen, da das Wachstum des Ferrits 
innerhalb der einzelnen Korncr offenbar begrenzt 
ist, das gleichzeitige Entstehen vieler Kristalli- 
sationsmittelpunkte und damit das Yerschwinden 
der Zeilenstruktur, auch in Fiillen, wo der Zustand 
des Materials vor der Abkiłhlung bei langsamer 
Abkiłhlung zur Entstehung einer ausgepriłgten Zeilen
struktur fiłhrcn miiBte.

Es sei bei dieser Gclegenheit erwiihnt, daB die 
Beseitigung der Zeilenstruktur durch Gliłhen bei 
1250°, wie R osen h a in 1) sie angibt, anderer Art ist. 
Mit steigender Gliihtemperatur nimint dic Breite 
der Zeilen zu. Wie nun ais Anfangsglied dieser Rcihe 
der Fali anzusehen ist, daB die Zeilen bei der giin- 
stigsten Gliihtemperatur so fein werden, daB sie 
ganzlich yerschwinden, so bildet nach der anderen 
Seite der Fal! den AbschluB, daB dic Kdrner der 
entstandenen GuBstruktur ganze Zeilen in sich 
aufnehmen, daB also gewissermaBen durch dic 
GuBstruktur die Zeilenstruktur verschluckt wird.

Was nun die Beseitigung der Zeilenstruktur durch 
eine zweckmaBigeGliihbelmndlung anbetrifft,so waren 
d:e Yerhaltnisse, wie schon oben erwiihnt, im Falle der 
besprochenen Nickelstahle wahrscheinlich besonders 
giłnstig. Andcrseits aber war die gewiihltc Wiirmc- 
behandlung, besonders im Falle des zweiten Stalils 
mit dem hoheren Kohleristoff- und geringerem 
Nickelgehalt, nicht dic moglichst giinstige, da die

Gliihdauer der Proben 5 st betrug. Wic in der Arbeit 
Yon Meyer gezeigt werden wird, ist bei kurzer Gliłli- 
dauer der Erfolg hinsiehtlich der Gefiigeverfeincrung 
groBer. Demcntsprechend miiBte auch der EinfluB 
auf die Beseitigung der Zeilenstruktur sein. Tatsiich- 
lich lieB sich bei mchreren untersuchten Fiillen auf 
diese Weise eine volligc Beseitigung der Zeilen
struktur bewirken; in einer ganzen Reihc von Fiillen 
aber, besonders in solchen, wo offenbar kein Quali- 
tatsmaterial vorlag, gelang es auch auf diese Webe 
nicht, die Zeilen vollstandig zum Yerschwinden zu 
bringen. Ein Bcispiel der letzteren Art zeigt Abb. 30 
vo» einem Stahl mit 0,5%  Kohleristoff und 0,7%  
Mangan. Diezeilenbildende Wrirkung dervorhandenen 
langgcstreckten Schlackenkeime ist bei diesem 
Materiał uiwerkennbar.

Ais wirksamstc Bchandlung zur Beseitigung der 
Zeilenstruktur, abgcsehen von ihrer ZwcckmaBigkeit 
fiir die Materialcigenschaften, muB ein Gliłhen von 
kurzer Bauer bei der bercchncten Gliihtemperatur 
mit nachfolgcnder schnellen Abkiłhlung an der Luft 
angesehen werden. Da sich diese Art der Abkiłhlung 
scheinbar ais noch wirksamer ais dio zweckmiiBige 
Gliihbehandlung erweist, weil sie, wie gesagt, auch 
in ungiinstigcren Fiillen die Zeilenstruktur unter- 
driickcn kann, so wiire von dieser Art der Warme- 
behandlung eine unfehlbare Beseitigung der Zeilen
struktur eigentlich anzunehmen. Trotzdem hat es 
sich ergeben, daB in besonders ungiłnstigen Fiillen, 
wie ilm bespielsweisc das oben erwahntc Materiał II 
mit 0,072% Phosphor darstellt, auch auf diese Weiso 
eine volligc Beseitigung der Zeilen nicht zu erzielcn 
ist, obgleich sie nicht mehr in rcgelmaBiger An- 
ordnung und nur an den Stellen auftreten, wo eine 
besonders starkę Anreicherung an Schlackenkeimen 
und Phosphor vorliegt.

Die Ursachen  de r  Zeilenstruktur .
Von P. O berhoffer und P. H artm ann . 

(Hlerzu Tafel 32.)

l)ie fruheren Beobachtungcn iiber die Zeilen
struktur gipfeln in der SchluBfolgerung, daB aus- 
schlieBlich dem Phosphor die Rolle des Zeilenbildners 
zukoinmt. W'enn auch die Yorgiinge bei der Er- 
starrung von phosphorhaltigem FluBcisen und Stahl 
bisher noch nicht systematisch untersucht worden 
Jiud, so kann doch ais feststehend betrachtet werden, 
<1:»13 der Phosphor sich nicht gleichmaSig verteilt, 
s‘)iidem an einzelnen Stellen (wahrscheinlich in den 
Begrenzungen der primaren Kristalle) angereichert 
lst- Nun besitzt aber der Phosphor ein sehr geringes 
IHffusionsveimdgen im Eisen5). Es ist daher leicht

1 ltosenhain , SchlackencinschlOsse, Mitteilun- 
“ des Intematiima'cn Vcrbandes fur die ilaterialprOfun- 

der Technik, 1912, 25. Juni (B d . II, Nr. 10), Abt. 
H* S. 1—23.

... ’) Xach A rnold und Mc W illiam  verhalt sich daa 
>iifugionsvermogcn des Kohlenstoffs zu dem des Phoa- 

Pliors wie rd. 7 zu 1.

erklilrlich, daB derartige Phosplioranreicherungen 
durch den Formiinderungsvorgang bleibende Form- 
andeningen erleiden, also genau wie die Sehlacken- 
einschliisse in der Strcckrichtung gestreckt werden. 
Zur vollstandigen Aufklarung der Entstelhung phos- 
phorhaltiger Zeilen wiire die Kenntnis der Erkal- 
tungsvorgange in phosphorhaltigem FluBeisen und 
Stahl erforderlich, iiber die wir zurzeit nicht verfiigen. 
Ais Ergebnis vereinzelter Beobaehtungcn muB jedoch 
angenommen werden, daB Phosphoranreieherung 
mit naliezu viilliger Kohlenstofffreiheit 1 fand in Hand 
geht, wenn auch iiber dio llrśaehe dieser Erseheinung 
nichts bekannt ist. Damit ist die mindestens zwei- 
fache Ursache fiir das Auftreten der Zeilenstruktur 
angedeutet, Eincrseits ist aber der Nachweis fiir die 
liichtigkeit jeder der beiden Anschauungen aus dem 
Grunde noch nicht erbracht, weil Phosphorgehalt 
und Gehiilt an Schlackeneinschliłssen fast immer
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gleichzeitig auftreten; anderseits wird noch in der 
neuesten Literatur recht hiiufig der Phosphor ais der 
alleinige Urhebcr der Zeilenstruktur hingcstellt'). 
Es crscheint daher nótig, was bisher noch nicht ge- 
schehen, durch cinwandfreie Yersuche fcstzustellen:

1. ob tatsachlich bei praktisch vollstilndiger Ab- 
wesenheit von Fhosphor und von Schlackenein- 
oinschlussen keine Zeilenstruktur auftritt,

2. ob bei praktisch vollkommener Abwesenheit 
von Phosphor und Anwescnheit von Schlacken- 
einschliissen Zeilenstruktur zu bcobachten ist, und

3. ob bei praktisch vollkommener Abwesenheit von 
Schlackeneinschliissen und lediglich bei Anwesen- 
lieit von Phosphor Zeilenstruktur festzustellen istj.

Das Beobaehtungsmaterial wurde im elektrischen 
Ofen crschmolzen. Ais Ausgangsmaterial diente das 
in groBter Reinheit von den Langbcin-Pfannhauser 
Werken gelieferte Elektrolytciscn. Dio Schlacken
einschliisse sind durch glcichzcitige Zugabe von 
Schwefel und Mangan ais Schwefclmangan erzeugt 
worden. Die chemische Zusammansetzung der Ver- 
suchsmaterialien erhellt aus Zahlentafel 2. Materiał 1 
ist phosphor- und schlackenfrei, Materiał 2 ist 
schlackenhaltig und phosphorfrei, Materiał 3 ist 
phosphorhaltig und schlackenfrei. Die im Tiegel cr- 
kalteten Proben wurden unter dem Hammer ausge- 
schmiedet. In den Abb. 31, 33 und 35 sind die un- 
gesełuniedęten Materialien 1 ,2  und 3, in den Abb. 32, 
34 und 30 Langsschnitte durch die geschmiedeten 
Materialien 1 ,2  und 3 dargestellt. Es wurde eine sehr 
schwache YergróBerung gewahlt, damit einerseits 
die prim&ren Kristalliten der gegossencn Proben 
veranschaulicht werden konnten, und weil ander
seits die Deutliehkeit der Zeilenstruktur bei zu starker 
YergtoBerung Abbruch erleidet. Die Bctrachtung der 
Abbildungcn ergibt,

1. daB in  dem  phosphor- und schlackenfreien Ma
teriał keine Zeilenstruktur zu bcobachten ist,

2. daB bei Abwesenheit von Phosphor und An- 
wesenheit von Schlackeneinschliissen letztere 
die Entstehung der Zeilenstruktur veranlassen,

Zahlentafel 2. Y orsuohsm atorialien.

Bczclchnung Md
%

S
%

V
%

c
%

Materiał 1 ........ 0,11 0,006 0,00 0,28 j
O»» .............. 1,07 0,178 Spur 0,39
3 0,82 0,011 0,59 0,14

3. daB bei Abwesenheit von Schlackeneinschliissen 
der Phosphorgehalt die Ursache der Zeilen
struktur ist.

Es diirfte daher ais feststehend zu betrachten 
sein, daB sowohl Schlackeneinschliisse ais auch Phos
phor fiir sich allein ais Zeilenbildner auftreten konnen, 
jedenfalls aber dem Phosphor die alleinige Ursache 
der Zeilenbildung nicht zugeschrieben werden kann. 
DaB ferner auch dic UngleichmaBigkeit. des Kohlen- 
stoffgehaltcs in den prim&ren Mischkristallen, mag 
sie nun, wie dies G io li t t i1) behauptet, dic Ursache 
der groBen Ferritzeilen (vgl. Abb. 31) in langsam ab- 
gekiihlten reinen Eisen-Kohlenstoff-Lcgienmgcn sein 
oder nicht, nicht ais Grund fiir das Auftreten der 
Zeilenstruktur angesehen werden kann, ergibt sieli 
aus der Betrachtung der Abb. 31 und 32. Aus 
der Abb. 34 geht heryor, daB die schlackenhal- 
tigen Zeilen oin getreues Abbild der von Schlacken- 
einschliissen (wahrscheinlich im eutektischen Ge- 
misch mit Ferrit) eingelagerten Kristalle priinarer 
Erstarrung der Abb. 33 darstcllen. Bezuglieh der 
Abb. 35 und 36, die die Wirkungsweise des Phosphors 
zeigen, kann mangels genauer Unterlagen iiber die 
Erstarrungs- und Erkaltungsvorgange in Eisen- 
Phosphor-Kohlenstoff-Legierungen nichts Endgul-
tigesausgesagt werden, dochsteht,wicbereitsbemerkt,
auch hier z u  erwarten, daB um die Kristalle primarer 
Abscheidung sich eine phosphorhaltige, dagegen koli- 
lenstoffarme Zone lagert. Die in Abb. 35 heller er- 
scheinendcn kohlenstofffreien Stellen sind, wie die 
Kupferammoniumchloridatzung erwies, phosphorhal
tig. Ueber die Mengen v o n  Phosphor und Schlacken- 
cinschlilssen, die zur Bildung der Z e ile n s tru k tu r  er- 
forderlich sind, mussen weitere Yersuche AufschluB 
geben, ebenso iiber die Frage, ob S ch lack en e in sch liisse  
anderer Art ais Zeilenbildner auftreten kunnen.

Die Bedeutung der Mangan- und Manganeisenerze 
fur die deutsehe Industrie.3)

Yon Bergassessor ®r.»3"g. L. S c h e f f e r  in Dortmund.

A llg em e in es  und Y crw endung.

I |  ie Mehrzalil der Arbeiten*), die sich mit Mangan- 
er?.en und Deutschlands Yersorgung mit diesem 

Rohstoff befaBt, beschaftigen sich nur mit der Man-

*) W. Ito sen h a in : Ueber ein neue AeUmittcl fiir 
Eisen uml Stahl. Vgl. St. u. E. 1014, 21. Mai, S. 8S9. 
J. E. S te a d : Some of tho ternary atloys of iron, carbou 
and phosphorus. Journal of the Socioty of Chemical In- 
dustry 1914, 28. Febr., S. 173.

!) Hauptsaehlioh: W. Y enato r: Die Deckung des 
Bedarfa an Manganerzen, St. u. E. 1906, 15. Jan., S. 65,71;
1. Febr,, S. 140/50; 1908, 17. Juni, S. 876/83. Die Be-

ganversorgung Deutschlands aus dem Ausland, ohne 
dabei zu beriicksichtigen, daB zur Erzeugung einer 
Reihe manganhaltiger Roheisensórten auch Eisen-

deutung der Siegerlander Eisenerivorkommen fflr die Yer- 
ssorgung der deutschen Eisenindustrie, St. u. E- 190n 
23. Jan., S. 127/31. — K ern : Zur Frage der Manganert- 
Yersorgung Deutschlands, Berg wirtschaftliche Mitteilungca 
1913, S. 49 ff.

’) Nach dem gleiohnamigen Aufsatz des Verta»*n 
im „OlOckiuf* 1913, 13. Dez., a  2056/62; 20. !>«■• 
P. 2111 23; 27. Dez., S. 2151/65.

4) F. G io l i t t i : Ueber dio Kristallisation des StahU. 
St. u. E. 1914, 15. Jan., a  111 3
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erze mit einem entsprechend niedrigeren Mangan- 
gehalt yerwendet werden konnen, und daB diese 
manganhaltigcn Eiscnerze iin Inlande in groBen 
Mengen gefiirdert werden.

Die Begriffe Manganerze, Manganeisenerzc und 
Eisenerze sind, abgesehen von einem kurzeń Hin- 
weis ihrer Verschiedenlieit bei B e y sch la g -K ru sch -  
Vogtl), in der Literatur nur insofern gegeneinander 
abgegrenzt, ais man kurzweg Manganerze und Man* 
ganeisenerze unterseheidet. Bei niedrigein Maiigan- 
gehalt reehnet man die Mittelstufe den Eisenerzen 
zu, wahrend Erze mit einem hoheren Mangangehalt, 
von beispielsweise 20 %, ais Manganerze bezeichnet 
werden. Beides ist jedoch nicht riehtig, denn die 
Manganeisenerzc bilden eine Gruppc fiir sich. Wiili- 
rend im weitesten mineralogllchen Sinne unter Man- 
ganerzen alle Erze zu verstehen sind, die Uberhaupt 
Mangan in wesentlichen Mengen enthalten, sind im 
engeren lnittenmannischen Sinne nur die Erze 
darunter zu vcrstehen, dereń Mangangehalt irgendwie 
technisch yerwertbar ist. Der Unterschied zwischen 
Manganerz und manganhaltigem Eisencrz ist vom 
bergrechtlichen, mineralogischen und hiittenmanni
schen Standpunkte aus zu erortern.

Im bergrechtlichen Sinne des allgemeinen (preuBi
schen) Berggesetzes sind nach A m elu n g2) Mangan
erze die ais solclie teehilisch verwertbaren Mineralien, 
imd zwar ist nach Amelung nur der Saucrstoff nutz- 
bar, wahrend er Mangan ais einen „ganzlich unbrauch- 
baren BestandteiP1 bezeichnet. Diese Definition 
Amelungs ist im Jalire 1866 gegeben worden, einer 
Zeit, in der man Manganerze nur fiir die Chloi- und 
Sauerstoffbereitung verwendete. Es kamen deshalb 
damals auch nur die hochprozentigen Manganerze 
zur \ erleilmng, wahrend Mangan in Eisenerzen 
mit mittlerem oder geringerem Mangangehalt nicht 
vcrliehen werden konnte, auch wenn der Mangan- 
gehalt groBer war ais der Eisengehalt. Praktisclie 
Bedeutuńg hatte dies besonders in Schlesicn3), 
wo das Eisenerz dem Grundeigentumer gehort. 
Man machte dort den Yersuch, unter Umgehung des 
tiesetzes die manganhaltigen Eisenerze ais Mangan
erze zu muten. Gegenwiirtig ist die Rechtsauf- 
fassung4) die, daB die hochprozentigen Manganerze 
ohne weiteres ais Manganerze yerliehen werden 
konnen, wahrend bei den manganhaltigen Eisenerzen 
Jer Gesamtmetałlgehalt (.Mn +  Fe) fiir die Yer- 
feihung maBgebend ist.

In m in era log isch er  Hinsieht und in bezug 
auf die Łagerstóttenlehre sind unter Manganerzen

*) Beysehlag, K rusch und V og t: Die Łagerstatten
óotzbaren Jlineralien und Gesteine, 1910, S. 151.
J) Amelung: Ueber die Verleihungsfahigkeit roan- 

Sanhiiltiger Eisenerze ais Maneanerce, Zeitschrift fiir
oergrecht 1S66, S. 309 ff

) I.indig: Ueber die Verleihungsfahigkeit inangan- 
.̂tiger Efaenerae a la Manganerze, Zeitschrift furBergrecht 

W ,  S. 495 ff. 6 :
) Behandlung der Mutungen auf Eisen- und Mangan- 

UrfQg“ng des Oberbergamts z u Clausthal roni
• .Łra 1S8C. Zeitschrift ffir Bergrccht 1886, S. 538/9.

diejenigen Erze zu verstęhen, in denen das Man
gan ais wesentlicher und nicht ais zufalliger Be- 
standteil auftritt, wahrend unter manganhaltigem 
Eisenerz jedes Eisenerz zu verstehen ist, dessen 
Mangangehalt technisch verwertbar ist und der 
Lagerstatte unter Umstilnden eine erhohto Bedeu- 
tung verleiht.

Die h iitte n m a n n isc h e  Anschauung deckt sich 
mit der bergrechtlichen Auffassung von Amelung; 
wonach also mir die hochprozentigen Erze ais Man
ganerze anzusehen sind. Allo Erze mit einem Mangan
gehalt unter 30%  sind bei ausreichendem Eisen- 
gehalte Manganeisenerzc, bis herunter zu 2%  Man
gangehalt. l)ie Erze, die noch weniger Mangan ent
halten, sind ais reine Eisenerze anzusehen.

Obwohl das metallische Mangan bereits 1744 
dargestcllt wurde, hat es doch erst in den letzten 
Jahrzehntcn groBere Bedeutuńg erlangt, dank der 
Erfińdungen von H eu s ler1) und G oldsohm idl*). 
Besonders hat das metaliische Mangan Eingang in 
die Technik der Legierung gefunden. Es werden heute 
Manganlegierungen mit Zink, Zinn, Aluminium, 
Chrom, Titan, Bor und Silizium dargestellt. In der 
Hauptsache dienen sio ais Zusatzmaterial zu Legic- 
rungen, um dereń Eigenschaftcn zu verbessern: die 
Dichte, Festigkeit, Walzfiihigkeit und Dehnbarkcit 
wird bei Zink- und Zinn-Kupfer-Legicrungcn durch 
Zusatz von 6 bis 7%  Mangan erhoht. Nickclgiissc 
werden durch Zusatz dieses Materials desoxydiert, 
die silbcriilmliche Farbung von Keusilber wird 
verstarkt. Bei Aluminiumlegicrungen endlich kann 
Mangan ganz oder tcilweisc Zink- oder Nickel- 
zusatze ersetzen.

In der Technik wird Messing mit Mangangehalt 
in allen Fallen benutzt, in denen auf Bruchfestigkeit 
besonderer Wert zu legen ist. Schiffsschrauben, 
Tori)edolanzierrohre, Steuer usw. werden aus Form- 
guBstiicken, Schraubenwellcn, Bolzen und Nieten 
aus Schmiedestiicken von manganhaltigem Messing 
hergestellt. Die Durchsehnittsanalyse des Materials 
ist dabei 38 bis 50%  Zink, 60 bis 70%  Kupfer und
2 bis 4%  Mangan.

Die groBe Zahl der Manganlegierungen ist von 
K aiser3) zusammengestellt, so daB hier darauf ver- 
wiesen werden kann. Besondere Erwahnung ver- 
dient noch eine Mangan-Niekel-Kupfcr-Legierung, 
die ais Draht unter dem Namcn Manganin in den 
Handel kommt und von der Isabellcnhutte in Dillen- 
burg hergestellt wird.

Am wichtigsten von allen -Manganlegierungen 
sind jedoch die Legierungen des Eisens. Man unter- 
scheidet bekanntlich Ferromangan, Spiegeleisen und 
Kleinspiegel, und zwar bezeichnet man die Le
gierungen mit einem Mangangehalt bis 7%  ais

’) H eusle r: Manganlegierungen. Sitzungsbericht 
des Yereins zur Beforderung des GeiverbefłeiBes 1881, 
S. 68 ff.

*) G o ld seh m id t: Aluminogenetisehe Metalle und 
Legierunqen 1908.

3) K a ise r: Zusammensetzung der gebrauchlichsten 
Metallegierungen, 1911.
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Kleinspiegel, bis 25%  ais Spiegcleisen und dic mit 
einem hoheren Mangangehalt, die keine magnetischen 
Eigenschaften mchr liesitzen, ais Ferromangane. 
Ihre Darstellung erfolgt entweder aus manganhaltigen 
Eisenerzen oder aus Eisenerzen uuter Zusatz yon 
Mangan erz, und zwar entweder in Hochofen, wie ftir 
die Eisengewinnung, oder in elektrischen Schmelz- 
ofen.

Dio Kosten ftir die Erzeugung im Hochofen 
stellen sich nach Angabe eines groBen westfalischen 
Hoohofenwerkes wie folgt:

Selbstkosten  von Ferrom angan.
Ferromangan 80 % Spiegcleisen 20 %

t .* t .#
Eisenerz , 0,270 10,83 Eisenerz . 1,520 38,84
Manganerz 2,430 97,47 Manganerz 0,054 10,64
Koks . , . 2,000 37,00 Koks . . .  1,2 22,20
Kalk . . .0,000 0,18 K alk . . .0,520 1,56
Fabrikations- Fabrikations-

kosten . 12,0i} kosten . 9,00
insgesamt 157,48 JC/t 88,24 .K/t

Das nach seinem Erfinder S im on benannte 
lleduktionsverfahren im elektrischen Ofen beruht 
darauf, die Oxyde des Mangans in einer FluBspat- 
schmelze zu lósen und unter Zusatz von Kohlcnstoff 
elektrolytisch zu reduzieren, wobei sich Mangan 
metallisch abscheidet.

Beziiglich des Gefiiges von Ferromangan und 
Spiegcleisen ist zu sagen, daB nach L ev in 2) und 
Tam man Mangan und Eisen in allen Ge\vichtsver- 
haltnissen nur Mischkristalle bilden. Die Abkfthlungs- 
kurve ist annahernd eine Gerade, die Schliffc weisen 
eisenreichere und eisenarmere Stellen auf, was auf 
einer Yerzogerung der Einstellung des Gleichgewichtes 
zwischen Schmelze und Mischkristall beruht. Dic 
Tatsache, daB Mangan im Gegensatz zu Eisen, bei 
dem man drei Modifikationen kennt (a-, [5- und 
Y-Eisen), keine Fmwandlungen beim Erhitzen und 
Abkuhlen crfiihrt, wurde von S ta d e ler1) erneut 
bestatigt. Er untersuchte die Beziehungen zwischen 
Mangan und Kohlenstoff und wics nach, daB im 
Gegensatz zu friiheren Feststellungen die Loslichkeit 
von Kohlenstoff in Mangan eine Funktion der Er- 

. hitzungstemperatur der Schmelze ist. Wahrend bis 
1450“ von fliissigem Mangan nur 3,6 Gewichts- 
prozento Kohlenstoff aufgenommen werden, steigt 
dieser Prozentgehalt bei 3000° auf 6,72. Hiermit 
ist das HochstmaB der Loslichkeit erreicht. Es liegt 
reines Mangankarbid von der Formel MnsC vor, das 
beim Abkflhlcn infolge von Dissoziation sofort wie
der nach der Formel M n,0 +  2 0 2 =  3M nO+CO  
zerfallt. Dieser Zerfall des Karbids ist die Ursaclie 
fiir die Unbestandigkeit des hoheren Ferromangans 
an der Luft. Neben der genannten Dissoziation tritt 
dabei auch Reaktion mit dem Feuchtigkeitsgehalt 
der Luft auf. Es bilden sich Kohlenwasserstoffe und

l) X. Lewin und G. T am m an: Mangan-Eisenlegie- 
rungen, Zeitschrift ftir anorganische Chemie 1905, Bd, 47, 
S, 138/44.

!) S tad e le r: Beitrag zur Kenntnia des Mangans 
und seiner Legierungen mit Kohlenstoff. Disscrtation 1908.

freier Stickstoff, der aus den im Ferromangan stets ' 
enthaltenen Nitriten stammt. Der EinfluB des Man
gans auf das Eisen-Kohlenstoff-Systemist zuletzt vou 
F. W iist2) untersucht worden. Er hat festgestellt, 
daB bei Kohlenstofflegierungen durch Zusatz von 
Mangan bis zu 13 % der Erstarruugspunkt von M - 
ciscn etwas erniedrigt, bei hoherem Mangangehalt 
stiirker erhoht wird.

Die wichtigsten Y erw endungsgeb iete de; 
F errom an gan s beruhen auf der dcsoxydicrcnden 
und rilckkohlenden Wirkttng im Stahlbad. Yon den 
verschiedenen Venvendungsgebietcn sei hier nur 
auf dic Yerwendung zur Herstellung von Jlangan- 
stalilen und auf den Zusatz von Mangan zu Roh
eisen untl FluBeisen hingewiesen.

Die Wirkung eines hoheren Mangangehaltcs bei 
Stfthlen wurde zuerst von I ia d fic ld  entdcekt, der 
zu entkohltcm Martin-, Bessemcr- und Thomas- 
eisen unter Umriihren fliissiges Ferromangan hrachte. 
Dabei ergab sich ein auBerordentlich sproder Stahl, der 
im Gegensatz zu Eisen durch Erhitzen und Ab- 
schrecken eine sehr groBe Festigkeit und Zahigkeit 
erhielt und beim Harten eino geringere RiBbiklimg 
aufwies. Manganstahl eignet sich besonders zur Her- 
stellung von Drehstilhlen, yon Bolzen an den GefSfien 
fiir Baggermaschinen, von Kettengliedern fiir Becher- 
werko, von Lauf radem, Panzerplatten und infolge 
seiner geringen Leitfiihigkeit an Stelle von Neusilber 
fiir clektrische Zwecke.

Die Tatsache, daB ein Mangangehalt die Aufnahme- 
fiihigkeit von Kohlcnstoff begiinstigt, dagegen die 
Graphitbildung, die zur Bildung grauen Bruches 
notwendig ist, erschwert, ist bereits seit liingerer Zeit 
bekannt. Wahrscheinlieh wird durch die Anwesen- 
heit von Mangankarbid die Zerfallgeschwindigkeit 
des Zementits so gemindert, daB die Abscheidung von 
Kohlenstoff aus der Schmelze iiberliaupt nieht oder 
nur in geringem Ma Be erfolgt. Es sei hier auf die \  er- 
offcntlichungen von W iist2) und Osann3) hinge
wiesen. Letzterer zeigt in einer Ucbersicht besond© 
die Abhangigkeit der Graphitbildung von dem Man
gan- und Siliziumgehalt. — Auf den EinfluB des 
Mangans bei den physikalischen Eigenschaften des 
Eisens weist Coeł) hin. Setzt man einem grauen, . 
siliziumhaltigcn Roheisen von 3,5%  C, 2,7% S) 
und 1%  Mn noch weiterhiu .Mangan zu, so sind bei 
17 % Mn drei Yiertel des Kohlenstoffgehalteś sji 
Karbid yorhanden, bei 30%  Mn ist das Eisen voll- 
standig weiB. Ganz entsprechend yerhalt sieli hier- j 
bei auch die Hartę und die Schwindung, die bei 1 ,o

*) F . W t l s t :  B e itra g  zum  KinfluB d es M angans auf il*J
System Eisen-Kohlenstoff. Mitteilungcn aus dem Eis«- 
httttenmarinisehen Institut der Technischen H o c h s c n u -e  

Aachen, Bd. 3, 1909, S. 61 ff.
*) F. W iist: Beitrag zum EinfluB des Mangans auft as

System Eisen-Kohlenstoff. Metallurgie 1909,8, Jan.,S.3, ■
’} O sann: Lchrbnch der Eisen- und Stahlgietoft 

1912, S. 101.
*) H. J. Coc: Mangan im Roheisen und die \oluBj 

anderungen beim Abkuhlen. Journal of the Iron W 
Steel Institute 1910, Bd. 82, S. 105/40; Referat S t o. Ł 
1910, 9. Nov., S. 1926/7.
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fast das Doppeltc erreichtcn. Bei einem anderen Ver- 
sueh wurde eine Lcgierung mit 3,5%  und wechscln- 
dein Mangąngehalt von 0 bis 40 % durch Zusatz von 
.Mangan sehr hart und sj>r0de, die Festigkeit nahm 
vou 15% Mn an zu, die Dehnung erreichte bei 
05% , 15,3% und 10% Mn Hochstwcrtc und blieb 
von 21 % Mu an sich gleich. Aus diesen Grftnden 
wird ein Mangangehalt im GuBcisen nur wenig ge- 
schatzt Er soli 0,8%  nicht iiberstcigen.

Beziiglich der Wirkung des Ferromangans ais 
schwefelentziehenden Mittels beim Schmelzen im 
Kupolofen stelltc Wlist*) an der Hand von Versuchen 
eine Abnahnie des Schwefelgehaltes im Roheisen 
fest. W edemeyer*) dagegen vertritt dic Ansicht, 
dali der Zusatz von Ferromangan nur die Aufnahme 
von Sehwefel aus den Brennstoffgasen vermindert, 
und ha.lt den Zusatz fiir wertlos.

Bei der Entkohlung von Eisen zur Herstellung 
von FluBeisen wird Ferromangan und Spiegeleisen 
zugesetzt. Die Wirkung ist: Desosydation und 
Schwefelentziehung sowie Aufnahine von Mangan 
ins Eisen. Wie Lang3) darlegt, werden hierbei die 
Eigenschaften des FluBeisens verbessert, indem die 
Zugfestigkeit erlioht, Hartę und Kerbzabigkeit ver- 
groBert werden bei gleichzeitiger Abnahme der 
Dehnung und Zusammenziehung.

Endlich sei noch auf die Herstellung von Siliko- 
spiegel, Ferromangansiliziuin und Phospliormangan 
liingewiesen. Ersteres ist iufolge seines geringen 
Kohlenstoffgehaltes ais Zusatzmittel fiir feine Spiegel- 
slahle wertroll.

Der B ergbau  au f M anganerz.
\ erfasser hat die im ersten Abschnitt dieser 

Arbeit behandelte hiitteninannische Auffassung zu- 
grunde gelegt und dementsprechend ais m an gan -  
lialtigc E isen erze  alle die Erze angesehen. dereń 
Mangangehalt zwisclien 2 und 30%  schwankt, ais 
Manganerze die Erze, dereń Gehalt 30 und mehr 
1’rozent Mangan betriigt.

Man hat bisher eine scharfe Trennung zwischen 
Manganerz und manganhaltigem Eisenerz ebenso- 
wenig gemacht wie zwischen manganhaltigem Eisen
erz und reinem Eisenerz. Infolgedessen liefert auch 
die amtliche Statistik kein richtiges Bild von der Ge- 
wianung Deutschlands an diesem Minerał. Nach den 

iertcljahrsheften zur Statistik des Deutsehen 
Reiches", herausgegeben vom Kaiscrlichen Statisti- 
schen Anit zu Berlin, ergibt sieli von der E n t- 
"icklun® des M an gan erzb ergb au es im D eut- 
schen Reich nach Zahl der Werke sowie Menge und 
" crtderForderungdas ausZahlentafell zu ersehende 
Bild. Ein Eingehen auf diese Zusanunenstellung er- 
ubrigt sich, da die in ihr enthaltencn Zahlen, wie be-
• " Ast: Manganerze aU Entschwefclungsmittel
™ Kupolofen, St. u. E. 1903, 15. Okt., S. 1134/6.

) ^  f-deraeyor: Ueber dic Verweudung von Jfan- 
gauerzen ais Entachweflungamittel beim Schmelzen von 
'-■uBeisen. St. u. E. 1904, 15. Nov„ S. 1316.

) G. Lang: Ueber den EinfluO dea Mangans auf dio 
■igenschaften des FluBeisens, Metallurgie 1911, 8. Jan., 

*>• 15/21; 22. J ft1„ S. 49.08.

Zahlentafel I. E n tw ic k lu n g  des M anganerz- 
H ergbaues im D e u tseh en  R eich .

Jalir

Zahl dor 
Werko 
(Haupt* 
betriebe 
mit For
derung)

dewlnnung
Wert der 

Oewrlnnung im 
Deutsehen 

Ueleh

Beleg-
schaft

lm
Deuł-
sehen
Keleij

Dłut- i . .'1“, 
achea i _
K.-Icli jProuBcn

t  t

OH
Ilu mięt- 
staaten 

t

Insges. 

1000 M

auf 1 t 

.K

1900 31 59 204 58 016 1188 734 12,39 540
1901 25 56 691 55 866 825 703 12,40 616
1902 23 49 812 48 882 930 579 11,63 502
1903 21 47 994 47 110 884 520 10,84 408
1904 22 52 886 52 092 794 591 11,17 385
1905 19 51 463 51 048 415 598 11,63 347
1906 15 52 485 51 881 604 626 11,92 357
1907 21 73 105 72 442 063 881 12,05 473
1908 17 07 692 67 241 451 815 12,04 436
1909 10 77 177 76 741 436 917 11,88 474
1910 9 80 560 80 325 235 981 12,18 420
1911 10 87 296 86 902 394 1048 12,01 388

merkt, nicht ais zutreffend erachtet werden konnen; 
sie beziehen sieli sowohl auf Manganerz in dem von  
uns angenommenen Sinn ais auf Manganeisenerz, 
fassen also Ungleichartiges zusammen. Dabei ist 
jedoch keineswegs folgericlitig verfahien, indem bei- 
spielsweise das aus dem Bergrevier Koblenz-Wies- 
baden stammende manganhaltige Eisenerz ais Man
ganerz, das ihm nahestehende manganhaltige Eisen
erz aus dem GroBlierzogtum Hessen dagegen ais 
Eisenerz angesehen ist.

Neuerdings ist die Ermittlung der Gewinnung 
unsers Landes an Manganerz und Eisenerz auf eine 
andere Grundlage gestellt worden, wozu dic voin 
Reichsamt des Innem in die Wege geleiteten l ’ro- 
duktionserhebungen in der Montanindustrie den An- 
laB gegeben haben. ihre Ergebnisse sind, soweit sie 
die Erzbergwerke betreffen, erstmalig in der Beilage 
zu Nr. 116 (Jahrgang 1910) der „Nachrichten fur 
Handel, Industrie und Landwirtschaft", zusammen- 
gestellt im Reichsamt des Innem, vom l.Dezember 
1910 veroffcntlicht.

Es heiBt dort unter
I. Eisenerzfórderung im Gebiet des Deutsehen 

Reiches im Jahre 1908 nach Wirtschaftsgebieten:
,,Iu dieser Uebeisicht sind zu Eisenerzen nicht 

nur die eigentlichen Eisenerze gerechnet worden, 
sondern auch die Eisenmanganerze. Ais Eisenman- 
ganerze sind alle Erze mit 12 bis 30%  Mangan, 
ais Manganerze solche mit iiber 30 % Mangan ange
sehen worden."

Es heiBt dann weiter unter
II. Eisenerzfórderung im Gebiet des Deutsehen 

Reiches im Jahre 1908 nach der mineralogischen 
Bezeichnung:

„Die nach dem neuen Yerfahren ermittelte 
Manganerzmenge ist wcsentlich niedriger ais die vom 
Statistischen Anit naeligewiesene Menge. Dies riihrt 
daher, daB vom Statistischen Amt zu den Mangan- 
erzen zum Teil auch Braunsteine von 12 bis 30%  
Mangąngehalt (Eisenmanganerz) gerechnet wurden."

159
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Zahlentafel 2. J a h re s f  o rd e ru  ng D eutseh lands 
an rokcm  E isenerz .

Bezelchnunjj 
der Els«nerze

190$
t

190J
t

1910
t

1911
t

Brauneisenstein 
unter 12 % 
Mangan . . . 2274702 2393479 2634451 2791923

Brauneisenstein 
von 12 bis 30 % 
Mangan . . . 279611 266685 266825 288049

Manganerze
uber 30 % Man
gan ................ 392 474 106 177

Nach einer Mitteilung des Bureaus fiir Pro- 
duktionserhebungen im Reichsamt des Innem wurde 
iin Einyernehmen mit Yertretcrn der PreuBischen 
Geologischen Landesan- 
stalt und des Erzbergbaues 
diese Einteilung gewahlt 
in AnJehnung an die Sta- 
tistik des Berg- und Hiit- 
tonm&nnischenYereins fiir 
die Lahn-, Bill- und be- 
nachbarten Reviere, die 
eine Grenze bei 12 %
Mangan gezogen bat. Diese 
Grenze von 12% sei durch

eiscnbahntarifarische 
Rficksichten bedingt ge
wesen.

Die auf Grund dieser 
Neueinteilung veranstalte- 
ten Erhebungen haben iiber 
die Gewinnung der hier 
in Frage koinmenden Erze 
in Deutschland fiir die 
Jahre 1908 his 1911 die 
Angaben der Zahlentafel 2 
geliefert. In dieser Zusam
menstellung ist der Spat- 
eisenstein dem Brauneisenstein unter 12%  Mangan 
zugezahlt, seine Bczeichnung ais Brauneisenstein 
kann jedoch nicht ais richtig erachtet werden.

Im iibrigen liefern dio Erhebungen des Reichs- 
amtes des Innem ein Ergebnis, das sich im wesent- 
lichen mit den im folgenden zu behandelnden Er- 
mittlungen des Yerfassers deekt. An der von dem 
Reichsamt gewiihlten Unterscheidungsgrenze konnte 
jedoch, da sic kiinstlich ist, nicht festgehalten werden. 
Die Grenze nach unten bei manganlialtigen Eisen- 
erzen liegt bei 12%  Mn, wie bereits angefiihrt ist. 
Wurde rnan die vom Reichsamt dos Innern gegebene 
Einteilung beibehalten, dann wurden alle mangan- 
haltigen Eisenerze mit einem Mangangchalt unter
12 % ais Eisenerze anzusehen sein, demnach auch die 
Siegerlander Erze, dereń Mangangchalt im Durcli- 
schnitt 5 bis 7 % betriigt. Man konnte gegebenen- 
falls die manganhaltigen Eisenerze weiter einteilen, 
indem man solche mit weniger ais 12%  ais Eisen- 
manganerze, solche mit 12 bis 30 % Mn ais Mangan-

eisenerze bezeichnete, indessen wurde diese weitere 
Gliederung praktisch wohl ziemlich bedeutungslos 
sein und ist deshalb vom Yerfasser in seinen weiteren 
Ausfuhrungen auch nicht angewandt worden.

Um die F ord cru n g  an Manganerzen und man- 
ganhaltigen Eisenerzen festzustellen und iiber die 
Yerhaltnisse des Bergbaues auf die genannten 
Mineralien Naheres zu ermitteln, hat Vcrfasser an 
samtliche preuBische Bergrevierbeamte, in dereń 
Rcvier diese Erze gefórdert werden, sowie an die 
Bergbehorden Bayerns, Wiirttembergs, Badens, 
ElsaB-Lothringens, Hessens, Sachscns, der thiiringi- 
schen Staaten, Braunschweigs und Anhalts eine 
Rundfrage gerichtet. Ihr Ergebnis ist in den fol
genden Uebersichten der Manganerzbergwerke und 
Manganeisenerzbergwerke niedergelegt. Ihr Gesanit-

ergebnis sei vorweggenommen. Es betrug dic I6r- 
derung Deutschlands an

Mangancrz Manganelsenerz
t  t

1007 ...............  480 3 018 774
190S................ 423 2 723 121
1909 ...............  417 2 852 058
191 0 ............. 210 3 101625
191 1 .............  241 3 029 002

Aus diesen Zahlen ergibt sich die B e d e u t u n g s -  
lo s ig k e it  unseres M angancrzbergbaues.

Es ist nicht anzunehmen, daB hierin eine Wendung 
eintreten wird. Im Gegenteil! Die wenigen Mangan- 
erzgruben, die Deutschland besitzt, fristen kauiu ihr 
Dasein, und der Zeitpunkt diirfte nicht allzufern 
sein, wo auf der letzten Manganerzgrube die letzte 
Schicht verfahren is t  Lagen die Yerhaltnisse anders, 
ware nicht soweit alles abgebaut, so miiBte D eutsch
lands Bergbau auf Manganerz bei dem groBen Bedarf

‘) AuBer B etrieb .

Zahlentafel 3. M anganorzbergw orko  in  D o u tsch lan d .

Erzff«*halt Fonloruiig IJele?- |

BesitZer Mn Fc
% i %

1
t t

1
.

o 
t t ! '

“ i» ! o |
" l i

H e s s e n :

GieBener Braunsteinw. vorm. Fernie,( 30,9 4,0 
bis bis 

46,2 17,8 u 40 82 10 38 - -

S u c h a e n • G o t  h a :
Morgenstern, Gew.................................
Heinrichsgltick, Otto Diemcr, Elrjtr&burg i 
Alt Roder Fełd, Franz Kainer, Algers-

b e r g .................................................
Gotfcesgabe, E. Sieg fried, Gera . . . 
GotteafGgung, Franz Kaincr, Algers•

b e r g .................................................
Himmelsfiirst, 0. Prugcr, llmenau .

l i !~ O'
U  £ 8  —
i-S ii-; —  »

% | _

—
167

132
18

12
55

30
138

110
30

20
30

42
72

90
48

2
25

lCi 49 
87:102

80| 52 
11 ')

')  l ) i) ! i)

G

6
7
3

2
3

5 5 
4 3

6. i 
2 -

zusammen — | — 384 358|279 194 203 27 17 14
1

W a ł d o o k :
‘ Ottlar im Kreise des Eisenberges, 

Sauerlander Bergwerlct- Yerein, G. m. 
b. FI., Frankfurt............................... bis 00 — 85

i

! 2s| 56

1 11
*) ] >) |l«
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seiner Industrie an diesem wertvollen Minerał in 
Toller Bliite stehen.

Die Bezirke in Deutschland, in denen man von 
dnem Manganerzbergbau reden kann, sind in Zahlen- 
tafel 3 unter Namhaftmachung der Werke auf- 
gefuhrt.

Ais wichtigster Bczirk fiir die Manganerzgewin- 
nung ist Thiiringen, im besondern das Herzogtum 
Sachsen-Gotha zu nennen.

Es sind dort 40 Berechtsamc auf Mangan ver- 
liehen, von denen aber nur noch drei in Betrieb sind, 
die Gewerkschaften Morgenstern, Heinrichsgliick und 
Altróderfeld. Ihre Gowinnung betrug 1911 203 t 
bei einer Belcgschaft von 14 Mann. Der Mangangehalt 
der Erze belauft sich auf rd. 50 %. Ueber die Nach- 
haltigkeit der Yorkommen sowie iiber die voraus- 
siclitliche Betriebsdauer sind keine Berechnungen 
angestellt. Indessen kann man nicht damit rechnen, 
dafi der Bergbau hier noch von langer Lebensdauer 
ist; sind doch in den letzten Jahren erst wieder drei 
Gruben eingegangen. und die Gruben haben auBer- 
dem zuin Teil eine Teufe von inehr ais 100 m erreicht. 
In fruheren Jahren hatte der Manganerzbergbau 
hier eine groBerc Bedcutung. 1840 wurden in dem 
Revier jilhrlieh 1100 t gefordert, und 1897 waren 
noch 16 Gruben in Betrieb. Heute spielt der Bezirk 
jedoch fiir die Versorgung der Eisenindustrie ttber- 
haupt keine Rolle mehr.

Im Grofiherzogtum H essen , in dem zwolf 
Manganerzvcrleihungen bestehen, wird zurzeit Man
ganerz nur auf den GicBencr Braunsteinwerken vorm. 
Fernie in der Lindener Mark bei GicBen gefordert. 
Der Gehalt der Erze an Mangan betriigt iiber 30 %. 
ni einzelnen Fiillen steigt er bis 50 %. Die Grube 
forderte in den Jahren 1907 bis 1911 zwischen 11 
und 82 t Manganerz im Jahr, das nur gelegentlich 
mitgewoimen wird, hauptsachlich geht Bergbau auf 
Manganeisenerz um.

Weiter sei das Fiirstentum W aldeck  erwahnt.
Bas Manganerzvorkommen der Kieselschiefer 

der Gruben Lenscheid bei Sudeck ist abgebaut, 
ebenso die Gruben „Salz und Schmalz“ bei Boning- 
hausen. Ei ging in den letzten Jahren nur auf 
Grube Ottlar im Kreise des Eisenbergs Bergbau um. 
Das Erz hatte durchschnittlich 60%  Mangan, die 
Gewinnung war sehr schwankend, 1907 betrug sie 
® t, 1908 nur 25 t und 1909 wieder 56 t. Seit 
1910 ist der Betrieb eingestellt.

Ais letzter Bczirk, in dem Manganerz gewonnen 
W1rd, ist das Konigreich S ach sen  zu nennen, das 
nach Mitteilung von privater Seite ungefiihr 32 Be- 
rcchtsame hat. Die Forderung — es handelt sich 
nur utn geringwertigen Manganmulm — hat nach 
Mitteilunę des siichsischen Bergamts zu Freibcrg 
nur einen Jahreswert von einigen hundert .Mark.

Es sei noch darauf hingewiesen, daB 1910 im 
Oberbergamtsbezirk B reslau , in den Kreisen Fran
kenstein, Glatz untl Neurode im Bergrevier Ost- 

aldenburg, einige Mutungen auf Manganerz ein- 
gelegt worden ; ind. Die Fundproben hatten einen

Mangangehalt von ungefiihr 30 bis 36 %. Es sind 
auf diese drei Manganerzvorkommen die Felder 
Glflckauf bei Wiltsch, Lotte bei Herzogswalde und 
Lotte I bei Gaberdorf verliehen worden, doch ist 
noch kcin Betrieb eroffnet. Ueber die Nachhaltigkeit 
derVorkommen laBt sich heute noch nichts sagen.

AuBer den genannten Manganerzvorkommen gibt 
es noch eine Reihe anderer Lagerstatten, die aber 
gegenwartig nicht abgebaut werden, und auf die 
Toraussichtlich auch in der Zukunft kein Betrieb 
eroffnet werden wird, teils weil vielfach die Yor
kommen im wescntlichen abgebaut, teils weil sie 
so klein sind, daB ein wirtschaftlicher Bergbau auf 
ihnen nicht betrieben werden kann. Sie haben daher 
nur ein geschichtliches Interesse, wie I lfe ld  am 
Harz und die Vorkommen im hessischen Hinter- 
land bei Laisa und Eifa im Kreise Biedenkopf. End- 
lich ist noch zu erwiihnen, daB kurzlich der Sauer- 
Jandischen Kalkindustrie in Messinghausen im Kreise 
Brilon ein Manganerzvorkommen unter dcm Namen 
S o fie n s to lln  verliehen worden ist, auf dem der 
Betrieb bereits begonnen hat.

D er B ergbau  auf M angan eisen erz .
Im Gegensatz zu dem deutsehen Manganerz

bergbau, dessen Bedeutungslosigkeit ftir unsere 
Eisenindustrie sich aus dem Vorausgegangenen er- 
gibt, weist der Mangan e isen  erz-Bergbau unseres 
Landes eine erhębliche Forderung auf; er ninimt 
daher auch in unserm Wirtschaftsleben eine achtung- 
gebietende Stellung ein.

Wie in dem Werk „Die Eiscnerzvorrate des Deut- 
schen Reiches" von E in eck e  und K o h ler1) aus- 
gefuhrt wird, ist der Begriff der Eisenerzlagerstatte 
wie auch der des Eisenerzes kcineswegs feststehend. 
„In den Literaturangaben und amtlichen Yerzeich- 
nissen ist manches Vorkommen ais Eisenerzlager- 
st&ttc angegeben, das in Gegcnwart, und Zukunft nie 
zur Gewinnung gelangen kann. Dassclbe gilt auch 
von den Manganerzvorkommen.“ Wenn beide Ver- 
fasser bei der Bewertung der Eisenerze dic Erze mit 
einem Mangangehalt von weniger ais 2 % ais „gering“, 
von 2 bis 6 % ais „hoch“ und endlich Erze mit mehr 
ais 12%  Mangangehalt cinfach ais „Manganerze" 
bezeichnen, so kann ihnen aus den bereits friiher 
dargelegten Grunden nicht beigepflichtet werden. 
Yielmehr muB an der Einteilung in Manganeisenerze 
(2 bis 30 % Mangan) und Manganerze (uber 30 % 
Mangan) aus hlittentechnischcn Grunden festge- 
halten werden.

Bei der Ermittlung der Eisencrzvorrate haben 
Einecke und Kohler, dereń Berechnungen der Vcr- 
fasser mehrfach bei seinen Darlegungen folgt, diese 
in die folgenden drei Gruppen cingeteilt; t

1. Eisenerze, welche ohne jede Voraussetzung 
unter den gegenwartig vorhandcnen Bedingungen 
gewonnen werden konnen. Diese werden ais Eisen- 
erzYorrate erster Reihe bezeichnet.

*) E inecke und K o h ler: Die Eisenerzvorrate
des Deutsehen Reiehes.
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Zahlentafel 4. F ó rd e ru n g  von M anganoisonorz im D o u tsch o n  R eich .
Fórderung Relegscbftft

1907
t

m s
t

1909
t

1910
‘

19U 1909 
t

1910 1911

davon
Oborborgamtsbozirk Bonn: 

Bergrovier Koblenz-Wies

2 405 022 2 517 033 2 779 315 2 684 604' 15 047 16 024 15 209

baden . . . . 74 574 74 574 74 574 90 324 80 497 364 387 35(1;
D i e z ................ 3 041 2 005 — 7 840 9 380 44 49 7 i'

,, Weilburg. . . . 88 340 90 177 103 931 105 769 106 493 488 486 533
„ Wotzlar . . . . 09 905 78 994 79 247 80 033 81 974 374 365 303
„ W ie d ................ 352 412 313 230 383 972 438 963 423 203 2 215 2 480 2 308
,, X>aaden-Kirchen 709 342 597 209 035 296 673 761 638 523 3 982 4 077 3 780
„ Burbach . . . . 329 529 274 087 297 109 334 227 306 069 1 796 1 931 1 8S4
,, Siegen . . . . 744 008 013 870 550 590 632 052 703 525 3 228 3 372 3 501
„ M iisen................ 89 478 84 197 90 511 108 224 111 386 1 252 935 900
„ Doutz-ltiinderoth 

Oberbergamtsbezirk Cłausthal:
20 143 23 513 29 268 30 749 15 214 211 102 lii

Bergroyier Schmalkalden . 49 330 53 342 60 025 59 679 08 531 342 348 250
„ Goslar . . . .  

Oberborgamtsbezirk Broslau .
2 308 1 433 903 3 838 3 427 1 S !>

188 559 197 725 205 007 207 816 139 117 1 350 1 394 1 130
H o s a o n ......................................... 102 079 183 099 200 025 196 350 206 063 782 797 821
S aohsen -M oin ingen  . . . . 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000: 500 500 500

insgesamt 3 018 774 2 723 121 2 852 058 3 104 025 3 029 002 16 929 17 321 16590

2. Eisenerze, deren Gewinnbarkeit vom Eantritt 
weniger und leicht erfiillbarer Voraussetzungen ab- 
hangt. Sie werden ais Eisenerzvornite zweiter Reihe 
bezeichnet.

3. Eisenerze, deren Gewinnbarkeit vom Eintritt 
mehrerer oder weniger leicht erfiillbarer Yoraus- 
setzungen abhangt. Sie sollen die Yorrate dritter 
Reihe bilden.

Ais Vorrate in gegenwartig volkswirtschaftlichem 
Sinn konnen nur die unter die erste und zweite Reihe 
fallenden Erznierigen angesehen werden. Die der 
dritten Reihe stellen Yorrate fiir eine fernere, heute 
nicht iibersehbare Zukunft dar.

Haben die von Einecke und Kohler ermittelten 
Zahlen auch nur einen Schatzungswert, so sind die 
bergbaulichen Yerhaltnisse des Siegerlandes, des, wie 
wir sehen werden, wiehtigsten Gebietes fiir die deut- 
sche Manganeisenerzgewinnung, durch die geologische 
Forschung doch soweit geklart, daB hinreichend An- 
haltspunkte fiir eine einigemiaBen zuyerlassige 
Schatzung vorliegen.

Ueber die G cw inn ung von M anganeisen erz  
im Deutschen Reich und ihre Verteilung auf die ein
zelnen Bundesstaaten gibt die Zahlentafel 4 AufschluB.

Danaeh wurden 1911 im Deutschen Reich 
2,97 Mili. t  Manganeisenerz gefordert, die zum weit 
iiberwiegenden Teil (2,4 Mili. t) aus PreuBen stamm- 
ten, auf Hessen entfielen 207 000 t, auf Sachsen- 
Meiningen 135 000 t.

In Anlehnung an die Einteilung von Einecke 
und Kohler hat Yerfasser die preuBischen Yorkommen 
nach ihrem geologischen Auftreten in die folgenden 
sieben Bezirke geschieden:

1. Hunsriick und Eifel (Bergreviere Kóblenz-Wies- 
baden, Koblenz und Dureń);

2. Lahn- und Dillgebiet (Bergreviere Diez, Weil- 
burg, Wetzlar und Dillenburg);

Zahlontafol 5, F o rd o ru n g  un d  B elegachaft der 
d o u tschon  M angano isonerzg ruben .

Fordcrgeblrt
Zabl
der

Werke
Fiirde-
runjj

t
i

sch*ft ;

Hunsruek und Eifel. . . . o 80 497 350
Lahn- und Dillgebiet . . . 13 197 847 973
Siegerland einschl. Westor-

12 433w a l d ................................. 47 2 182 706
Bergischer Eisenerzbezirk . 3 15 214 112
Thiiringer Wald, Spessart

200und O dem vald................ 4 68 531
1 3 427 9

Oberschlesien......................... 10 139 117 1 130

zusammen 80 2 687 339 15 269

3. Siegerlaud einschl. des Westerwaldes (Berg- 
reviere Wied, Daaden-Kirchen, Burbach, Siegen 
und Miisen);

4. Bergischer Eisenerzbezirk (Bergrevier Deutz- 
Riinderoth);

5. Thuringer Wald, Spessart und Odenwald (Berg- 
revier Schmalkalden);

6. Harz (Bergreviere Goslar und Zellerfeld);
7. Oberschlesien (Bergrevier Tarnowitz).

Fórderung und Belegschaftsziffer der Mangan-
eisenerzgruben dieser sieben Bezirke im Jahre 1911 
sind in Zahlentafel 5 aufgefuhrt.

Der bedeutendsteManganeisenerzbergbauPreuBeiiS
gelit im Oberbergamtsbezirk B on n  uin. Yon 1907 
bis 1911 wurden hier n a c h s te h e n d e  Mengen Mangan
eisenerz gefordert:

1907 ....................  2 48 1 432 t
1908 .................... 2 152 522 t
1909 ....................  2 250 498 t
1910 ....................  2 50 1 941 t
1911 ....................  2 476 204 t
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Im Hunsruck bei Waldalgesheim liegen dic Braun- 
steinwerke Dr. Geier, die mit den von ihncn kurzlich 
hinzuerworbenen Gruben der Gebr. Waiulcsleben 
jahriich 80 000 bis 90 000 t fordern. Die Erze haben 
durchsclinittlich 18 bis 20 % Mangan und 26 bis 
28% Eisen. In den Bergrevieren Diez und Dillcn- 
burg ist der Bergbau auf Manganeisenerz bedeutungs- 
los, in dera Bergrevier Weilburg werden jahriich 
iiber 100 000 t, im Bergrevier Wctzlar iiber 80 000 t 
gefórdert. Das wichtigste Manganeisenerzvorkommen 
PreuBens findet sich im Siegerland einschlieBIich 
Westerwald, dessen etwa 50 zurzeit in Forderung 
stehende Gruben fiinf Bergrevieren angehoren. 
Einccke und Kohler berechnen die Yorratsmengen 
crster Reihe der betriebcnen Felder auf iiber 100 Mil- 
lioncn t, die Yorratsmengen aufgelassener Werke auf 
14'/, Millionen t. Die Fordermenge betrug in 1911 
2182706 t bei einer Belegschaft von 12 500 Mann. 
Wahrend eine Reihe kleinerer Gruben in den letzten 
Jahren auBer Betrieb gesetzt wurden, konnte eine 
gróBere Anzahl den Betrieb croffnen dank der dureh 
die Absatzraóglichkeit nach Oberschlesien verur- 
'achten hohen Preise fiir Spateisenstein. Es verdient 
noch erwiihnt zu werden, daB die Grube Stahlert 
bei Herdorf mit Bollenbach bei Ilerdorf und die 
Grube Alter Beerberg bei Niederschelden mit Ver- 
rinigte Iienriette bei Mudersbach konsolidiert wurden. 
Die Forderung des Siegerlandes von manganhaltigen 
Spat- und Brauneisenstein in den Jahren 1900 bis 
1911, zusammengestellt nach der Zeitschrift fiir das 
Berg-, Htttten- und Salinenwesen, zeigt die Zahlen
tafel 6.

Zahlentafel 6. F o rd eru n g  von  m a n g a n h a ltig e in  
Spat- und B ra u n e iso n s te in  im S ieg e rlan d  

in den J a h ro n  1880 bis 1911’).

J*hr
SpatfisciMi-in iiraiinelsen&teln

Filrdprung
t

Wert 
1000.«

Ftirilcrung
t

WlTt 
1000 Jt

1900 1 669 711 19 680 82 934 987
1901 1 572 604 22 471 17 072 200
1902 1 287 686 14 742 21 233 229
1903 1 606 621 16 466 24 713 259
1904 1 451714 14 631 19 023 186
1905 1 736 878 17 347 14 637 148
1906 2 095 999 24 667 29 370 340
1907 2 107 832 39 204 37 036 428
1908 1 815 737 22 353 28 804 296
1909 1 853 331 20 469 17 800 213
1910 2 071 712 —. 19 778 _
1911 2 055 512 — 88 815 —

derung 60 492 t. Die ubrigen Vorkommen sind nur 
klein und haben zum Teil nurgeschichtlicheslntcressc.

In den Oberbergamtsbezirken D o rtm u n d  und 
H a lle  geht kein Bergbau auf Manganeisenerze um. 
Dagegen stelien im Oberbergamtsbezirk B resla u  
im Tarnowitzer Bergrevier neun Gruben auf Mangan
eisenerz in Forderung, dereń Erze allerdings nur einen 
geringen, meist nicht 5%  uberstcigenden Mangan- 
gelialt haben. Die Forderung betrug im Jahre:

190 7 ..................... 188 559 t
190 8 ..................... 197725 t
1909 .......................  204 007 t
191 0 ....................  208 310 t
191 1 .....................139 117 t

Wahrend der Manganerzbergbau in PreuBen reclit 
erhcbliche Forderziffern aufweist, komint diesem 
Bergbauzweig in den anderen deutschen Staaten, 
abgesehen von Hessen, nur sehr geringe Bedeutung 
zu. Ein bedeutendes Manganeisenerzbergwerk ist 
die im Besitz der Maximilianshutte befindliche 
GroBkamsdorfer und Oberwellenborner Erbbeleihung, 
dic im Herzogturn Sachsen-Meiningen und im Fiirstcn- 
tum Schwarzburg-Rudolstadt liegt. Die Forderung 
betragt durchschnittlich 135 000 t bei einem Gehalt 
der Erze von 2,5 bis 5 % Mn und 42 bis 45 % Fe.

Endlicli ist der Bergbau des GroBherzogtums 
H essen  zu nennen, indem  sich vier Mangancisenerz- 
bergwerke in Betrieb befinden von insgesamt 357 Ver- 
leihungen. Dic Forderung dieser Gruben betrug nach 
amtlicher Angabc

190 7 ..................... 102 079 t
190 8 ..................... 183 099 t
1909 ........................  200 025 t
191 0 ..................... 190 350 t
191 1.....................  206 603 t

Die bedeutendste Grube ist das GicBener Braun- 
steinwerk vormals Fernie in der Lindener Mark bei 
GieBen; die Forderung betragt 130 000 bis 150 000 t 
im Jahre, der Erzgehalt schwankt zwischen 12 bis 
30 % Mangan, 17 bis 40 % Eisen und 20 bis 24 % 
Wasser. Ferner erzielten noch die Gruben Rosbaeh I 
und Rosbaeh bei Oberrosbach eine bemerkenswerte 
Forderung von mehr ais 33 000 t.

Zum SchluB sei noch darauf hingewiesen, daB im 
Harz (Iberger EisenerzstOcke) und im Thiiringer

Zahlentafel 7.
Y o rra to  P reuB ens an  M an g an e isen e rz .

Die Manganeisenerzvorkominen im Wittgensteiner 
Kreise sind wegen des geringen Mangangehaltes und 
der schleehten Yerkehrsverhaltnisse bedeutungslos. 
Der bergische Eisenerzbezirk fordert etwa 15 000 t, 
der Gehalt der Erze betrSgt 2 bis 20 % Mangan bei 
30 bis 38% Eisen.

Im Oberbergamtsbezirk Cl au st h a l liaben nur 
die im nordwestlichen Teile des Spessarts gelegenen 
staatlichen, zurzeit von Krupp gepachteten Bieberer- 
gruben einige Bedeutung; in 1911 betrug ihre FOr-

Bczlrk 1. Reihe 
MIII. t

2. Reihe 
MIII. t

Hunsruck und Taunus . . . 
l.fthn- und Dillgebiet. . . . 
GieCener Braunsteinwerke . .
S ie g e r la n d .............................
Bergischer Eisenerzbezirk 
Rcvier Schmalkaldcn. . . .
Bieberer G r u b e n .................
O berschlesien.........................
GroBkamsdorf u. Oberwellen- 

b o r n .....................................

9,000
100,000

1,900
3,500

12,000

0,200
0,500

15,000

2,300

_

1,500

zusammen 133,100 18,800
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Wałd noch yerschiedene Manganeisenerzvorkonunen 
bekannt siud, iiber deren Bedeutuńg jedoch ein 
sichercs Urteil mangels geniigender Aufschliisse nicht 
zu gewinnen ist. Das ttbrige Deutschland birgt gar 
keine oder nur wirtschaftlich bedeutungslose Vorr5te 
an Manganeisenerz.

FaBt man das Ergebnis der vorausgegangenen 
Ausfuhruugen zusammen, so ergibt sich von den an- 
stehenden Mengen von Manganeisenerz in PreuBen, 
soweit die Yorrate geschatzt sind (fiir das ubrige 
Deutschland liegen keine Berechntingen vor), das in 
Zahlentafel 7 wiedergegebene Bild. (SchluO folgt.)

Die neue Hochofenanlage der Vereinigten Huttenwerke 
Burbach-Eich-Dudelingen in Esch a. d. A.

Yon Direktor H u b e r t  H o f f  in Esch.
(Mittoilung aus der Hochofenkommission des Vcreins deutscher Eisonhdttenleute.) 

(SchluB von Seite 1207.)

I j ie  alte Hochofen- [" 
■*—'" anlage hatte eine 
Nulireinigung mit Kuh- 
lern, Bauart Bian, fiir 
die Winderhitzer und 
Danipfkessel und einen 
Theisenwascher fiir dic 
GasmaMhinen. Mit den 
neuen Hochofen wurde 
eine Trockengasrcini- 
gung, Bauart 1 łalberg- 
Beth, errichtet, deren i  

Stundenleistung auf 
180000 cbra berechnet 
ist (Abb. 11 u. 12). Die 
alte Anlage dient in der 
1 lauptsacheala Rcserve, 
doch wird ein Yentilator 
zur Sicherheit in Betrieb 
gelassen. Die Trocken- 

gasreinigung umfaBt 
seebs Gruppen Filter- 
kiisten, denen j e cin Gas- 
uberhitzer vorgelagert 
ist. Zur Ueberhitzung 
dienen die Abgase von 
Winderhitzern, die mit
tels Yentilator durch 
eine warmegeschiitzte 
Rohrleitung unmittel- 
bar vordem Sehornstein 
abgesaugt werden, Die 
Abreinigungsgase wer
den in gleicher Weise 
uberhitzt ZurBeschleu- 
nigung der Gichtgase 
dienen drei Yentilato- 
ren, ein vierter dient 
zur Reserye. Die Roh- 
gasleitungen sind in der 
bekannten Zickzack- 
fornl ausgefiihrt. Unmit- 
telbar an den Oefen 
stehen Staubabscheider 
von 10 tn Durchmesser, 
die mit einem kegel- Abbildung 12. Gasreinigung.

Abbildung 11. Gasreinigung im Bau.
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15 ni erreichte. Es wurde hier 
das Notwendige mit dem Niitz- 
liclien yerbunden, indem die in 
eisenbewehrtem Schlackenbeton 
ausgefiihrte Mauer ais Hohlraum 
durchgebildet wurde. Der untere 
Teil der Mauer umschlieBt den 
HauptabfluBkanal fiir Abwasser, 
der bis zur Alzette yerlangert ist. 
Der mittlere Teil enthalt Was-, 
serleitungen, elektrische Kabel, 
Lcitungen fiir PreBluft u. dgl. 
Im oberen Teil, der nach der 
Walzwerksseite mit Fensteroff- 
nungen yersehen ist, befinden 
sich Lagerniume, Bureaus und 
Maschinenr&ume. Unter anderem 
sind hier auch die Steuerniaschi- 
nen fiir die Winden der Schriig- 

aufziige untergebracht. Dio Anordnung dieses Bau- 
werkes ist derartig durchgefiihrt, daB ein Gerippe, 
bestehend aus Doppelralimen, mit einer artnierten 
Betonhaut fiberzogen wurde, die die Erddriicke und

l)ir ncue Hochofenonlage d>r Vereinigtnt I!tittenuv.rke in Esch o. d. A . Stahl und Eisen. 1255

Abbildung 13. Gebliisohaus, Innenansicht.

fónnigenJEinbau yersehen sind, um den das Gas 
derart herumgefuhrt wird, daB an der Umkehrstelle 
an der Unterkante des Kegels die geringste Gas- 
geschwindigkeit herrscht. Dio Wirkung dieser Ab- 
scheider ist sehr gut, so daB die Lei
tungen fast frei von Staubablagcrun- 
gen bleiben. Vor dem Eintritt in die 
Gasreinigung ziehen die Gase durch 
Standrolire, die ais Oberflachenkiihler 
wirken, aber mit selbsttatiger Wasser- 
ewspritzung yersehen sind, die in Wir
kung tritt, wenn holie Gastemperaturen 
eintreten. Das Heizgas wird ungekiihlt 
venvendet, wahrend das Motorengas 
zwecks Kuhlung durch einen INTaeh- 
kuhler, Bauart „Kubicrschky11, ge- 
fuhrt- wird. Der Hohenunterschied von 
i m zwischen den beiden Teilen des 
Huttenwerkes machte die Errichtung 
einer Stutzmauer notwendig, die bei 
den hohen Belastungen bis auf ge- 
wachsenen Baugrund gefiihrt werden 
muBte und somit eine Gesamthohe von Abbildung 14. Eisenkonstruktion fiir das olektrischo Kraftwcrk.

sonstige Belastungen auf 
die Rahmen ubertragen. 
Letztere, das eigentliche 
Tragwerk bildend, stehen 
in Abstanden von 3 bis 
3,5 m. Die mittleren, wage- 
rechten Stiibe der.Doppel- 
rahmen sind mit der Decke 
iiberspannt, welche den 
mittleren und oberen Teil 
voneinander trennt. Die 
Trennung des unteren Tei- 
les vom mittleren ist durch 
einen einseitigen Laufsteg 
gebildet, welcher eine be- 
queme Zuganglichkeit bei-

Abbildunj; 15. Innenansich t des elektrischen K raftw erkes.

der Teile ermoglicht.
Mit Rucksicht auf 

die schweren Fundatnente
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Abbildung 17. Eisenkonstruktion fiir dio Rejmraturwcrkstott.

eine Hoclistleistung von un- 
gefiihr 1150 ebm i. d. min.

1 Reservegeblase D T G
13 b mit einem Gebliisezyliu- 
(ler von 2200 mm Durch- 
messer fiir eine HGchstlei- 
stungvon 700 cbm i. d. min. 
Dieses Gebliise ergibt bei 
Anwendung von Zuscbalt- 
riiumen und verminderter 
Leistung eine PreSsnng ton 
2,25 at. Es dient ais Re- 
serve sowohl fiir die Hoch- 
ofengebliise ais auch fiir das 
Stahlwerksgebliise.

Die 14 Kraftzylindcr der 
Geblasemaschinen haben ge
nau gleiche Abmessungen, 
so daB die Reservestiickc

wurde das Geblasehaus 
auf den unteren Hiit- 
tenflur gesetzt. Es 
liegt parallel zur Stfltz- 
mauer in der Nilhe der

Hochofenanlage, an 
einer Stelle, die bereits 
von der alten Schlak- 
kenhalde eingenonunen 
war. Dieser IJmstand 
verzogerte den Beginn 
der Fundameutarbei- 
ten, so dat) sich gerade 
fiir diese Anlage ein 
ganz besonderes be- 
schleunigtes Baupro- 
gramm ergab, damit die 
Inbetriebsetzung der 
neuen Hochofen nieht 
durch die Maschinen- 
anlage verzogert wurde.

Im G eblasehaus 
(g. Abb. 13) gelatigten 
die folgenden von der 
Maschincnfabrik Augs- 
burg-Niirnberg geliefer- 
ten Gasmaschinen zur 
Aufstellung:

4 Hochofengeblase 
1) T G 13 b mit einem 
Durehmesser des Ge- 
blitsezylinders von 2950 
mm, fiir eine Hochst- 
leistung von ungefahr 
1300 cbm i. d. min.

1 Stahlwerksgeblase 
D T G 13 b in Zwillings- 
anordnung mit Ge- 
bliisezyl indem von 1900 
mm Durehmesser fiir A bbildung 19. Der Ateettekanal.

Abbildung 18. Irmenansicbt der Reparaturwerkstatt.



23. Juli 1914. Zur Frage. der Nebenproduktengewinnung aus Generalorgascn. S tahl und Eison. 1207

an jeder Stelle passen 
mussen. Die Windlei- 
tangen zu den Hoch
ofen sind derart an die 
Geblasemaschinen an- 
geschlossen, daB jede 
Maschine auf jeden 
Hochofen blasen kann.

Die alte Anlage be- 
st£i zur Erzeugung von 
dektrischer Energie ein 
Kraftwerk mit drei Gas- 
dynamos von je400 KW 
Hiichstleistung. Sie 

crzeugte Gleichstrom 
von 500 Yolt Span nung.
Fiir die Neuanlage 
"urde Drchstrom von 
3000 Yolt Spannung 
vorgesehen und hierfur Abbildung 20. Mischorankgo.

ein Kraftwerk errichtet, das drei Turbogeneratoren ist Hochofenschlacke und Schlackensand zur Yer-
von je 4000 KW Normalleistung und 0000 KW wendung gekommen. Nur bei den Erztaschen wurde
Hochstleistung enthalt (vgl. Abb. 14 und 15). Die in einem bestimmten Ycrhaltnis Moselsand zugesetzt

Zuschriften an die Redaktion.
(Fur die !o dieser Abtellung erscbelnenden Yerfiffentlicbungen Ubernlramt die Redaktion keine Ver*ntwortuog.)

Zur Frage d er  N e b e n p r o d u k te n g e w in n u n g  a us  G e n e r a to r g a se n  in d e r  H i i t ten in d u s tr ie .

Die selir \vertVolle Arbeit1) von O tto  W olff in 
Saarbrucken muB ais ein weiterer Schritt in der 
Klarung der Frage der Gewinnung der Neben-

l ) S t .«. K. 1014, 19. Marz, S. 473/80; 2. April, S .579/85,

xxx.M

erzeugnisse im Yergasungsbetriebe bezeichnet werden, 
um so meltr, ais in diesem Aufsatz wiederholt auf ein 
leicht mijgliches Fehlschlagen hingewiesen wird. Es 
kann nicht genug betont werden, daB „mit der

Abbildung 10.
Anordnung des Gasbronnors an don Damjifkcssoln.

Turbogeneratoren wurden yon der Allgemeinen Elek- 
trizitats-Gesellschaft, Berlin, geliefert. An das Turbi- 
nenhaus schlieBt sich auf der einen Seite das Schalt- 
haus an. An der anderen Seite ist das Kessel- 
haus angebaut. Hier stehen fiinf Steilrohrkcssel, 
Bauart Stirling, erbaut von der Hannoverschen 
Maschinenfabrik, und zwar drei Stiick von je 800 
qm und zwei Stiick von je 400 qm, also insgesamt 
3200 qni Heizflache. Die Kesselanlage (s. Abb. 16) hat 
den Dampf fiir die Turbinen, fiir die Kolbendampf 
maschine zum Antrieb derBlockstraBc und fiir einige 
kleine Nebenbetriefce zu liefern. Die hOchste Dampf- 
spannung betragt 15 at Ueberdruck bei 375 ° Ueber- 
hitzung.

Die Abb. 17 und 18 zeigen die Reparaturwerk- 
statt im Bau und nach der Fertigstellung. Aus der 
Abb. 19 ist die Kanalisierung der Alzet te ersichtlich.

Dic Mischerhalle (s. Abb. 20) sowie das Stahlwerk 
liegen an der Stelle der alten Schlackenhalde, durch 
dereń Abtragung der Beginn fiir die Erbauung dieser 
Anlagen erheblich verzogert wurde. Die beiden R oh -  
e isen m isc lie r  sind fiir einen Inhalt von 800 t 
erbaut und konnen ohne Aenderung des Unterbaues 
dureh Verliingerung an beiden Enden um je einen 
MantelschuB auf einen Nutzinhalt von 1200 t ver- 
groBert werden.

Fiir die Fundamente saintlicher Gebaude und 
Maschinen sowie fiir die Bauwerke in Eisenbeton
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Dampf- una Warmewirtschaft die Anlage steht oder 
fallt“ , daB weiter „in jedem einzelnen Falle eine 
derartige Anlage den Betriebsanfordemngen und“ — 
ganz besonders — „der Kohle angepaBt werden 
muB“, wobei ich hiiuufttgen mochte, daB die Hólie 
des Kohlenpreises hierbei von ausschlaggebeuder Be- 
deutung ist, und daB „eine Yeraflgcmeinerung eines 
Schemas zu einem MiBerfolg filhren kann“. Dabei 
hat der Yerfasser nur eine moglichst gleiehmaBig 
beanspruchte Gaskraftanlage im Auge, wahrend die 
Yerwendung fiir Heizzwecke nur fiir den Gasbedarfs- 
ausgleich so mitluuft. Damit ist wohl recht klar 
und dcutlich ausgcsproehen, wie vorsiehtig man an 
diese Frage herantreten muB, um keiucn Fehlgriff 
zu tun.

Wahrend hierbei mehr oder weniger nur der 
Masehinenteehniker zu Worte kommt, wird an 
anderen Orten diese Frage mehr voni Standpunkte 
der chemischen Technologie behandelt, wobei hier 
noch mehr eine Yerbilligung des Gaserzeugerbetriebes 
nachgewiesen wird. In allen diesen Fftllen wird diese 
Angelegenheit aber in feueningstechnischer Be- 
ziehung viel zu wenig untersucht und beleuchtet. 
Nun hat aber vor allem in letzter Hinsicht gerade 
der Huttenmann an dieser Frage das groBte Interesse, 
weil er durch die Yergasung der Kohle in erster 
Linie Hcizgas zu erzeugen hat und sich daher be
zuglieh dieser Neuerung zuallererst fragen muB, ob 
fiir ihn dureli ihre EinfOhrung nicht auch gleich- 
zeitig damit eine Erhohung des Kohlcnverbrauches 
fiir seinen Betrieb verbunden ist, und wie hoch 
dieser anzuschlagen sei.

Schon in der Mitteilung der Stahlwerkskom- 
mission des Yereins deutscher EisenhUttenleute gibt 
R .S ch u lz ') an, daB „furSiemens-Martin-Werke und 
sonstige Anlagen mit geringen Leitungsverlusten die 
Rechnung nur einen mafiigen Yorsprung des Mond- 
gasverfahrens gegeniiber der gew5hnlichen Gas- 
erzeugung ergibt", wobei man an dic derzeit all- 
gemein „flbliche“, jedoch ,,vcrbesscrungsfahige“ Yer- 
gasungsweise zu denken hat und der infolge Ab- 
kiihlung des Gases und Abscheidung des Teeres 
erforderliche Mehrrabrauch2) an Yergasungs- und 
infolgedessen auch an Dampfkohle nicht in die 
Berechnung einbezogen wurde.

Ein solcher M ehraufw and an Y ergasu n gs- 
k o h le  is t  nun — stets hochste Leistung der Yer- 
gasungsanlage in warmetechnischer Beziehung vor 
und nach Einfiihrung der Gewinnung der Neben- 
erzeugnisse beim Yergleiche ais oberste Yoraus- 
setzung angenommen tatsaehlich erforderlich, wie 
sich aus folgender Ucberlegung ergibt:

Wird z. B. ein rohes, also teer- und ruBhaltigcs 
Generatorgas1) mit einer Temperatur von 300 ' an 
die Heizstelle gebracht, so entspricht 1 cbm (bezcen  
auf urspriinglich 0 0 und 760 nim QS) 1876 WE 
(freie und gebundene Warnie), wobei auf 1 kg Kohle

>) St. <1, E. 1913, 24. .Tuli. S, 1221/5.
*) Vgl. St. u. E. 1913. 2. Okt.. S. 11*52/5.
*) Vgl. St. u. E. 1911, 21. Bez.. S. 2086/8.
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in dem angezogenen Falle 3,05 cbm zu reclmen sind. 
Die Flammcntemperatur dieses Gases bei Yerbren- 
nung mit der theoretischen Luftincnge ist 1745 *. 
Wird nun dio Yergasung zum Zwccke eines vcrmehrteu 
Ammoniakausbringens mit hohem Dampfzusatz be- 
trieben, so wird bei derselben Kohle ein Gas von 
nur mehr 1240 WE fiir 1 cbm1) erziclt, das deni- 
entsprechend auch eine betriichtlich niedrigere Flain- 
mentemperatur, und zwar nur 1473 0 besitzt, wahrend 
die Gasmenge fiir 1 kg Tergastcr Kohle nicht be- 
deutend ansteigt (3,62 cbm)1). Dadurch wird nun 
in zwcifachcr Hinsicht ein Mehrvcrbrauch an Yer- 
gasungskohle verursacht. Einmal ist fiir gleichen 
Warmebedarf einer Heizstelle bei Yerwendung des 
gcreinigten, kalten Gases ein um 27,6 % hoherer 
Yerbrauch an Yergasungskohle erforderlich; dann ist 
des weiteren zur Erzielung des gleichen Wirkungs- 
grades wie beim hochheizkriiftigen Gase infolge des 
ganz ansehnlich geringeren „pyrometrischen Effcktes1' 
des minderen Gases’) ein w eiterer Aufwand an Heiz- 
gas bzw. zu vergasender Kohle notwendig, so dafi 
nun fiir den g le ich en  Y erw endungszw eck  
n ic h t m ehr 1 t K oh le  a u sre ic lien , sondern 
iibor 1^  t v er g a st  w erden  mOsscn.

Gerade dieses wichtige Moment ist in allen bis- 
herigen Arbeiten iiber diesen Gegenstand auBer aclit 
gelassen worden. In obiger Zalil ist der zur Er- 
ziclung eines hoheren Ammoniakausbringens ver- 
m ehrte A ufw and an D am p fk oh le  noch nicht 
e in m al in b egr iffen . Letztcrer kann fiir den be- 
sprochenen besonderen Fali mit 17,14 kg fiir nur 
200 kg Dampf auf 100 kg Yergasungskohle angesetzt 
werden, nachdem dio in der Anlage selbst erzeugte 
Dainpfmenge von 80 kg bereits bcriieksiehtigt ist. 
Es stehen somit 1,76 t  Kohle bei hohem Ammoniak- 
ausbringen nur 1 t Kohle beim bisherigen Yerfahren 
gegeniiber, wenn die Gase ais Ifeizgase im Htttten- 
betriebe fflr gleichen Yerwendungszweck gebraucht 
werden.

Wird in der Zahlentafel 2 des in dieser Zeitschrift1) 
erschienenen Aufsatzes der Bruttogewinn statt mit 
148,58 ,.K mit 200 JC f. d. t Sulfat angenommen. 
um auch den hochsten Gewinnaussichten zu geniigen, 
so ergibt sich trotzdem ein Yerlust von 76 000 .11, 
nachdem fiir den kaum verkauflichen Yergaserteer 
nach Abschlag der Erzeugungskosten nicht mehr ais 
8,4 (hOchstens 11) JC Bruttogewinn f. d. t  angesetzt 
werden kami. Bei dieser Berechnung sind fiir den 
erhohten Dampfverbrauch nur die Kohlenkosten 
angerechnet, und die Auslagen (Yerzinsung und Til- 
gung) fiir die dem Kohlenmehrverbraueh entsprechend 
YcrgroBerte Yergasungsanlage noch gar nicht beriick- 
sichtigt. Diese Erweiterung des Yergaserbetriebes 
von taglich 100 t auf Uber 150 t  hat daher ebenfalls 
eine selbstverst&ndliche Yerteuerung zur unmittel-

') Siehe auch F isch er, ,.Kraftgas‘\  S. 144.
*) Ygl. St. u. E. 1911, 21. De*., S. 2087, Zahlen

tafel 2.
») Vgl. St. u. E. 1913. 6. Mara, S. 385/94.
ł) 1911, 21. Del., S. 2087.
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barcu Folgę. D ic W ir tsc h ą ft lic h lc e itsv e r h S lt-  
nisse sind daher in W ir k lic h k e it  noch  bei 
weitem u ngiln stiger a is  d ie  orrechn eten .

Lcider lassen sieli bei metallurgischen Oefen die 
Beheizung8vcrhaltnisse bei Ersatz eines Brenestoffes 
durcli einen andern nieht in genauen Zahlen1) be- 
rechnen und angeben; jedoch liiBt sich aber gerade 
liier behaupten, und die Erfahrung bestatigt dies 
kmdertfach, daB jede Erhohung des pyroinetrisehen 
Effektes5) durch Anwendung von hoehheizkraftigen 
Gasen sich in viel hoherem MaBe bezahlt macht, ais 
es der Bbmessung nur nach ihrem Heizwerte ent- 
sprechen wflrde. Am ehesten wflrde eine endgttltige 
Losung dieser Friige herbcigefiihrt werden, wenn die 
Deutsche Mondgasgesellschaft, die an der Sache am 
incisten iuteressiert ist, einem ganz neuzeitlichcn 
Hflttenwerk eine Kondensationsanlage kostenlos zur 
Yerfilgung stellen wilrde, um auf diesem Werk, ani 
besten bei der Siemens-Martin-Anlage, unter eiuwaiul- 
freier wissenschaftlicher und technischer Kontrolle, 
die zur genauen Losung der Frage des Kohlenmehr- 
vcrbrauehes infolge der Einfilhrung der Reinigungs- 
aulage notwendigen Versuche durclizufiihren. Hier
bei wiire es allerdings von groBem Vorteil, wenn die 
Versuchsdauer mdgliehst groB gcwiihlt wilrde, und 
zwar niindestens vier bis sechs Wochen fiir jede 
\  ersuchsreihe. In beiden Fiillen, niimlich vor und 
nach Einfilhrung der Reinigung des Gases, hiitlen 
so lange Vorversuche bis zur Erzielung der hochsten 
Leistung der Yergasungsanlage, des Ofenbetriebcs 
sowie im zweiten Falle auch der Reinigungsanlage 
stattzufinden, um ganz gleiche Yersuchsbediugungcn 
in beiden Fiillen mit mdgliehst groBer Sichcrheit 
herbeifiihren zu kOnnen.

Was nun die Frage der Yerwendung von gerei- 
nigtem kaltem Gase betrifft, so ist folgendes zu 
beachten: Ist fiir gleichen Wirkungsgrad — ais 
tmmdlagc diene z. B. die Erzeugung von 1 t Martin- 
stahl — nach obigem nunmehr eine groB ere Menge 
des gereinigten kaltcn Heizgases (daher entsprechend 
hoherer Kohlenbedarf) erforderlich, so wird nicht 
nur dic Chaigendauer eine liingere, sondern auch 
die \  crluste durch Strahlung, Leitung und Abgase 
werden groBere, die wieder den Gewinn durch die 
yerhaltnismaBig geringeren Abhitzcyerluste iufolgc 
\erwcmlung vou kaltem Gaso weit ubertreffen. Es 
kann sich daher fiir das k a lte  Gas k e in e  E r
hohung des W irk u n gsgrad es’) ergeben, wiihrend 
die Ausnutzurig der heiBen Abgase der metallurgi
schen Oefen in niichster Zukunft immer allgemeiner 
werden dtirfte, so daB auch dic bisherige Betriebs- 
"eise sich noch wirtschaftlicher gestalten wird.

*) VgL St. u. E. 1913, 0. Marz, S. 385/94.
) Bei diesem Begriff moehte ich nebst der Flammen- 

■'“iperatur mehr noch auf den Temperaturuntersehied 
’.u?*c“*n " armealigebenden und warmeaufnehmenden 
lorpern dio Betonung legen.

) *’<'8ensatz zu den Ausfflhrungen in St. u. E. 
?»‘3. 24. Juli, S. 1225 und 2. Okt., S. 1653, sowohl 
■'lad US5 auf Flamm en tein p m  tur ais auch Wirkunga-

Da urspriinglich das Mondschc Yergasungsver- 
fahren die vollstiindige Mitvergasung des Tceres 
anstrebte und zum Teil auch erreichte, so ist es 
bezeichnend, daB bei allen bis jetzt am Festlande 
errichteten Anlagen eine Teerabscheidung vorgesehen 
wird. Nicht unbeachtet darf bleiben, daB die ge- 
winnbaren Teerinengen je nach Kohlensorte sehr 
Ycrschiedcn ausfallen konnen, und weiterhin, daB 
der Gaserzeugcrteer, wenigstens zurzeit, weil schwcr 
vcrkiiuflich>), am besten an Ort und Stelle zu ver- 
hcizen ist. Seiue Gcwinnungskosten sind zudem 
nicht unbctrachtlieh, so daB sich dadurch eine \rer- 
teuerung dieses, wie erwahnt, meist nur ais Brenn- 
stoff ver\vendbaren Erzcugnisses der Gasreinigung 
ergibt. Die Gestehungskostcn stellen sich im an- 
gezogenen Falle auf ungefiihr 17,G J t  f. d. t Teer, 
mit welchem Betrage zumindest dieser der Yer- 
wcndungsstelle aufgcrechnet werden miiBte. Hierzu 
kommen noch die besonderen Einrichtungen fiir die 
Teerfeuerting, wahrend dies bei Rohgasvcr\vendung 
hinwegfiillt. AuBerdcm tragt der Tecrgchalt des 
letzteren sehr viel zur Hebung des pyroinetrisehen 
Effektes bei.

Was nun dic Ycrgasung von Braunkohlen nach 
dem Mondschen Yerfahren2) betrifft, so liegen die 
Yerliiiltnisse in bezugauf die Warmewirtschaft wesent- 
lich anders wie bei Betrieb der Yergasung mit Stein- 
kohlen. Die Gastempcratur ist hier schon von Haus 
aus sehr niedrig (80 bis 120 °), so daB in dieser Be
ziehung nur ein unwesentlicher Unterschied zwischen 
Roli- und Reingas besteht. Diese Emiedrigung der 
Gastemperatur ist vor allem auf den hohen Gehalt 
an Grubenfeuchtigkeit der Braunkohlen zuriick- 
zufiihren. Hier konnte es zur Erhohung der Flammen- 
temperatur unter Umstiinden wiinschenswert er- 
scheinen, den betriiclitlichen Wassergehalt durch Ab- 
scheidung zu vermindern, wenn nicht eben aucli 
die Teervcrdichtung damit Hand in Hand ginge. 
Die Menge des Tceres ist hier gerade eine sehr groBe, 
weshalb durch eine Reinigung des Braunkohlengases 
eine EinbuBe am pyroinetrisehen Effekt zu gewiir- 
tigen ist. DaB auch hier, und zwar in gleichetn MaBe 
wie oben erwahnt, eine Yerteuerung durch die Ab- 
scheidungskosten heiYorgcrufen wird, ist selbstver- 
standlich, sobald der Teer nur ais Brennstoff Yer
wendung finden kann. Ganz besonders ist hervor- 
zuheben, daB die besprochene Mondsche Yergasungs
anlage3) minderwertige Braunkohle1) verarbeitet, wo- 
bei selbstYerstiindlich der Mehrwbrauch an Ver- 
gasungs- und Dampfkohle nicht so in die Wagschale 
fiillt wie bei den teueren Steinkohlen. Nicht uner-

*) Die unmittelbare Yerwendung des Kohteers ais 
Betriebsstoff fiir Dieseimotoren ist zurzcit noch im An- 
fangsstadium, da bisher das leiehtflflsisigere Teerol einen 
anstandslosen Betrieb gewahrleistet. Die Wirtschaft- 
lichkeit der Gewinnung von Teerol kann fflglieh hier 
unerortert bleiben.

l ) Vgl. St. u. E. 1913, 16. Okt., S. 1734/5.
’) St. u. E. 1913, 10. Okt., S. 1735.
*) In Uebcreinstimmung mit dem Aufsatz St. u. E.

1912, I. Febr., S. 188.
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wiihat soi! Weibea, dali lit dieser Aolage. tretzdem 
eiae tebechitzuns d«$ s«hr reichlieh gegebeneu 
jt*»mples im Cłe^eastrom mit dem Gase aicht statt- 
findet, soęar eine Erhdhttiig t?) des Heizwertes tur 
.1 ebm erreieht wwrdea ist.

Die Ausfahruugm des Yerfassers1'' iiber die Witt« 
sehaitlichkeit der Gewiuauag der ISebenerzeugnisse 
bróst Gaserzeugerbetriebe mit Kiicksieht auf die Yer* 
'•fłttdaaę des G as« ab Heizgas wurdea somis beittg- 
Keh, des asgtast% ea Eigehuissses voa Oberingenieur 
Wotff nicht widerlegt. Es ist diesem uicht geiungea. 
dea Sachweis ju  erbńagea, daB uaeh EMBtitomg 
des Moadschea YergasttBgsv erfahrens utit Gewinaung 
der Mebenprodukte f t r  die Krwuguag eiuer Toane 
Stahl keks hdherer Aufwaad aa Ye*§asuag?kehle 
notig ist ais bisher. Den Stahlwerksleiters ksau es 
unter keinen Ftustaadea glekhgalttg sein kamt. ob 
sie L d. t Stahl 0.25 t wie bisher wrbratięhea, oder 
ob sie autuuehr uiit einem Kohlenmehrcerbrauch 
(Yergasu.t«s- tmd DampIkoMe* voa rd, 0,19 t f. t l t 
zu rechnea haben werden.

P a suuSchst die Frage nach der Hohe dieses 
Mehrcerbrauches aa Yergasungskohle fiir Heizzwecke 
bei Eiafiihrutłg voa gereinigtem Gase auch im prak- 
Hschea Betriebe selbst erst eadpiltig getóst werden 
muB, so ertibrigt sich zurzeit noch ein Eiageheu atif 
die weitere Frage, waan die Yerbindung der Heiz' 
mit der Kraftgaserzeuguag bereits eine V«billiguBg 
der Bmmstoffkostea herbeifuhrt.

Noch einmal zusammengefaBt ergibt sich foigeu- 
des; Jeder der bisherigen BeitrSge iu der Frage der 
Gewinaung der Nebeaprodukte beim Gaserzeuger- 
betriebe unterschatzt oder ubersieht dea durch die 
Reiaigttag (Abkiihlung and Teerabscheiduug) nua 
mehr erhahten Aufwaad aa Yergaserkohte, wahrend 
irerade in teueruagsteehaiseher Beziehung dieser 
Mehrverbraueh tn-i hohea Kohleapreteea iast allein 
fiir die Wirtschaftliehkeit dieser Neueruag von aus- 
sehlaggebender Bedentuag ist. Kaltes Reiagas hat. 
weil i»  grC>Berer Meage erforderlkh, geringerni 
Wirkungsgrad. Minderwertige Kohlen sind fur die 
Gewiunuag der Nebenerzeugnisse eher geeignet, wena 
gewisse Schwierigkeiteu der Yergasung. 2 . B. wegeu 
hohea Ascheagehalts u. d g l, uberwundeu werden 
kóunen.

W ien . im H an U>14.
A. Gwiggner.

ł  %

Zu den vorsteheadea Ausfuhrungea von Gwiggner 
mdchte ich zur Yenoeidtmg voa MiBverstanduissen 
folgeudes beaterken:

Es ist ein lrrtutn, wenn Gwiggner meine Ans- 
fuhrungen so vorstanden hat, ais ob ich sozasagea 
nur Kraftgasbetriebe un Augo gehabt hatte, wiihread 
Heogasaalagen nebenher behandelt sind. leh habe 
wohi genugend l>etont, dafi die gleiehmaSige Grund- 
belastung die wichtigste Betłingung fiir Jlojtdgas-

») St. u . E. u m .  21. IV ;,, S,

jKfla ên sei. und da8„ da diese Bediagung ia Kraft- 
zeatralen selten w. erfnllea ist. ich im Gegeiisata vx 
Gwiggner gerade die V erbiadaug voa KeiZ'Uad Kraft- 
gaseraeagaag: fUr tichtisc halte, and zwar sox iM 
die Hebgaseneugung dieGcumilage bildet. wahrend 
die KrafUentrale so mitarbeitet, dali iitre Schwaib 
kaugen nicht aui die tiesaiatgasmenge stOrend ein- 
wilken, Ein. remer Hei/gasbetrieb ist meisteus uocti 
gleich.mali%er, also gtlastiger.

I>» feuerungstechnischeii. Fri5rternugeit. yea 
Gwiggner treffen fiir die łVaxU meiues Eraebtm 
nicht zu. Wena man den Yergteichsrechaungea 
Gwiggners folgen wollte, so hiefie das nichts anderes. 
ais aa einer vorhandeiten Anlage. z- B. einem Martiib 
werk, ia den Gaskaaal ohne weiteres eintuai heiiies 
Generatorgas tmd dann kaltes Moudgas eiuzuteitea, 
was natiirlich ein Unding ware.

I>ie Oefen im Hiittenbetrieb arbeiten alle iu.tt 
sehr schlechtem Wirkungsgrad, we.il sie an bestitumte 
Temperaturen gebunden sind und die Abhitze ma 
unvollkommen aasgenutzt wird. Im Regenerat;v- 
ofen ist die untere Grenze dadurch gegeben, daB 
man zur Erzielung einer bestimmten Warmeiiber- 
tragang mit der Temperatur der Abgase erheblich 
ut>er der des frischett. heilSea Geaeratorgases bleit-ett 
muB. Bei kalteat Gas falit dieso Grenze fort. l>uxvh 

eiafache WrgroSerung der Kaaimeru kann also 
kostealos der Unterschied im pyrometrischen Kifekt 
durch Yorwarmung des Gas es ausgegUchen werdea 
Mit anderen Worten: sokmge wir so hohe Abhitze 
unaasgeautzt eatweichea lassen, bietet die Wr- 
wetidung heiSea Gases im Betriebe gar keinea Nor* 
teil; die Yorwarmung des Gases eatspricht hier dew 
Yorwarmer beim Dampfkessel.

I>at5 ubrigetts Gwiggner das gewohatiehe GeneW’ 
torg-as mit 1876 WK cbm, einschlieUlich KuB uud 
Teer. einsetzt, ist im praktischen Betriebe nicht zu- 
treffend; tlie Mengen, die bei der Keiniguttg der 
Kanale und Hammera zum Yorschein konuneu, 
sprechea doch eine etwas andere Sprache. — Aura 
kann es nur auf einem Irrtum beruhen, daB Gwiggner 
die Gestehungskostea fiir eine Tonne Teer bei Mond» 
gas lait 17,60 X  angibt. Ferner ist es nicht zu* 
treffend, daB der Preis der Kohle entscheidend fiir 
die Wirtschaftlichkeit der Mondgasaidagen sei. Au? 
jeden Fali kann es sich doch aur um den Yergletch 
der vorliegenden Mi>gliehkeiten zur Erzeugung voa 
ł le ii-  bzw. K raf tg as handeln, and dabei bietet je 
nach den Yerhaltaissen die Kebenprodukteflgew iu• 
nung ganz aadere Yorteile, ais man nach dem Kohlen* 
preis schlieBea wiirde. Der Wertmesser des Kohlen* 
preise ist der Heizwert, das gilt aber nicht fur 
Mondga* betriebe.

Der Yorschlag, eine solche Aidage kostenlos auf* 
zustellea. bt-riihrt eigentiimlich, da schon seit langea 
Jahrea Martin werke und Walzwerke mit Moudgas 
arbeiten. leh kann hinzufugen, daB aiir der Yer* 
brauch eines solchęn Martmweikes bekannt ist, 
niimlich 250 kg f. d. t Stahl. Ferner hat auch die 
Firma Ehrhardt & Sehmer nicht nur bereits Betriehs-
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tr '̂bnis.a' ihrer au*gelQhrten Anlagen in Handen, 
soudem sie hat auch fur ein Martiuwerk und Wak- 
werk fiut' soiehe Antage nach Bauart Lv um in Aus- 
fahruus. aber die haffeutlich in absehbarer Zoit 
berichtet werden wird.

Gwigguer iłbersieht meines Kraehtens auch yoH - 

die Yorłeite, die Kir den Betrieb in der 
Wrwemluug eines \oUstaudig gereinigteu und wasser- 
ćampJffreieu Gases liegen. AehnUeh wie bei Hoch- 
ofeogas ueuerdiugs ttberall eine móglichst weit- 
jjfhwwl* Keiuiguug des Gases angestrebt wird, so 
wird auch bei Generatora® der Yerteil des gerei- 
aiątea Gases sich zweifellos imtuer mehr heraus- 
stellen.

Saarbrucken, im Jutu 1914. Otto Wolff.

Dureh meiuo obige Entgeguuug: und tu eine 
frtihereu YerOffeutlichungęa in dieser Zeitschrift 
wurde kiar nad deutlich gezeijet. worauf es bei 
der Prtiiuug der Wtrtschaftliehkeit der Gewiuuuug- 
ier Sebeuerzeugntsse im Gaserzeugerbetriebe 
ier Hiitteuwerke in erster Linie aukotumt. D ie  
FesssteUuuj; des Kohlemuelirbedarfes (Yergasungs- 
’-*l Verdam|t(ungskoble) bildet die Grtmdlage fiir 
alte weiteren Berechnungen.

0 . W o U f  geht um den Kern der Saehe be rum, 
wesiralb ein weiteres Kiuseheu auf seine Au<- 
tassuagetr nur uASgg ist. Zur Kenuzeicltnuti,'

W ertes seiner Berechnungen sei 2 . B. nur folgeu- 
der Punkt herausgegrlffen: K rgibtden Wirkunjrs- 
grad der reinen Yergasuujr (u cbtn Keiusras x Ueiz- 
wert je  ebm, be z ogon auf Kohle) mit S 5 '\ ,1) und 
eine Teerabscheiduug vou U  7 kg f. d. t an. Bei 
eiuetu t .  B. mit 7000  \VK — recht hoeh 
angesetzten Helzwert der eergasten Kohle ent- 
sprecJien 0 ,117 kg: Teer (etwa 1000 W E) 14.3 ‘’,, 
des obijren Helzwert es, wodureh sich etn Gesamt- 
waruieausbrlngen vou 99,3  % ergibt! l>as saiit 
doch genusr.

W  i e n ,  im Juni 1914. A.Gmggner.

Den einzigen Funkt meiner Ausftihrungeu, den 
('hefehenuker Gwigguer angreift. namlich den Wir- 
kungsgrad, habe ich in folgendem Wortlaut ange- 
ftthrt; „Bei ausgefiihrteu AtUagen wurde ein Wir- 
kuugsgrad der reinen Vergasung bis 85%  festgestellt, 
Hechnet man die zur Dampferzeugung aufgebrachte 
Warme mit einem Kesselwirkungsgrad von T 0°v) 
um, so ergibt sich einschlieBIich des Yerbrauehs fiir 
den Zusatzdampf ein Wirkuugsgrad von 65% .“  
Damit falls die Kntgeguung Gwiggners in sieh zu- 
sammen.

S aa rb ru ck en , im Juli 1914
J tp l.ijiig . O, Wolff. 
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Uraschau.
Z^eidruekturWnensteuerung.

Zwetdruekiurbinen werden bekaiuitiieh augewandt, 
*«ui di« Leistung einer reinen Abdatnpfturbine nieht 
łuswichen wiłrde odee der DampfzufluB so unregelmaBig 
ist, dali tai Etigere Zeit mit gedrosseitem Frisehdampf 
^•urbeitet werdeu JnilBle. Auf die Frage der Benjfessung 
'•';u H.vhdruek- und Xiederdruekteii Wt bereits an frdherer 

eingegaugen, Eine weitere Sehwierigkeit, die 
oei Kiufdhruag der Zweidruekturbiue *u Uberwusdeii war. 
jłflwte die Steuerung. Diese lauB die Turbinę iu Ab- 
hiingigŁeit vou der vorhaadeueu AbiUmpfeueoge. d. h, 
»*;u 'i-:r DnieksehwTmkimg bei Wirmespeiebeni, Batuirt 
iiiti-u,'!. otfer vou der Steiluug der Giucke bei Wirtue- 
si»ieliert», B^iiart Karle-Bakke, uad der abzugebeudeu 
Mistaag seLbsttatig aber tiiehit stoBhaft auf reineu Ab- 
iiiirapf-, genuśebteu Abdampf- t'ri3ehdamęf- oder reinen 
frjsclldjłaiptbetrieb eiu.-łteUeu. Die Drebaahd muli ua- 
ibilaugijj vou der ieweili^eu Betriebuwei.se seiu und iu 
wiem beotuttnttea Bereieh *ur Herstellung des Parallel- 
wtriebes beliebig eingestelli werden komisu. Der Hocfi- 
<iruekteil eriiih X>ro8seL- otler Daseuregelutist- AuBer 
'f"  SehneiischluByentilett in der Hoehdruek^ uud. Nieder- 
‘iwckjeitimg Lst aoeb. eiiie AbtichluJJvorrielltunjj; aotwendig., 
«* ein Auspiuupen des AbeLimpfsi.vieh.ers dureh. den 
5.onifensatot oder ein, KilekflieBen vou Dampf in denseiben 
''“rbindilrt. Xacliste!iend sei eine Zweidruekturbinen- 
■steuerunę beseiirśebeu^ wie sie die Gutehoffuungshiltte 
Hub Erfbig uasgefuhrti hat.

Abb. 1 zeigo dfe AuSeuanfsicbt einer derartjgeu 
''"H-KW-TurbiBe fur Diłsenregelung des Hochdruek- 
; l“‘s. Der Yordjeriagerboek: ist flłr die 1’nterbringung

VgL u. E. WI.3. Ł-i)kt., >. UJ48..34.

der Steuerteile, die i« ihrem Zu^ammenhaitg in Abb. 2 
wiederstegeben werden. eutsprechend eingerichtet. Die 
Drehzabl steht unter Herrsebaft eines Reglers 1. dessen 
iluffe 2 einen Doppelkolbenseiueber 3 verstellt. Der 
Keglerhub ist so bemessen. daB die Turbinenw-elle bei 
31XH> Cmdr inui uortnal bei einer Einstellmoglichkeit in 
deu Grenzeu von 4 ;^ %  ru t 2SÓO bis 3100 fm dr min 
utulaufen kaua.

Das Wesentiiehe der Steuerung besteht dann, daB 
die febertragung der Bewegung der Regetorgane auf die 
eigentiiehen Steuerorgane. sowoH bei Abdampf ais auch 
bei Frischdampfbetrieb. dureh ein hydraulisches Getriebe 
erfolgt.. Ais Drtiekmittel wird Oel vervvendet, das dureh 
die kleine ZaSmradpumpe I ł  auf 3.5 at gepreSt wini. 
Das Yeberlaufventil I ł  dient lu n  EinsteUen des Oel- 
druekes. Von der i*umpe jweigen zwei Leitungen ab, die 
eine geht zur Kochdrueksteuerung. die andere nach 
DurehflieBeu des SchnelisekluBkulbenschiebers 25 m r 
Xiedf.'rdrueksteueru»g. X>»s Oel geiangt mit seinem 
vollen Druck zu den Sehleppschiebem 15 (Hocihdruek- 
steuecuugi und. zu dem Schleppsehieber 16 (Xiederdruck- 
steueruj.ii;i. Bei beiden Steuerungen firidet noch ein Ab- 
zweigen des Oelstromes statt. bei der Hochdrucksteuerung 
durehstrouit dieser das DruBselventil 12. geht von hier 
zu den kleinen federbeiasteten Relaiskolben 17 und ge- 
Iangt schlieBlich zur AusfluBóffnung 19. Die gegenseitige 
Łjtge des Doppelschiebers 3 und der Sehieberbiłehse 9 
bestimmt die GroBe der AtisfluBoffnung. FUr die Xie«ler- 
drucksteuerung geiaiłgt der arbeitende Teilolstrom aus 
dem Drossehrencile 13 unter den federbelasteten Relaś- 
kolben 1S und von hier aus zur Oeffnung 2t), dereń GruiSe 
von dsr gegenseitigen Lage des Doppelschiebers 3 (ind 
der Kolbeoscłdeberbachse S abhangt. Der OeUruck in 
den entspreehenden Oeileitungen ist nun dureh diu je-
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weilige GroBo dor AusfluBoffnungen 19 und 20 bcstimmt 
und kann im voriicgcnden Fallc zwischen 0,5 und 3,2 at 
fiir jede der beiden Steuerungcn eingestellt werden. Fflr 
dieBegelung kommt der Bereich von 0,8 bis 2,2 at in Frage.

Dio Fedem Uber den Relaiskolbcn 17 der Hochdruck- 
steuerung sind so bemessen, daB sic nacheinandcr zu- 
Baramengedrllckt werden. Dio BcwegungsUbertragung 
der Kolben 17 auf das DampfeinlaBventil erfolgt durch 
einen Schleppachieber 15, der von Relaisstift 21 unter 
Zuhilfenahmo des Oeldruckes von 3,5 at gesteuert wird. 
Dio Wirkungsweiso geht aus Abb. 2 hervor, in der das 
durch Feder belasteto Darnpfventil einmal offen und ein- 
mal geschlossen dargestellt ist. Ist nun die Oeffnung 10 
zum Teil geschlossen, so wird der dadurch hervorgerufene 
geringe Oeldruck das selbsttatigeDrosselventil óffnen, und 
tier Oeldruck wird auf einen oder mehrero Kolben 17 
wirken, wodurch eino entsprechende Anzahl der DUsen 
Frischdampf erhiilt. Der GriiBe der Oeffnung 19 ent- 
spricht dann also eine bestimmto Leistung der Maschine 
bei Frischdampflietrieb. In eben dersclben Weise wird 
auch das Abdampfventil der Niedordruckstcuerung be-

Beiner Stellung verbleibt. Es tritt der gleiche Yorgong 
ein, wio vorher beim Eingreifen des Keglers, d. h. das 
Abdampfventil wird sich entsprechend der vorhandencn 
Abdampfincnge einstellen. In der Btichse 7 befindet sich 
eino Bohrung 23, durch w'elcho der veranderlicho Oeldrutk 
der A bdampfstcuerlcitung bis hinter dio Kolbenbtlchse 3 
geleitet und diese Bllchse entgegon der Federspannunj; 
der Feder 24 entsprechend dcm Oeldruck verschoben wird. 
Fiillt also, wio angenommen, der Oeldruck in der Abdam]>!- 
steuerung, so wird die KolbenbUchse 9 durch die Feder 24 
so lango versehoben, bis zwischen Oeldruck und Feder- 
spanńung Gleiehgewicht herrscht. Die Feder 24 wird so 
eingcstelit, daQ lwi reinern Abdampfbetrieb die Steuer- 
kante des Doppelschiebers 3 (Frischdampfseite) die Oeif- 
nung 19 gerade soweit frei gibt, daB der Oeldruck dor 
Frischdampfsteuerung etwa 0,8 at betragt, d. h. die Fi-isch- 
dampfventile noch geschlossen bleibcn. Diese Stellung 
des Kolbenschiebcrs 9 ist fflr den weiteren Betrieb der 
Turbinę von groBer Wichtigkeit, da bei der geringsten 
Bewegung nach der einen oder anderen Seito hin dic 
Maschine selbsttiitig entscheidct, ob sie ais rcinc Abdampf-

Abbildung 1. 1(HK) KW-Zwrldruck-Darapfturblne der Gut^hoffnungshutte.

tatigt. Es muB also hier jeder Einstellung der Oeffnung 20 
ein bestimmter Oeldruck und damit eine bestimmte Oeff
nung dea Einla8ven tilea, also auch eine bestimmte Leistung 
der Maschine bei Abdampfbetrieb entsprechen.

Diese Einstellung erfolgt mm fiir den Abdampfteil 
durch den Abdampfdruck oder durch dic Lage der Speichcr- 
glocke, indem unter Einschaltung eines Oel-Relais 
dio Zahnstange 10 in ihrer achsialen Richtung hin und her 
geschoben und dadurch das Zahnrad mit der Bttch.se 7 
verdreht wird. Dio Bllchse 7 ist mit der KolbenbUchse 8 
durch einen Schraubengang verbunden, sonach mufl 
die Kolbenbtichao 8 bei einer Drehung der Bilchsc 7 
eine achsiale Yerschiebung ausflihren, da sic durch einen 
Anschlag 22 an einer l)rt:hbewegung verhindert wini. 
Die in der Abb. 2 gezeichnete Lage der erwahnten Teile 10,
7 und 8 enUpricht einer groBcn Abdampfmenge, Ver- 
ringert sich z. B. die Belastung der Maschine, so wird 
durch die dadurch bedingte Yeranderung der Drehzahl 
der Doppelschieber 3 durch die Reglermuffe so verschoben, 
daB sich die AusfluBoffnung 20 mehr offnet; hierdurch 
sinkt der Oeldruck, und die Niederdrucksteuerung wird 
in der oben beschriebenen Weise geschlossen. Es mogę 
nun angenommen werden, daB sich die Abdampf menge 
verringerc, so wird durch Yerdrehung der Biich.se 7 nach 
Yerschiebung des Schiebers 8 die Steueróffnung 20 etwas 
geoffnet werden, vorausgesetzt, daB die Belastung sich 
nicht andert, und daB der Doppclkolbenschieber 3 in

turbinę weiterlauft, oder ob der Hochdruckteil in Tatig* 
keit tritt. Wir bleiben bei der Annahme, der Abdampf 
nehmc weiter ab, so wird die Btichse 9 sich weiter unter 
dem EinfluB der Feder bewegen (gleichbleibende Lage des 
Doppclkolbcnschicbcrs 3 vorausgesetzt) und die Ocff* 
nung 19 weiter schlieBen. Hierdurch wird aber bewirkt, 
daB der Oeldruck in der Hochdrucksteucrleitung steifft, 
und es werden sich, je nach seinem Druck, die Frisch
dampf ventile óffnen. Im Hinblick darauf, daB die Er* 
óffnung der Hochdruckventile von dem Oeldruck in der 
Abdampfsteuerleitung abhangt, so werden sich diese 
nur soviel óffnen, ais zur Erzeugung des augenblicklichcn 
Kraftbedarfes erforderlich ist. Bei fortgesetzter Abnahme 
des Abdampfdruckes wird schlieBlich kein Abdampf 
mehr vorhandcn sein. In diesem Falle ist die Btichse S 
in ihre auBerste Lago gerCickt und die Oeffnung 20 voll- 
standig geoffnet, der Steuerdruck in der Abdampf- 
olleitung wird auf sein geringstes MaB zuruckgegangen 
und das Abdampfventil geschlossen sein. Anderseits hat 
die Feder 24 die Kolbenbdchse 9 soweit verschoben, dali 
die Oeffnung 19 noch mehr geschlossen worden ist, so daB 
eine weitere Drucksteigerung in der Hochdruckleitung 
stattfindet, wodurch aber samtliche Ventile geoffnet 
werden und die gesamte augenblickliche Leistung durch 
Frischdampf erzeugt wird.

Es sei ausdrticklieh darauf aufmerksain g em ach t, 
daB der geschilderte Steuervorgang nur vom Abdampf*
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druck oder der Lago der Speichergloeke abhangig ist, 
so dali also das Umateuem von einer Dampfart zur andern 
ohno jede Drehzahlanderung vor sich geht. Bei reinem 
Frischdarnpf betrieb steht die Biichsc 9 fest, wiihrend der 
Kolbenschieber 3 unter dem EinfluB des Reglers seine 
Lage mit der Aenderung der Belastung bzw. Umdrehungs- 
zahl andert. Dadurch tritt derselbe Rcguliervorgang bei 
Oeffnung 20 auf, wie fur reinen Abdampf bei Oeffnung 19 
beschrieben.

Zum SchluB móge noch die Beeinflussung der Um- 
drehungszahl von Hand oder vom Schaltbrett aus erortert 
werden. Die Biichse 6 kann durch das eingczeichncte 
Schraul>engewinde entweder vom Handrad 4 oder durch 
das Schneekenrad 5 unter Yermittlung eines kleinen 
Elektromotors vom Schaltbrett aus in ihrer Langsrichtung 
verschoben Averdcn. Ein Federkeil verhindert eine Drehung 
der BOchsc. Dio Btichsc 6 nimmt aber bei ihrer Bewegung 
die Biichse 7 mit und von dieser werden wieder die beiden 
Kolbcnschieberbiichsen 8 und 9 in gleicher Weise bei der 
Yerschiebung mitgenommen, d. h. aber weiter nichts, 
ais daB durch die Drehung des Handrades 4 oder des 
Schneckenrades 5 beide Drosseloffnungen 19 und 20 in

genommen, wodurch der Kolbenschieber 25 herunter- 
gedruckt wird, bis schlieBlich seine steuernden Kanten 
den OelzufluB zu dem Schleppschieber IG abschneiden 
und den AbfluB des Oeles unter dem Schleppschieber 
freigeben. Hierdurcli wird sich aber das Abdampfventil 
durch die Wirkung der Feder BchlicBen. Da der Kolben 
25 nieht starr, sondern nur durch einen Anschlag mit dem 
SchnellschluBgestiinge verbundcn ist, kann er durch eincii 
Druck auf den darauf angebrachten Knopf auch voti 
Hand betiltigt werden. Auch die Hochdruckleitung i-tt 
mit einem SchnellschluBventil ausgeriistet, das glcichfall* 
durch den SchnellscliluBregler beeinfluBt wird und gleich- 
zeitig ais H a u p ta b sp errY cn til dient. M. Freyberg.

Neuere GieBwagenbauart.
Ein seiner Bauart nach bemerkenswerter GieB wagen 

(vgl. Abb. 1) ist vor kurzem von der Deutschen Maschineu- 
fabrik A. G., Duisburg, fQr die Societa Anonyma Altos 
Ilomos de Yizcaya, Bilbao, ausgefiihrt worden. Es 'var 
Yorgeschrieben, daB dio groBte Bauhohe 4550 mm bei 
1600 Pfannenhubhohe nieht tiberschrcitcn diirfte. Kine 
Ycrwendung der bisher ublichen elektrisch-hydraulischen

Abbildung ]. Reln elektrUch betrlebfner ClteBwaęen, Bauart Deutaeh# Maschiuenfabrik.

gleicher Weise beeinfluBt werden. Da Yorliiufig der Kolben
schieber 3 seine Stellung boibehiilt, so werden sich durch 
die Yerschiebung ihrer Biichsen 8 und 9 die Oeffnungen 19 
und 20 oder auch beide vergr6Bern oder verkleinem, je 
nach dem Betrieb mit Frischdampf, Abdampf oder einem 
Gemisch Yon beiden stattfindet bzw. eingestelłt ist. Die 
Folgę dieses Eingriffes in den SteuerorganLsmus wird sein, 
<laB mchr oder weniger Dampf zugefiihrt wird, und daB 
dadurch die Drehzahl der Turbinę erhóht oder ver- 
ringert wini. Durch diese Geschwindigkeitsanderung wird 
durch die Reglermuffe der Kolbenschieber 3 so lange ver- 
stellt, bis nahezu die alte Einstellung der Steuerung 
{DampfeinlaBventile), also auch die alte relative Lage des 
Kolbensohiebers 3 zu den BUchsen 8 und 9 wieder ein- 
getreten ist. Der Kolbenschieber 3 hat sich also um gleicli- 
viel verschoben wie die Biichse 8 und 9. Da nun jede 
Stellung der Reglermuffe einer bestimmten Drehzahl 
entsprieht, so kann durch Yerstellen der Schieber 8 und 9 
die Drehzahl in gegebenen Grenzen beliebig eingestelłt 
werden.

Der schon friiher erwiihnte SehnellschluBkolben- 
schieber 25 ist, wie auch aus Abb. 2 zu ersehen ist, ais 
Differentialkolben ausgebildet und wird durch den Oel- 
druck von 3,5 at in die Hohe gedriickt, so daB der Hebel 26 
am Anschlag des SchnełlschluBgestanges anliegt. Ueber- 
steigt die Turbinendrehzahl eine bestiminte GroBe, so 
tritt der SchnellschluBregler in Tatigkeit, oder Hebel 26 
wird dann durch den Anschlag des Reglergestlinges mit*

GieBwagen mit heb- und senkbarem Obcrwagcn "ar 
somit von vom herein einigermaBen ausgesclilosscn. Bei 
dem aufgefuhrten Wagen verdicnt besonderes Interes*.* 
die PfannenhebcYorrichtung mit Aufhangung des Ober- 
wagens und das Fahrwerk. Die Pfanne ruht in einem 
kleinen Fahrgestell auf einem Ende eines Balanciers. 
dessen Heben und Senken durch ein an dem anderen 
Ende augreifendes, elektrisch angetriebenes Spindel- 
einziehwerk bewirkt wird. Durch eine cinfache 
Yorrichtung wird die Pfanne beim Schwenken des 
Balanciers zwanglaufig parallel gefiihrt. Der Balancier 
mit seinem gesamten Getriebewerk ist auf dem Oberwageu 
gelagert, der also nur noch eine Sehwenkbcwegung aus- 
zufiihren hat. Die Einfachheit der beschriebenen Bauart 
gegen iiber der bisherigen hydraulischen Krafttibertragung 
wird dem Betriebsmann angenehin ins Augc fallen. Bw 
Aufhangung des Oberwagens erfolgt mit besonderen 
Hangelaschen, um dic Moglichkeit leichten Ausbaues zu 
haben.

Der Unterwagen ist in der iiblichen Weise durek- 
gebildet. Er wird von acht StahlguBlaufnidem, die p ^ r' 
weise in Balanciers gelagert sind, getragen. Neunrtig Lst 
dagegen der Fahrantrieb (s. Abb. 2). Er bestehfc fOj 
jedes Ende des GieBwagens aus einem Motor, der duren 
eine Vorgelegewelle die auBeren Laufriider mit Hilfe 
einer Zahnradiibersetzung antreibt. Das Kennzeichnenik 
der Konstruktion ist nun, daB die Yorgelegewellen w 
den Balanciers der Laufriider gelagert sind bzw. a113

-3902-------- ^
—-------------3700------------- —H-ssoo-
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konstruktiven Griinden in einer seitlichen, mit ihnen 
yerbtmdenen Wippe. Auf diese Weise werden die un- 
rcniieidlichen scluidlichen Einwirkungen, die durch die 
ungleiehe Bewegtijig der Łaufrader auf dio Wellenlager 
des Antriebes ausgettbt werden, erheblich gemildert, ho 
da8 das ganze Ffthrwerk bedeutend mehr geschont wird 
bzw. bei gleieher Inanspruchnahme groBerc Unebenheiten 
eines Gleises Oberfahrcn werden konnen, ais dies bei 
Fahrwerken mit durchgehender Laufradaehse moglich ist.

Die Hauptstromabnahme geschieht uuterirdisch. Die 
Zuleitungskabel fuhren durch die hohlo Konigssiiule zu 
einem Drchkontakt und von da wciter zu den Schalt- und 
Arbeitsvorrichtungen. Der gesamte Oborwagen ist mit 
einem Schutzhaus versehen, aus dem nur das die Pfanno

Abbildung 2. G leflwagen-Fahrantrieb der DeuUcben 
Maschinenf*brik.

tragende Ende des Balanciers hervorsieht, so daB die Ge- 
triebeteile gegen Spritzer und Versehmutznng gcschiitzt 
siad, Die Hauptabmessungen des Wagens sind folgende:

?roBte Ausladung der Pfanno . . . rd. 5500 mm
gro liter Hub.....................................  . . .  1600 mm
Wanneninhalt  .......................................  1<» t
(•esamthoho dos W agens........................... 4550 mm
F&hrgesehwindigkeit.......................rd. 1(H) m/min
Hubgeschwindigkeit.......................etwa 2 m/min
DrchgeschwiiKligkeit.......................1,2 Umdr./min
; -̂ llsladung von 5,5 m ist bedingt durcłi die eigen- 

artige Anlage des betreffenden Stahlwerks.
Der beschriebene GieBwagen bietet ein Mittol, Kon* 

Nc!| (t aebst Buhne niedriger ais bisher anzuordnen 
die Anlagekosten zu verringern. Wenn sich 

*!? ncu© GieBwagenbauart, wie zu erwarten, be- 
 ̂i Bóllte, so dUrfte sie sich bei Neuanlagen von 
nomas-btahlwerken bald weiteren Eingang versehaffen.

Neuere Arbeiten Uber die Kerbschlagprobe.
,[ni J>̂ bre 1907 cmpfahl der Deutsche Verband fiir 

\ h~ f^mlprOfungen der Technik auf Grund des um* 
ngreiehęa Versuchsberiehtcs von E hrcnsberger1) die

* nuendung und Einfiihrung der Kerbschlagprobe. Vor- 
  n bestimmte Mindestwcrto fiir die einzelnen

s 18̂ *  U‘ E* 1907' 1L Dez*» S- 1797/1811; 18. Dcz.,

Materialien hielt man damals fiir verfrliht, da noch nicht 
genligend Versuchsmaterial vorlag. Die Kerbschlagprobe 
sollte zunachst gewissermaBen ais eine Ncbenprobo zur 
Anwendung gelangen. Wenn sich die Kerbschlagprobe 
scitdcin bei weitem nicht in dem Umfango eingebtirgert 
hat, wie man es damals vielleicht erwartet liatte, so liegt 
das einorseits daran, daB bei den sehr groBen und schwan* 
kenden Unterschieden der Ergebnisse der Kerbschlag- 
probo an Materialien, die man auf Grund der bisherigen 
Bewertungsvorfahren fiir annahernd gleichwertig hielt, 
noch kein genligend uinfangreiches Versuehsmaterial zuro 
Festlegung irgendwelcher Mindestwcrto vorliegt. Ander- 
seits haben aber auch gerado die neueren Arbeiten deut- 
lich erkennen lassen, daB dio bei der Kerbschlagprobe in 
Betracht koinmenden Verhaltnisse doch recht verwickelt 
sind, und daB bei dem gleichen Materiał Stabo von ver- 
schiedenen Abmessungen voneinander abweichendo Ver- 
suchsergebnisse aufweison, dio sich nicht mitcinander ver- 
gleichen lassen. Dieser Umstand ist seinerzeit bei der Ein- 
fUhrung der Kerbschlagprobe nicht genligend berticksich- 
tigt worden, und man hatte gehofft, ihm auf Grund des 
Kickschen Gesetzes der proportionalen Widerstande ent- 
gegentreten zu konnen, indem man z. B. die Proben fiir 
den Pendelham mor von 10 mkg Arbeitsloistung in allen 
Abmessungen genau drei mai kleiner machte ais dio Pro
ben fiir den Hammer von 75 mkg Arbeitsloistung. Damit 
kam man fiir den kleineren Hammer auf eine Auflager* 
entfernung fiir die Probestabe von nur 40 mm. Diese er- 
wies sich aber bald ais zu gering und unzweckmaBig und 
wurde daher meist gróBer gewahlt, so daB schon dadurch 
das Kickscho Gesetz durchbrochen wurde.

Den EinfluB der vcrschiedencn Pro bestabgro Ben auf 
dic Ergebnisse der Kerbschlagprobc beleuchten namentlich 
mehrero Arbeiten von K. B aum ann, R. S tribeck , 
E. H eyn und F. Schlile.

li. B aum ann1) untersuchte an verschiedcnon Mate- 
rialien, wio sich dic spezifische Schlagarbeit andert, wenn 
statt der Breite der Probestabe von 30 mm eino geringere 
Breite genommen werden muB, ein Fali, der z. li. bei 
Kesselblechen meist yorliegen wird. Zu diesem Zweck 
wurden aus dem gleichen Ke3selblech von 34 mm Dicke 
sowohl im Einlieferungszustand ais auch nach erfolgtcm 
Ausgllihen Probestabe von 34 mm und 8 mm Breite 
heraiisgearbcitet. Dic Kerbschlagprobe an diesen StiŁbeu 
er gab die in Zahlentafel 1 wiedergegebenen Werte.

Zahlentafel 1. EinfluB der P roben breite .

Zu«tand

Spezifische* Schlagarbeit 
In i»kff/qcm boi don StJiben

ron 34 miu Brokerem  S mm llreiiej

Einlieferungszustand . 
i A usgogluht................

5,4 ! 10,3 
-'..'I 11,0 I

Unterschied . . . % — 11 li +  U

Man erkennt daraus, daB das Ausgllihen bei den breiten 
Staben die Kerbzahigkeit auf weniger ais die Halftę 
herabgcsetzt, bei den schinalen Staben dagegen herauf- 
gesetzt hatte.

Weitoro Vorsuehc von Baumann an verschiedonen 
Materialien sind in Zahlentafel 2 zusammengestelit.

Zahlentafel 2 liiBt fast durchweg eine Abnahmo def 
spczifischen Schlagarbeit (Kerbzahigkeit) mit wachsendcr 
Stabbreite erkennen. Der Grad dieser Abnahme ist jedoch 
lici den einzelnen Materialien verschioden. Ganz auBer- 
ordentlich stark ist dio Abnahmo der Kerbzahigkeit bei 
den Yersuchsreihen 3, 5 und 6. Dieses Materiał ware auf 
Grund der Yersuche an schmalen Staben sehr zahe, bei 
der Beurteilung nach den Ergebnissen der breiten Stabo 
jedoch recht sprode. Baumann erklart die geringere

x) Zeitsehrift des Yereines deutscher lngenieure 1912,
17. Aug.» S. 1311/4, und Zeitsehrift fiir Dampfkessel- und 
Maschincnbetrieb 1913, 10. Mai, S. 211/3.
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Zahlentafel 2. EinfluB  der P robenbroito .

!| 
t  £ 
k

Materiał
Sl^itlflschc Schlajjarbelt In mkg-/qcm 

b*‘I d n e r  SUbbrcltc von rund
■ . , .

i A 5 mm 10 mu 15 20 rooi'25 ram 30 ni ni

1 Itundoisen, 40mm 
Durchmessor, go- 
g l i ih t ................ 12,(1 12,8 11,9

2 desgl., vorgvitot . -- 25,7 25,4 ---- 21,3 --
3 Vierkanteisen,

80 mm Kanten* 
liingo, gogliiht . 13,1 14,7 14,5 13,0 6,4 1,8

4 desgl., vergutot . 27,3 38,4 38,7 39,7 32,8 38,3
5 Yierkanteisen,

40 mm Kanten
lange, gegluht . 22,5 22,1 28,4 2,5 2,1 1,7

0 desgl..................... 20,8 20,4

und
3,1

3,5 2,7 2,7

von einigon ousgefallonen Werten absieht, innerhalb der 
Grenzen Ton etwa +  14 %, Diese Fehlergrenze ist 80 
hoeh, daB die Umrechnung dor gofundonen Sehlagarbeit 
von der einen auf dio andere StabgroBc naturgcmiB nur 
for Schiitzungon, nicht abor fQr eine maBgebendo Bem- 
tcilung des Matoriala in Botracht komraen kann.

In Zahlentafel 3 sind einige Werte von E. Htyn tu- 
sammengestellt, die ' an Stiiben von 10 mm Kantenlange 
gefundon wurdon.

Zahlentafel 3 
Z crre iB festigkeit und Sehlagarbeit.

Kerbzahigkeit der breiten Stiibe durch dio Behinderung 
der Querzusammcnziehung und des FlioByorganges infolge 
der Kerbe. Dieser EinfluB der Kerbe ist bei echmalen 
und broiten Stiibon verschiedcn groB. Baumann boweist 
seine Ansicht durch Yersuche, indem er die FlioBvorgiingo 
im Stabinnern durch Anbohrungen erleichterto. In der 
Tat verlangten derartig angebohrte Stabe zur łferbei- 
fUhrung des Bruches trotz des infolgo der Bohrung gc- 
ringeren Bruohqueraohnittes einen groBeren Arbeits- 
aufwand ais die nichtangebohrten Sta.bo mit groBerom 
Bruchquersehnitt. Auf Grund seiner Versucho tritt Bau
mann fllr die EinfUhrung oinos schmiileren Probestabos 
an Stello des bisherigen Normalstabes von 30 mm Kanton- 
lingo ein.

H. S tr ib eck 1) Stell te obenfalls Yersuche Ober den Ein
fluB der ProbongroBo an. Wahrend jedoch Baumann 
mit waohsender ProbestabgriiBo eine Ahnahmo der spezi- 
fischen Scldagarbeit feststellto, fand Stribeck, daB in 
allen Fallen dio spezifjsche Scldagarboit boi Stiibon von 
10 nun Kantcnliingo kleinor war ais bei Stiiben von 
30 mm Kantenlange, und zwar um rd. 20 bis 50 %. Ais 
Probematerial diente Kohlenstoffstahl, Nickol- und 
Chromniekclstahl in gogltthtom und vergUtotom Zustand. 
Stribeck schlieflt an seine Versucho Botrachtungen Uber 
die Zulassigkoit der Anwendung dos Kicksehen Gesetzes 
der proportionalen Widorstiinde auf dio Kerbschlagprobo 
an und kommt zu dem SchluB, daB dieses Gosotz im vor- 
liegendon Fallo nicht angewendet worden konne, da das 
KleingefUge bei den Pro bon vorschiodonor GroBe gleieh 
soi und nicht ebenfallg in demselbon Vorhaltnis wio die 
GroSenabmessungon der Stabo stohe. Stribock kommt 
dahor zu der Ansicht, daB nur oino einzige Normalstab- 
form zulassig sei, um IrrtOmern vorzubougon, und ent- 
schoidet sich far den 30-mra-Stab. Er begrilndct diesos 
damit, daB boi dem 30 mm-Stab sich das Materiał aus- 
gesprochener ais mehr oder woniger ziih zu orkennen giibo 
ais boi dem 10-mm-Stab, und forner damit, daB dio Stabo 
von 30 min Kantonliinge im allgemeinen den Starkon der 
meist in Botracht kommenden Konatruktionsteile ent- 
spriichen, was allerdings auch haufig nicht zutroffen dOrfte.

Auch boi Versucben von E. H eyn an zahlreichen 
FluBeisen- und Sonderstahlsorten in verschiedenen Warme- 
behandlungszustanden war stets in gleichor Woiso wio bei 
den Stribccksehen Vorsuchon die an Stiiben von 30 mm 
Kantenlange ermittelte spezifiache Sehlagarbeit groBnr 
al3 dio an Stiiben von nur 10 mm Kantenlange gofundeno 
Sehlagarbeit, Bei 24 \Torsuchsreihen betrug die spozifiseho 
Sehlagarbeit der groBeren Stabe im Mittol das l,96facho 
der Sehlagarbeit der kloineron Stabe. Die auftretenden 
Abweichungon von diesem Mittelwert liegen, wenn man

1) Dentschor Yerband fiir dio MaterialprUfungen der 
Technik, Drueksache 59, Protokoll der 14. Hauptyer- 
sammlung in Ijeipzig.

|
Materia]

ZcrrelBfcsMgkrlt

kjr/nniui

Spfztflsdie ! 
SchUg.rbelt : 

nikg/qcm

1 TriigorfluBoison, gogliiht 46,1 10,5
! Niokolstahl, gegluht . 57,2 7.3

Nickelchromstahl. . . 108,8 8,9
1 NickelfuCeisen . . . . 48,7 12,9
1 Nickelchromstahl. . . 105,8 0,85

Man erkennt dnraus, welchen Schwankungen die spe- 
zifische Sehlagarbeit z. B. bei nickolhaltigem Materiał 
untorworfon ist, und daB es aus diesem Grundo eines 
auBerst umfangrcichon Versuchsmatorials bodOrfen wtaie, 
um aueh nur angeniihorto Gronzwerte angebon zu konnen, 
dio ais Mindeatwerte zu fordern waren.

Auch F. SohOle und A. Schm id1) haben Yersuche 
Ober dio Abhiingigkoit der spozifischen Sehlagarbeit ron 
dor Stabform angostellt, deren Ergebnisse hier allenlinp 
woniger in Botracht koinmon, da die Vorsuche nioht mit 
einem Pendolhammer, sondom mit einem Fallwerk »us- 
gefUhrt wurdon. Schdle wendet sich insbesondere gegen 
den Normalstab von 30 mm Kantenlange, der in dieser 
GroBo oft nicht aua den zu untersuchenden Teilen zu er- 
halten sei. Er weist nach, daB oin Stab von nur 20 ma 
Kantonliingo mit oinor nur 5 mm tiefen Kerbe dio gleiche 
apezifischo Sehlagarbeit ergibt wio der Normalstab fon 
30 mm Kantenliingo. Er ompfiohlt daher don Stab tod 
20 mm Kantenlange. Schtlle wio auch Stribeck haben 
fernor das Volumen des in der Kerbniibe bis Ober die 
Streekgrenze bcanspruchten Materials und die Quer- 
schnittsverzorrungen der Bruchflache untersueht, ohne 
jedoch zu praktisch grcifbaren Ergobnissen zu kommos.

Weitere Untersuchungen Uber die Abhiingigkeit der 
spezifischen Sehlagarbeit von der StabgroBo, (lber den 
SehlagarbcitsYerlust durch dio Erwarmung dor Proben 
beim Bruch, durch dio Formiindorungen der Auflagor und 
der Schabotte und durch das Fortschleudem dor gebroebe- 
non Probostlieke liegon von M. A. Mimoy*) vor. Aber aueo 
diese rein theoretischen Untersuchungen von Minie)' 
diirften noch bei weitem nicht genUgen, leicht in die ver- 
wickelten Verhaltius.se der Kerbwirkung und Kerbseblug' 
probe zu werden. Auch E. H eyn’) wies in einem Yortiag® 
Uber die Kerbwirkung kOrzlieh darauf hin, daB „die 
Thcorie dieser Vorgange zurzeit noch sehr weit von lhreni 
AbechluB ontfernt eei, und daB man sich lediglich »“■ 
Grund dor Yielheit der boobachteten Erschcinungcn ein 
allgemeinea Bild von der Kerbwirkung machon konne', 
wag den Vortragenden indes nicht von der Fórderung 
abhielt, qualitativc Kerbschlagproben (nach Art der 
technologischen Proben) in die Abnahmebcdingungen 
aufzu nehmen.

Nach ollem Yorstohenden dUrfte alicr doch dia Kerb- 
sehlagprobe noch manchor Untersuchungen bcnotig<®> 
ehe sie ais eine zuverlissige und allen Anforderungen ge-

1) Mittoilungen der MaterialprOfungsanstalt an der 
Eidg. Techn. Hochschule Zttrich 1913, Heft 10 a und !0 b.

’) Revue de la Metallurgio 1913, 12. Nt)vem^r-
S. 1239/56.

s) Zcitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 19H> 
7- Marz, S. 383/91.
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recht wcrdendo Prilfungsvorschrift in Abnahmebedingun- 
gen aufgenommon worden konnte. Damit soli der Korb- 
Bchlagprobe jedoch nicht abgcsprochen werden, daB sio 
bei gleichartigcn StUeken zur Kontrolle des eigenen Bo- 
triobes, zur Beurteilung von BrOchen, zur Aufdeckung 
von Ungleichformigkeiten innorhalb des gleiehen Material- 
stOckes, zur Verfolgung des Einflussos von Warmobehand- 
lungen usw. wertvo!lo Aufschlttsso zu geben vermag.

Ein gutes Beispiol ftir dio auBorst wertvollon Auf- 
schlflsse durch dio Kerbschlagprobo in oinom derartigon 
Falle sind dio Untorsuchungen von Dr. A. Selim id1) an 
einem gerissenen Vorbindungsstutzen oines Dampf- 
kessels. Es sollto die Ursache des Risses aufgekliirt wer
den. Die Probon wurden in unmittolbarer Nahe des Riasos 
und y2 m vom RiB entfornt ontnommen und nach don 
rerschiodonen Prtifungsverfahron untorsucht. Es er- 
gahen sich dio in Zahlentafel 4 wiodergogebenen Werte.

Zahlentafel 4. F eh lc rh a fte s  K esselm aterin l.

| PrOłliDggTerfahren In IttUnnbi' >/* m T<>m 
pntfcriit

j ZorroiBver«uch . — Zorreilifostigkoit

; Kaltbiegeprobo . um 180° ohno

=  :t4,6 kp/qmm 
Dehnung
-  28.7 % 
um 180° ohno

AnriB AnriB
Brinellscho

Hiirtozahl , . 171—188 105—110
Spozifischo

Sehlngarboit in
rakg/qcm . . 0 10,5

Kleingcfiigo . . liormal norma)

Man ersieht daraus, daB lodiglich dio Kerbschlagprobo 
die groBo Sprodigkoit des Materials doutlich erkennen 
lieC, uobei indessen gerado vorgloichondo ZorroiBvorsucho 
unterlassen sind2). Dio Sprodigkoit war in diesem Falle 
auf Jiearbeitung in dor Blauwarme zurtickzuftihren, wie 
die in Zahlentafel 5 angegebenen Kontroli vorsuche an 
normalon, in kaltem Zustando und in dor Blauwarme go- 
streckten Staben aus dom gloichen Materiał zeigten.

Zahlentafel 5.
EinfluB der B lau w arm ebchandlung.

ZiuUnd Kaltbiegeprobe
Spezifluehe
Schlagarboit

inkjf/qcm

i "nbcarbeito t. . . um  180° 
oh n o  A nriB

10,5

kalt von IG,8 a u f
14,9 mm  g o s t r e e k t . 

Wauwarm von  16,8 a u f
d esg l. 10,9

14,9 mm g o s t r e e k t . desg l. 0

Auch Zahlontafol 5 laBt erkennen, wie auBorordentlich 
scliarf die Kerbschlagprobo die Spródigkeit infolge der 
l>earbeitung in der Blauwarme nachweist.

leber dio Anwondung der Kerbschlagprobo zur Fest* 
_ ollung der Ziihigkeit des Materials an verschiedenen 
otollen des gleiehen Blockquerschnittcs berichtete ktirzlich

- Sonnabend3). In der Randzone war die spezifische 
‘fhkgarbeit otwa 24 mkg/qcm, wahrend sio in dor Kem- 
z<>ne dos Blockes in der Kopfniihe nur 10 mkg/qcm be- 

g. Auch sei auf die Mitteilung von Sonnabend hin- 
gewiegent daB soit kurzem einige franzosische Firmen die 

êrbschlagprobo fiir Schiffswellenmatorial oingcfUhrt

Mitteilungen der Materialprtifungsanstalt an der 
fcWg. Teehn. Hochschule ZUrich 1913, Heft 10 b.

! VgL St. u. E. 1914, 22. Jan.. S. 136/8. 
ir > ^entnilblatt der Hiltten- und Walzwcrke 1913, 

Sov.( S. 632/4.

haben und nebon oinor ZorreiBfestigkoit von 44 bis 
CO kg/qmm und oinor Dehnung Ton 20 % eine spozifischo 
Schlagarboit von 20 mkg/qem in der Langsriohtung und 
10 rnkg/qcm in der Querrichtung voriangen.

In einer neueren Arbeit1) wcist A. R ej to  auf dio 
bereits von anderer Seitc yielfach erorterten Ursachen 
dafilr hin, daB 1’robestabo aus dem gleiehen Matęrial, 
jedoch von versohiedener GroBe, vonoinander abweichcndo, 
also nicht unmittelbar miteinander vergloichbaro Werte 
ergeben. Im AnschluB daran komnit Rejto auf Grund 
von Ueberlegungen z u der Ansicht, dali folgendo Bedin- 
gungen erfullt sein mUssen, um an l’roben yersohledener 
GroBe dio gleiehen Versuchswerto zu erhalten. Zunaelist 
soli dio Dieke der Stiibe im KerbgrUndo sieli rerhaltcn 
wio die Wurzel aus dem Gewioht der benutzten Pendel- 
hammer. Ferner muB die Tiefo und Form der Kerbe ftlr 
alle StabgroBcn stets glcich groB sein und unabliiingig 
von den atideren Stababniessungen beibehi^ton werden, 
und auBerdcm muB die StoBgeschwindigkeit, d. h. also 
dio Fallhohe der vcrschiedenon Pendelhammer, gleich 
groB sein. Zur Priifung dieser Ansehauungen hat Rejto 
kleine und groBe Rt-iibe aus dem gleiehen Materiał auf 
einem 10-mkg- und 75-mkg-Pendelhammer untorsucht 
und tatsiichlich fUr beido StabgroBcn fast dio gleiehen 
Werte fltr die Kerbziihigkeit erhalten. Es wurden jedoch 
diese Versuche nur an zwei Materialion ausgefdhrt, so daB 
auf Grund dos geringen Umfange* der Versueho noch 
keine Verallgemeinemng zuliissig erscheint.

■3;t.-3 ng. F-. Preufl.
Ueber den gegenwiirtlgen Stand des elektrischen Antriebs 

ftlr WalzenstraBen.
In dieser Arbeit2) entwickelt B ren t W iley, der 

sehon mehrfach mit ahnliehen Yeroffentlichungen herror- 
getreten ist, das in Abb. 1 wiedergegebene Schaubild 
des Energieaufwandes. Ob dio Zahlen Wileys im Betrieb

Abbildung 1. F,n«rgieverbraueh au lirennttotT beim Walzen 
?on Blucken an einer U mkehrStrafle bel Yoll-LeUiung.

I. D a m p f-A n tr ie b :  GesSttigter Dampf mit Konden*ation. 
II. D a m p f-An t r i e b :  Ueberhititcr Dampf mit Kondenaatlon.

III. E l e k t r i s c h e r  A n tr ie b :  Strom durch Dampfturblnen 
mit Kondenaatlon erzengt (liberhitzier Dampf).

IV. D a m p f -A n tr ie b :  Oeberhititer Dampf mit Abdampf-
Turbłncn.

V. E le k t r i s c  h e r A n t r i e b :  Strom In OasmaseUinen er-
zeugt.

eingehalten werden konnen, ist zweifelhaft; namentlich 
erscheint die Yerminderung des Yerbrauchs an Warmo- 
einheiten bei elektrischcm Antrieb mit in Dampfturbinen 
erzeugtem Strom gegentlber unmittelbarem Dampfantrieb 
etwas reichlich, und auch der Abdampfturbinenbetrieb

ł ) Alittcilungen des K. K. Technischen Versuchs- 
amtes Wien 1914, Heft Nr. 1, S. 20/32.

*) Tho Iron Age 1913, Okt., S. 840/8
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dtlrftc den Yorteilen der Kondensation nicht, oder wenig- 
stens nicht in dem angedouteten MaBc, ilberlegen sein.

Interossant sind dio Zahlen, dic fiir die Anlage- und 
Betriebskosten von Gas- und Dampfturbinenzentralen an
gegeben werden. Den mittleren Bclastungsfaktor nimmt 
Wilcy mit 00 % an, dio Resorven mit 25 %, don Kohle- 
preis mit 2 S/t (8,35 J l/t, also ein Preis, der in Deutsehland 
wohl fUr hochwertigo Kohle nicht vorkommt). Dio Kosten- 
der Kilowattstundo werdon mit 0,5 Cent (2,1 Pf.) fCir Gas- 
maschincnbetrieb, 0,7 Cent (rd. 3 Pf.) fUr Turbinenbotrieb 
gonannt, dio Anlagekosten ftlr dio aufgestellte Kilowatt
stundo mit 90 S (375 Jt) fiir vollstandigc GaskraftwerkC 
und mit 55 $ (230 .fi) fUr volistandige Turbinonzentralen, 
wovon 35 S (150 M ) auf dio Dampfkesselanlago ontfallen. 
Dic gUnstigste Betriobsweiso verspricht sich Wilcy von 
kombinierten Kraft werken, in denen etwa zu zwei Drittel 
der Leistung Gasmaschinen und fur den Rest Turbinen 
aufgestellt werden, welch letztero dann ais Spitzen- 
maschinen dio BelastungsstóBo aufzunohmon hatten. 
Ueber dio Verbreitung der Gasmaschinen in Amerika 
gibt die beigefdgto Zahlentafel 1 Auskunft. Man sieht 
aus ihr, daB dio (Jasmaschino im Verhaltnis zu der GroBo 
der amerikanischen Eisenindustrio noch lango nicht in 
so hohem MaBe eingeftihrt ist wio bei uns.

Beim Vergleich von Dampf und Stroni zum Antrieb 
von WalzenstraBen kommt Wilcy zu einer Ueberlegenheit 
des clektrischen Betriebes. (Wilcy vertritt dio lnteressen 
der Westinghouse Electric & Mgf. Co.). Den Zahlen, 
mit denen er rechnet, kann man nicht unbedingt zu- 
stiminen. Er fllhrt ein groBes Beispiel fiir cin Blechwalz- 
werk mit Brammen-, Grób-, Mittel- und FcinstraBo mit 
einer Gesamtleistungsfahigkcit von 40 000 t Rohst&hl 
im Monat durch und kommt dabei auf Anlagekosten von 
703 000 $ fiir den Dampfantrieb (Walzonzugmaschinen, 
Dampfzontralc und Kessclbatterio) gegeniiber 785 500 $ 
fUr rcin clektrischen Betrieb (mit Ilgner-Umformer an 
der BrammenstraBo). Das geringe Mehr an Anlagekosten 
fiir den rein clektrischen Betrieb wird jedoch durch die 
geringeren Betriebskosten des gesamten maschinellen 
Teils einschlieBlich des Stroms fiir dic Hilfsmaschinen 
ausgeglichcn. Diese sollen betragen: fflr den Dampfbetrieb 
jahrlich 252,508 S, fiir den clektrischen dagegen 223,984 $. 
Der Preis fiir die Kilowattstunde ist dabei mit 0,5 Cent 
(rd. 2,5 Pf.) angenommen. Xr..^u;v K. Rummd.

Destillation der Kohle bei niedriger Tem peratur1).
Diese Art Destillation, deren Erzeugnisse sich von 

denen der gewóhnlichen Verkokung dadurch unterscheiden,, 
daB ein dilnnfltissiger Teer mit groBen Mengen PhenoL 
ferner vicl Ixłicht6l und ein hinsichtlich der Zusammen- 
setzung und Festigkeit anders gearteter Koks entsteht, 
wird in England viclfach durchgcfuhrt, weil man in der 
in Schottland vorkommenden Cannelkohle einen vorziig- 
lichen Rohstoff besitzt und der so erhaltcne Koks fiir dio 
in England beliebten offenen Feucr einen guten, raueb- 
freien Brcnnstoff bildet. Durch den groBeren Entfall an 
Lcichtol ist England auBcrdcm in den Stand gesetzt, 
sich hinsichtlich des Bezugs von Benzin vom Auslande 
unabhjingiger zu machen.

Man arbeitet nach drei Yerfahren, dcm Coalite-, 
Prcmier-Tarless-Fuel- und Del-Monte-Everett-Verfahren, 
dic samtlich aus guBeisemen Retorten destillieren, da 
feuerfestes Materiał dic Warme zu schlecht leitet. Das 
erhaltcne Gas ist heizIcrUftiger ais das gewohnliehe Koks- 
ofengas und wird meist mit Wassergas oder Generatorgas 
gemischt. Wcgen der Zerreiblichkeit des entstehenden 
Kokses, die darauf zurGckzufiihren ist, daB sich nur an 
der Retortenwand eine feste Koksschicht bildet, ordnet 
man beim Prcmier-Tarless-Fuel-Verfahren die Retorten 
ringfórmig an und beheizt von auBen und innen; femer 
destilliert man mit einem Yakuum. Durch Absaugen der 
Gase von unten und oben yermeidet man nach Móglich- 
keit deren Zeraetzung.

i) Nach Thau: Gluckauf 1914, 23. Mai, S. 834/41.



1270 Stahl und Eison. PaieiUbericht. 34. Jahrg. Nr. 30.

Am aussichtsrcichsten ist das Del-Monte-Everott- 
Verfahren» bei dem in einer geneigten Retorto die Kohle 
durch eine Schnecke stiindig von unten nach auf mirta 
bewegt wird; ferner wird zum Schutze des Gases vor 
Zersetzung ein Tcil des von den Nebenerzougnissen be- 
freiten Gases im Gegenatrom durch dio Retorte gedrttckt, 
nachdem cs vorher durch eine im Ofen liegende Schlange 
vorgewarmt ist.

Es ist zu berllcksichtigen, daB bei allen Yerfahren 
auCer dem allerdings reichlichen Entfall an Lcichtol, 
dessen Restandteile der Paraffinrcihe angohóren, sich 
jedoch ais Motorbrennstoff vorzliglich eignen, ein Koks 
entstcht, der nur fiir Hausbrandzwecko oder zum Ver- 
gasen im Gaserzeuger brauchbar ist, so daB davon ein 
groGer UeberfluB auftritt. Man versucht deshalb neuer
dings, das Yerfahren zur Erzielung einos guten Hiitton- 
kokses auszubauen, indessen ist man Iiber das Yersuchs- 
stadium noch nicht hinausgekonnnen.

Betrlebsreparatur an dem Seilscheiben-Schwungrad einer 
Walzenzugmaschlne.

\V. Sehom burg berichtet1) uns Uber eine durch 
die besonderen Umstande bemerkenswerte Arbeit dieser 
Art auf einem westfalischon Werk. Unmittelbar vor der 
Inbetriebnahme einer Drahtsvalzwerksanlage, bestehend 
aus einer zweigeriistigen 525er YorstraBe und zwei Fertig- 
strecken mit Seilantrieb von einer gemeinsamen Dampf- 
maschine, zeigte sich an dem groBen Seilschcibcnschwung- 
rad der letztereu von rd. 80 t Gewicht ein feiner RiB, 
auf den man erst beim Leerlauf der Masehine infolge 
Schlagona am Um fang aufmerksam wurde.

Die Seilschcibe setzt sich aus zwei Einzelscheiben 
mit je vier Kranzteilen zusammen und hat bei 7 m Durch- 
messer, 2250 mm Gesamtbreite und 700 mm Bohrung 
Eindrehungen fiir 30 Quadratseile von 40 mm [{] mit 
einer Rillenentfernung von 70 mm. Das Walzwcrk ver- 
arbeitet Halbzcug von 110 mm [{] und ist fiir eine Er- 
zeugungsmenge von 80 bis 100 t in der Schicht bestimmt. 
Der RiB in dcm Kranzteil einer Einzelscheil>e ging 
initten durch eine Rille hindurch und verlief am seitlichen 
Umfang in betrilchtlicher I-ulnge. Die Ursache konnte 
einwahdfrei nicht festgestellt werden. Abgesehen von 
GwBspannungen im Kranz, die durch die etwas gewalt- 
same Montage gerade dieser Scheibe ais ausgelost an
genommen werden konnen, konnte Mangel an Yorsicht

ł) Vgl. auch Anzeisjer ftir die Drahtindustrie 1013, 
25. Dez., 8. 520/1.

beim Zusammenbau oder beim spiiteren Auflegen der 
Seile in Frage koramen. Die Monteuro waren namlich 
bei ihren Arbeiten, bzw. beim Dreheń des Rades, auf die 
Hilfe des elektrischen Montagekrans angewiesen, da ara 
Schaltwerk noch eine Aenderung notig war.

Mit Rlicksicht auf dio unbedingt erforderliche 
schnclLsto Inbetriebnahme des Walzwerks war natfirlwh 
dieso Sachlage fiir dio Htttto auBerst peinlich. Abbohrea 
des Risses und seitliches Abstiitzen des Kranzteilcs nach 
der Nabo mittels Zugstangen, die mit Gowinde eingesetzt 
werden muBtcn, liiitte im Betrieb bei den zu erwarten- 
den StoBen und dor hohen Umfangsgeschwindigkeit 
von 35 bis 40 m keino gentigende Sichcrhoit geboten. 
Man ontschloB sich daher, das etwa 0800 kg wiegende 
Kranzsttick gegen ein neues auszuwcchseln, das von 
der Maschinenfabrik fertig bearbeitet geliefert wurde 
bis auf die sch wach vorgcgossenen Rillon, die an Ort 
und Stelle, also im Rado selbst, oingedreht wurden. 
Dieso Arbeit wurdo mittels des in 8 m Fahrbahu- 
hoho befindlichen Laufkrans von 20 t Tragkraft aus- 
geftthrt. Glcichzeitig mit dem Einbau des neuen Kranz* 
stuckcs wurdo auf Flurhoho oin kriiftiger Drohbanksupport 
fest einbetoniert. Die hin und hor gehende Viertelkrew- 
bewegung des Rades wurde durch den Kran h«*rvor- 
gebracht, indem eino mit dessen Haken verbundenc und 
um Kranz und Spcichen gelegtc Tauschlingo das IUd 
beim Anziehcn in der Arbeitsrichtung drehte, wahrend der 
Rilcklauf leer beim Nachlnssen des Kranseilcs durch 
Gegengewichte erfolgte, die an dem gegen iiberliegenden 
Scheibenviertel angebraeht waren. Da die Hubbewegung 
der Katze ftlr dio erforderliche Drehung allein nicht aus- 
reichte, muBte der Kran jodcsmal auch liings yerfahren. 
Die Katze des Kraus wurdo zwecks Yerhinderung von 
Langsbewegungen sicher festgelegt. In dieser ^cise 
wurde mit zwei Stahlen in DoppeLschicht gearbeitet; 
auBer dem KranfUhrer und einem Drcher war nur noch 
ein Jungę fur die Arbeit erforderlich. Der Strombcdarf 
fttr dio rd. achttiigigo Dreharbeit betrug rd, 0500 
einschlieBlich aller Yerluste bis zum Schaltbrctt des 
Kraftwerkes. Der gesamte Zeitverlust von der Fest- 
stcllung des Risses ab bis zum Leerlauf der Masehine 
mit dem neueingesetzten fertigen Kranzsttick belief sich 
auf nur 14 Tage.

Der Yorfall zeigt den Wert eines verstehenden Zu* 
sammenarbeitens zwischen Iltitte und M a s c h i n e n f a b r i k ;  
beiderseitiges Entgegenkommon in solch verzweifelten 
Lagen fordcit — wie dies hier der Fali war — die Sache 
ungemein und liegt deshalb auch im interesse aller Be- 
teiligten.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

13. .Juli 1914.
KI. 7 c, G 38 815. \Ycllblechbicgepresse mit gegen- 

einander bewegbaren Profilleisten, besonders fiir hohe 
Profile. Franz Gehlhaar, Siegen i. W., Wiesenstr. 34/5.

KI. 7 c, M 51 802. Vorrichtung an Pressen zur selbst- 
tiitigen Ausrtickung des Antriebes bei ungewohnliehcr 
Beanspruchung. Maschinen-Fabrik Hiltmann & Lorenz, 
Akt. Ges., Aue i. Sa.

KI. 7 e, U 4975. Yerfahren zur Herstellung von 
Blechen mit Hohlrippen. Unirersal Metal Lath and 
Patent Company, Jersey City, V. St. A.

KI. 7 c, U 4977. Maschine zur Herstellung von mit 
Hohlrippen versehenen Blechen. Unisersal Metal Lath 
and Patent Company, Jersey City, V. St. A.

KI. 14 c, M 54 755. Oberflachenkondensator fUr 
Turbinen mit Wasser kam mern und senkrecht oder schrag

l) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an w&hrend zweier Monat e fiir jedermann zur 
Einsicht. und Einsprucherhebung im Patentamte zu 
Bferlin aus.

stehenden Rohren. Maschinentau - Ac tien - Gesellschaft 
Balcke, Bochum i. W.

Ki. 21 b, G 38 921. Vorrichtung zur unmittelbaren 
Umwandlung von Warnie in Elektrizitat. Johann Gyurw 
und Fa. Alois Schlesinger, Budapeat.

KI. 24 a, R 30 601. Feuerung ftir F l a m m r o h r -  oder 
Schiffskes«el mit Rauchrerzehrung durch eine Nebon- 
feuerung. Hermann Ruffert, Glatz, Schlesien, lvonigs* 
hainerstr. 22, und Alphons Wachę, Gleiwitz, O.-SchL, 
Friedhofetr. 1 a.

KI. 24 c, E 20 032. Warmeofen; Zus. z. Pat. 267 090. 
Eickworth & Sturm, G. m. b. H., Dortmund.

KI. 27 c, J  13 770. Kreiselverdichter mit Hilw' 
fltissigkeit, die in diinnen Bandern aus <lem I ^ a u f r a d e  

gesehleudert wird. C. H. Jaeger, L e i p z i g -Plagwitz.
KI. 40 a, A 24 060. Vorrichtung zur glcichmiiBigcn* 

ununterbrochenen Beschickung hauptsachlich fiir Blenda* 
rostofen. Akt.-Ges. far Zink-lndustrie, vormals W ilhelm 
Grillo, und Wilhelm Schefczik, Hambom.

KI. 40 a, S 38 737. Mechanischer Ofen zum Rosten, 
Kalzinieren oder Trocknen von Erz oder sonstigem ,̂utf 
Zus. z. Anm. S 38 427- Otto Spinzig und Dr. W oldem ar 
Hommel, Clausthal i. H.
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Kl 47 a, M 49 747. Mutteraicherung fur Schionen- 
Bchraubcn u. dgl. Andreas Mfilhens, Coln, Richard- 
Wagnerstr. 18.

Kl. 59 c, H 58 271. Schwungradloae Exploaions- 
pumpe mit schwingender Fltissigkeitssaule. Herbert 
Alfred Humphrey, Westminster, London, und William 
Joseph Rusdell, Dudley, Worcester, England.

IG. Juli 1914.
Kl. 1 a, D 28 954. Spitzkasten mit Eintragrohr oder 

Lutfce zur beatandigen EinfOhrung von Schlammen in 
den unteren Teil dea Kastena. Egon Dreves,
Mfilheim-Coln, Dammatr. 21.

Kl. la , S 41 065. Siebartig durchlochte, in einer 
Wasaerrinne hin und her schwingende Fórderrinno zum 
Wasclien beim Bergbau gewonnener Rohstoffe.
Johann Baptist Soiaaon, Nttrnberg, Winkleratr. 11.

Kl. 10 a, Sch 44 975. Einschiebbarer Rost an Schacht- 
ófen ftir ununterbrocheno Kokserzeugung. Walter Schwarz, 
Dortmund, Friedensstr. 72.

KL 18 b, H 04 995. Yerfahren zur elektrolytiachen 
Herstellung Bchmiodbaren Eiaens von beliebiger Dicke. 
Dr. Ernst Fredrik Kriatian Harbcck, Partille, Schweden.

Kl. 24 a, M 53 687. Weehaelfeuerung fttr Flainmrohr- 
kesael. Karl Merkel und Wilhelm Merkel, Siebeldingen 
(Rhein pf.).

Kl. 24 b, P 32 482. Herd* oder Muffelofen mit Feue- 
rung fUr flOaaige Brcnnstoffe. Fa. Gebrildcr Pierburg, 
Beriin.

Kl. 24 e, K 5G 574. Kegelformiger Drehroat fQr Gas- 
erzeoger. Konig Friedrich August-Iltitte, Pot8chappcl bei 
Dresden.

Kl. 31 b, H G2 700. Formmaschine mit Sandbehalter 
und bewegliehem Preasenąucrhaupt und Ausfiihrungaform 
derselben. Jean Habscheidt, Leipzig-SchleuBig, Brock- 
liausstr. 8.

KL 31 b, V 12 299. Formmaschine mit oberer aus- 
schwingbarer, durch Gcgengowicht auageglichener Preti- 
Yorrichtung. Fa. A. VoC sen., Sarstedt bei Hannorer.

Kl. 37 b, H Gł 882. Eiserner Gittertrager; Zus. z. 
Anm. H. 59 047. Wilhelm Heinricha jr., Dusseldorf, Ost- 
straBe 154.

KL 40 a, B 73 900. Mechanischer Rostofen mit 
durehgehenden gokuhlten Riihrarmen. Emil Bousae, 
Beriin-Sehinargendorf, Ruhlaerstr. 14.

K1.40a, Z 8417. Prazisionsbeschickungsvorrichtung, 
^tehend aus einem Siło, in welchem sich cin Riihnverk 
mit Transportschaufeln befindet, welches an einer senk- 
rechten, massiven Welle gefiihrt wird. Arno Zetsche, 
Seiferitz bei Meerane.

Kl. 42 d, H G2 841. Hochstrerbrauchszahlcr; Zus. 
*• at. 250 922. Henry Stafford Ilatfield, Braunschwoig, 
lierzogin Elisabethstr. 23.

Kl. 46 d, K 55 334. Explosionsturbino mit Yerdich- 
ung des Gemisches in mehreren konzentrisch zu den 
iurbmenradem angeordneten Zylindcrn. Gottfried Krcu-

Mannheim, Jean-Beckcratr. 3.
o .. A 25 138. Stahlbami zur Umwandlung von
St ’n *n Rfeinscheiben mit Keilverbindung der
 ̂o aachen. Aktiengesellschaft der Transmissionsbau- 

an.stalt, Maschincnfabrik und EiaensrieBerei J. John, Lodz, 
Ko33.-Polen.

KL 50 c, A 24 887. Yorrichtung zum Sieben und Zer- 
lnem von Superphosphat, Mischdungern, Salzen, 
tótallen u. dgl. Aktien-Geaellachaft der Chemischen

UKten - Fabrik Pommerensdorf, Stettin, und Adolf 
enszl, Pommerensdorf.

KL 50 c, Sch 43 727. Maulbrecher mit auswechsel- 
aren Brechleisten. Carl Emil Schneider, Mannheim, 

■latteraallatr. 9.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
13. Juli 1914.

br * a* ^'r‘ M9- Yorrichtung zum ununter-
P \L l'?-en kntwaasem von breiigem oder kornigem Gut. 
11 • Krupp, Akt. Ges., Grusounerk, Magdeburg-Buckau.

Kl. ljb, Nr. 010 589. Magnetsoheidcr. Electromag- 
nctische Aufbereitungs-Anlagen Ferdinand Stcinert, Coln- 
liickendorf.

Kl. 7 a, Nr. 011 010. FUr Bandwalzwerke dicnendo, 
das durch die Walzen tretonde Ende erfassendo Zug- 
vorriclitung. August Schmitz, Walzmasohincnfabrik 
Dusseldorf.

Kl. 7 b, Nr. 011000. Maschino zum Aufwiokeln von 
Drahtschrott. Kalkcr Wcrkzougmaschinenfabrik Brcuer, 
Schumacher & Co., A. G., Coln-Kalk.

Kl. 14 c, Nr. 010 500. Achsialscbubausgleich fiir 
Dampf- oder Gasturbinen. Vulean-Werko Hamburg und 
Stettin, Akt. Ges., Hamburg.

Kl. 14 li, Nr. 010 444. Einrichtung zum selbsttatigen 
BelUfton von Wiirmcspeichem mit unYcr&nderlichoin 
Rauminhalt. Maschincnfabrik Thyssen & Co., Akt. Ges., 
MUlheim a. d. Ruhr.

Kl. 14 h, Nr. 010 445. Einrichtung zur Bcltlftung 
von Warmespcichern mit unvcranderliehem llauminhalt. 
Maschincnfabrik Thyssen & Co., Akt. Ges., Mulhcira
a. d. Ruhr.

Kl. 18 c, Nr. 010 495. Gltlhofen fiir Fcindrahte mit 
jo zwei ineinanderliegenden Gltthrohren, welche durchweg 
mit zur Rohrachse parallol vcrlaufenden Schlitzen zur 
beascren Einbringung der Drahto yersehen sind.
Adolf Franz, Bcrlin-Steglitz, Ringstr. 53.

Kl. 19 a, Nr. 011 093. Vorrichtung zur Vcrhindcrung 
des Sohicnenwandcrns im Eiscnbahnglcisc. Georgs- 
-Marien-Borgworks- und Hiitten-Verein, Akt. Ges., Osna- 
brttck.

Kl. 31 c, Nr. 010 084. Putz- und Schleifvorriohtung. 
Theodor Stiegelmeyer, ltannover-WUlfel.

Ki. 35 a, Nr. 010 773. Hochofensóhragaufzug mit 
senkrecht ljcwcglichcm Gcgengowicht und ZwischenstOtze 
ftir die Schriigbahn. Deutsche Maschincnfabrik, A. G., 
Duisburg.

Kl. 37 b, Nr. 010 526. Wandverkleidungstafel aus 
Blech. Carl Seybold, Schorndorf, Wttrttomberg.

Kl. 37 b. Nr. 610900. T-Eisen. Walzwerkc Akt.-Ges., 
vorm. E. Bocking & Co., Mdlhcim, Rhein.

KI. 42 e, Nr. 010 752. Gasmesser mit Windkessol. 
'35t.'3ng. Jacob Schaffit, Berlin-Wilmersdorf, Branden- 
burgischestr. 43.

Kl. 42 i, Nr. 010 010. Yorricht ung zum Abhorehon 
von Maschinen usw. Norma-Compagnie, G. m. b. Ii., 
Cannstatt-Stuttgart.

Kl. 421, Nr. 011 030. Rohranordnung fUr chcmischo 
I-aboratoriumoperationcn, dic unter Erliitzung von auflen 
vorgenommen werden. Dr. Ernst Sz&sz, Diósgyor-Eisen- 
werk, Gngarn.

Kl. 421, Nr. 011078. Aspirator zum gleicbmaBigen 
Ansaugcn von Gascn. Feodor llelni, Stofanienstr. 18, 
Paul Klotzer, Stefanienstr. 0, und Sipl.-Jltfl. R. Kaesbohre, 
Neuburgcrstr. 28, Augsburg.

Kl. 49 b, Nr. 011 028. Blechschere. Maschinenfabrik 
Sack, G. m. b. H., Dflsseldorf-Rath.

Kl. 49 f. Nr. 011 080. Vorrichtung zur Ycrstellung 
der Rollenacliscn von Rollonrichtmasehinen. ®t)jl 
Johannes Ingrisch, Barmon, Wertherstr. 48.

Kl. 58 b, Nr. 010051. Sohrottpaketicrpresse. Deutsche 
Maschinenfabrik, A. G., Duisburg.

Kl. 80 c, Nr. 610 992. Ybrnchtung zum vollstandigcn 
Abdiehten v o n Rauch- und SchmauchkanaLschiebcrn 
mittels Sand. Friedrich Maul, Glogau.

Oesterrelchische Patentanmeldungen1).
15. Juli 1914.

Kl. 7, A. 3897/13. Yorrichtung zum Regelnvon Mehr- 
fachdrahtzich- bzw. Mehrfachkaltwalzmasehinen. Sootóte 
Anonyme des Forges & Aeieries de Huta-Bankowa, Paris.

*) Dio Anineldungen liegen von dcin angegebencn 
Tage an wahrend zweier Monato ftir jedennann zur 
Einsieht und Einsprncherhebung im Patcntamte zu 
W ien aus.



1272 Stahl und Eisen. Paieitibericht. 34. Jahrg. Nr. 30.

KI. 31 b, Nr. 270 011, vom 9. Novcmber 1912. Firma
A. VoB sen. in S a rs te d t. Vorrichlung zur Erlcicltferung 
des Abhebens der Formkasten von der Modettplatk bei

Formmaschinen mit Ab- 
hebewrrichtung.

Der Form kast en a kt 
an der Abhebcvorrich- 
tung b gclenkig ange- 
braehfc, so daB er nach 
Anhebcn von der Modeli* 
platte c durch die Ab* 

hebevorrichtung nicht 
von Hand vollig abge- 
hoben werden muB, son
dern nur umgeklappt zu 
werden braucht. Die Ab* 
hębestifto d sind durch 

eine Querschicne b verbunden, dereń Verlangerung ais 
Auflager fiir einen Drehzapfen e des Formkastens und 
auch zur Feststellung des letzteren in aufgcklappter 
Lage dient.

KI. 18 c, Nr. 270 535, von» 13. August 1912. Wil
liam  Speirs Sim pson in London. VorricłUung zum

Hdrten der Oberjlóche 
von Eisen- und Stahl- 
waren durch Zenonia- 
tion und Einfuhrtn 
von MetaUen di* 
Ober flachę mittels du 
ele ktrisch-e n Stromi 
im Yakuum.

Das zu hartende 
Wcrkstilck ist in der 
Hartevorrichtung a 
auf einem Schlittcn 
b gelagert, der iu 
zwei zueinander senk- 
rechten Richtungcn 
wag er ech t yerschieb- 

bar eingerichtet ist. Es sollen so auch gro Be W erkstueke
ohne Unterbrechung des Yakuums in allcn Teilen *lłrer
Oberflache gehartet werden konnen.

KI. 18 a. Nr. 272 078, vom 20. April 1908. Dr. Wil
helm Schum acher in B erlin . Yerfahren zur hrhohn'»J 
der Btndefahigkeit von Gichtstaub zu BriketUermgs- 
zwecketi.

Der ineiste Gichtstaub enthii.lt neben Feinerz, Kain, 
Kicselsaurc und Tonerde in groBerer Menge und in feinster 
Ycrteilung. Er stammt, wenn nicht ganz,dann jedenfab 
zum groBten Teil aus denjenigen Partieri des Hochofcus, 
wo łK T eits  eine Brenn- oder Sintertemperatur fiir d» 
genannten Stoffe oder ihre Yerbindungen herrscht, 
schon daraus hervorgeht, daB sich im Gichtstaub Lalk- 
oxyd statt des kohlensauren Kalkes vorfindet. Es jniłBten 
sich demnach mehr oder weniger zementartige Korper 
(hydraulischer Kalk, Portlandzement u, dgl.) bilden un< 
aich im frischen Gichtstaub vorfinden. Trotzdem der meiste 
Gichtstaub tatsiichlich hydraulisehe Bindeinittel enthalt, 
besitzt er mit Wasser angefeuchtet ein nur sehr geringes 
Bindevermogen. Dieses wird der Erfindung gemaB durch 
Zusatz geringer Mengen katalytisch wirkender Stoffe. 
insbesondere von lóslichen Salzen der Erdalkalien nu 
der Eiscngruppe, so gesteigert, daB die damit g e p r e B te n  
Briketts in wenigen Stunden zementartig erharten. StaU 
der Salze konnen auch dereń Sauren, Salzsaurc, Schwefel- 
siiure benutzt werden.

KI. 18 a, Nr. 272 727. vom 13. Marz 1910. 
F o eh ten b erg e r in M annheim. Yerfahren zum 
von MetaUen mit tceit rontinander liegenden Schma'-- 
punkten unter Einfuhrung eines Metalles ton gentig(rfM 
Schwelzptinkt in besonderer Yerpackung.

Das Zusatz met a 11 wird unter moglichst er Yermeidun? 
von Luftraumen in Hohlkórper aus Sorelzement ew- 
geschlossen dem anderen Metali zugesetzt.

den b, die durch die Seitcnwaode c des Ofens eingeftthrt 
sind, ais auch nut einer oder mehreren radialen Elekt ro
ił en d, die durch den zylindrisehen Mantel hindurch- 
gehen, versehen. Die Wandę c sind versehieblich ein- 
gerichtct, so daB die Elcktroden b gehoben oder gesenkt 
werden konnen.

KI. 18 a, Nr. 271 986. vom 10. Dozemher 1911.
Adolf Y ik tor K ro ll in Luxem burg. Fe>’- 

fahren zum Zu*amme.nbinden von feinkórnigem, klein- 
ttikktgem oder miirbem Gut durch Zusamtne m  intern, 
-schmelzen, -schiceifien oder -backeti.

Gasformige oder vergasbare oder verstaubte brenn- 
bare Stoffe oder in Brennung befindliche Stoffe werden 
zugleich mit Luft allmahłieh ins Innere des zu iiirirlo- 
meiierenden bewegten oder un bewegten Gutes so ein- 
gef&hrt, daB darin eine Ga$\ er brennung ohne freie Fiam- 
menentfaUung nach Art der flammenlosen V er brennung 
vor sich geht. Die hierbtvi entstehende Warnie kommt 
am Erzeugungsort sełbst der Agglomerierung zugute.

KU 10 c, A 3965/12. Koksofen. Robert Samuel 
Mors, Chicago, V. St. A.

Kl. 24 e, A 8601/13. Regencrativgasofen mit stets 
gleichgerichtetcr Flamme. Friedrich Siemens, Berlin.

Kl. 24 e, A 9532/13. Rcgenerativgasofen mit stets 
gleichgerichtetcr Flamme nach Pat. Anm. A 8601/13. 
Friedrich Siemens, Berlin,

Kl. 40 b, A 2355/14, Łagerung fiir Elektro den mit 
metallischem, gekuhltem Kopf. Fried. Krupp, Akt. Ges,, 
Essen-Ruhr.

Kl. 48 c, A 4617/13. Verfahren zur Herstellung 
weiBgetrUbter Emaillen. Ohemischo Fabrik Giistrow, 
Dr. Hillringhaus & Dr. Heilmann, Giłstrow, Mecklenburg.

Kl. 49 c, A 7148/13. Verfahren zur Herstellung ge* 
schweiBter SchienenstoBe. .Tolin Wattmann, Treptow 
bei Berlin.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 31 c( Nr. 268 383, vom 5, Dezember 1912. D ie t

rich  Li es en in Orefeld. Formkasten- Wendelorrichłung.
An dem Wendebalken a iiblicher Ausfiihrung, an 

dem der Formkasten b aufgehangt ist, sind zwei halb-
kreUformig gebo- 
gene U -Eisen c be- 
festigt, die festge- 
lagerte Leitrollen 
d und e fiir einen 
Seil- oder Ket ten- 

e zug f tragen. An 
letzterem sind 

Rollcn g befestigt, 
diein den U-Eisen 
c laufen und an 
denen ein Seil h 

befestigt ist, das mit dem zu wendenden Formkasten ver- 
bunden wird. Zum Antriebe dient die von Hand oder 
motorisch gedrehte Trommel i, um die das Seil f ge- 
schlungcn ist.

Kl. 21 h; Nr. 268 317, vom 2. April 1912. Iv a r 
R en r.e rfe lt in Stockholm . Elektrischer Ofen mit um 
eine. i&age.rechŁe oder ungefahr icagereehte Achse drehbarer, 
z. B . zylindrischer Schnudzkamtner.

Die um eine wagerechte Achse drehbare Schmelz- 
kammer a ist sowobl mit ungefahr wagercchten Elektro-
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Statistisohes.
AuBenhandel Deutschlands (einschl. Luitemburgs) in den Monaten Januar bis Juni 1914.

Flnfuhr
t

Eisenerze (237 e)1) .................................................................
Manganerze (237 h ) .................................................................
Steinkohlen, Anthrazit, unbearbeitcto Kiinnclkohle (238 a)
Braunkohlen (238 b ) .............................................................
Koks (233 d ) ........................................................................
Steinkolilcnbriketts (238 c ) ..................................................
Braunkohlenbrikctts, auch NaBpreBsteine (238 f)...............

Roheisen (777 a ) ...................................................................................................................
Ferroalumlnium, -chrom, -mangan, -nickel, -silizium und andere nicht schmicd-

bare Eisenlegierungen (777 b) ....................................................................................
Bruchciscn, Alteiscn (Schrott); Eiscnfcilspane usw. (812, 843 a, 843 b).......................
Rohren und RohrenformstOcko aus nicht schmiedbarem GuB, Hiłhne, Ventile usw.

(778, 778 a u. b, 773, 779 a u. b, 783 e ) .....................................................................
] Walien aus nicht schmiedbarem GuB (780, 780 a u. b ) ..............................................
| Maschincntoile, roh und bearbeilet, ■) aus nicht schmiedbarem GuB (782 a, 783 a—d)
i Sonstige EiscnguBwaren, roh und bearbcitct (781, 782 b, 783 f—h ) ...........................
'Rohluppen; Rohschienen; Rohblockc; Brammen; vorgcwalzte Blocke; Platinen;

KnOppel; Tiegeistahl in Blocken (784).........................................................................
Trager (785 a) ......................................................................................................................
Stabcisen, Bandciscn (785 b)................................................................................................
firobbleche: roh, entzundert, gerichtet, dressiert, gcfirniBt (780 a ) ...........................
Blechc: Ober 1 mm bis unter 5 mm stark (780 b ) ......................................................
Blcche: bis 1 mm stark (780 c ) ........................................................................................
Verzinnte Blcche (WeiBblcch) (788 a ) .............................................................................
Verzinkte Blecho (788 b ) ...................................................................................................
Bleche: abgeschliffen, lackicrt, poliert, gcbriiunt usw. (787, 788 c)...............................
Wellblech (789, 789 a ) .......................................................................................................
Dehn- (Strcck-), Riffel-, Waffol-, Warzeń-, andere Bleche (789, 789 b, 790) . . . .
l)raht, gewalzt oder gezogen (791 a u. b, 792 a u. b) ..............................................
Schlangenrohren, gewalzt oder gezogen; RohrenformstOcko (793, 793 a u. b) . . . .
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794, 794 a u. b, 795 a u. b) .......................
Eisenbahnschicnen usw.; StraBenbahnschiencn (790, 790a u. b ) ................................
Eisenbahnschwollen (790, 79G c ) ........................................................................................
Eisenbahnlaschen, -unterlagsplatten (790, 790 d) ..........................................................
Eisenbahnachsen, -radeisen, -riider, -radsatze (797).........................................................
Schmiodbarer GuB; Schmiedcstflckc*) usw. (798 a-—d, 799 a—f ) ...............................
Brflcken- und Eisenkonstniktionen (800 a u. b) .........................................................
Anker, Schraubstocke, Ambosse, Sperrhorner, Brccheisen; Hammer; Kloben und

Rollen zu FlasclienzOgen; Winden usw. (800 a u. b, 807) ...................................
Landwirtschaftliche Gorate (808 a u. b, 809, 810, 816 a u. b ) ...................................
Werkzeuge (811 a u. b, 812, 813 a—e, 814 a u. b, 815 a—c ) ......................................
Eisenbahnlaschensclirauben, -keilc, Schwcllenschrau ben usw. (820 a ) ...........................
Sonstigcs Eisenbahnmatcrial (821 a u. b, 824 a ) .............................................................
Sehrauben, Niete, Schraubcnmuttern, Hufeisen usw. (820 b u. c, 825 c ) ...................
Achsen (ohne Eisenbahnachsen), Achscnteile (822, 8 2 3 ) ..............................................
"agenfedern (ohne Eisenbahn wagonfedern) (824 b ) ......................................................
Drahteeile, Drahtlitzen (825 a) . . . .  .............................................................................
Andero Drahtwaren (825 b—d ) ........................................................................................
Drahtstifte (anch Huf- und sonstige Nagel) (825 f u. g, 826 a u. b, 8 2 7 ) ...............
Haus- und Ktlchcngerate (828 d u. e ) ...................................... ......................................
Ketten usw. (829 a u. b, 830)............................................................................................
Feine Mcsser, feine Scheren und andere feine Scbneidwaren (830 a u. b ) ................
J«ah-, Strick-, Stick-, Wirk- usw. Nadeln (841 a—c ) ......................................................
Alle Obrigen Eisenwarcn (810 o u. d—819, 828 a—c, 831—835, 830 c u. d—840) . .
Eisen und Eisenlegierungen, unTollstandig angemcldet (unter 843 b ) .......................
Hessel- und Kesaelschmiedearbeiten (801 a—d, 802—8 0 5 ) ..........................................

6 748 053 
391 879 

4775 981 
3 184 095 

295 142 
15 250 
64 447

54 273

2 496 
130 232

041
082

3 717 
5 075

3 720 
1 270 

10 080 
1 055 

499 
5 798 

17 720 
47 

103
108

5 017 
49 

3 587

220

669 
10 430

33

790 
1 100 
1 033 

17 
09 

089 
53 

253 
241 
359 
310 
207 

1 550 
45 
07 

1 208

853

989 127 
2 871 

18 109 595 
31 325 

2 030 139 
1 197 501 

424 489

340 000

39 835 
89 881

67 519 
5 999 
2 853 

50 070

303 909 
193 294 
646 232 
249 030
50 097 
26 084

277 
11 911 
4 172 

f 3 233
[ 8 983

244 197
4 394 

133 211 
287 001

77 584 
20 710
51 839 
84 728 
48 181

5 542 
35 222 
14 324
9 313 
9 507 

14 251 
1 702
1 073 
4 303

26 029
37 188 
14 784
2 701
3 061 
2 367

38 485 
908

24 200
Eisen und Eiaenwaren in den Monaten Januar bis .Juni 1914

Maschinen 1914 |
200 509 

47 116
3 352 044 

278 058
Insgesamt ]

Januar bis Juni 1913: Eisen und Eisenwaren 
M aschinen..................

313 625 
315 323 

49 871

3 630 102 
3269 230 

277 354
Insgesamt : 365 194 j 3 546 584

V Die in Klamroern stebenden ZIffern bedenlen die Nummern des stallstischen W»renTerzeIcHnlsses. *) P le  A u s f u h r  *n 
"•^w tteten puSel^emen Maschlnentellen ist unter den betretfenden Maschinen mit maf£efuhrt. ')  Die A u s f u h r  »n SchmiedestScben fur 

•sehinen ist unter den betreffenden Maschinen mit auftrefiihrt.

XXX., 162



1274 Stahl und Eisen. Wirtechaftliche Rundschau. 34. Jahrg. Nr. 30.

Roheisenerzeugung der Verelnigten Staaten1).
Ueber die Leistungon der Koks- und Anthrazit- 

hochofen der Yereinigten Staaten im Ju n i 1914 im Vor- 
glełch zu dem Yorhergehenden Monate gibt folgende 
Zusammenstelluug AufschluB:

J u n i  1914 Mai  1914

t
1. Gesamt erzeugung . . . 1948 468 2 120 109
2. Anteil der Stahlwerks-

gesellschafton............... 1 350 897 1 481 173
Darunter Ferromangan u.

Spiegeleiscn...............  10 514 21 848
hui 1. Juli am i. Juni 

1914 1914
3. Zahl der Hochofen . . .  423 423

I)avon im Feuer . . . 193 197
4. Taglioho Leistungsfahig- t t

keit dieser Hochofen . 64 717 05 540
PemgemaB ist also die arbeitstiiglicho Erzeugung 

im Juni weiter zurlickgegangen, ebenfalla hat auch die

») The Tron Age 1914, 9. Juli, S. 102/3.

Zahl der in Betrieb befindlichen Hochofen um vier ab* 
genommen.

Dio (Jcsam troheisonorzougung der Koka- und 
Anthrazithoehofen bezifferte sich im crsten Halhjahr 1914 
auf 12 000 447 t gegen 10 010 354 t im gleiclien Zcitraum 
des Vorjahrcs, so daB sich eine Abnahme von 4 009 907 t 
oder 24,14 % ergibt.

Eisenerzverschiffungen vom Oberen See.
Wio wir dem „Iron Ago4*1) entnehmon, beliefen sich 

dio Eiscnerzvorschiffungcn vom Superior-See im Mon&t 
Juni 1914 auf 5 590 405 t  gegen 8 102 035 t im gleichcn 
Monat dos Vorjalircs, so dali sich eino Abnahme von
2 511030 t ergibt. Im crsten Halbjahr des laufenden 
Jahres wurden 9 778 102 t  ycrschifft. Ein Vergleich mit 
demselben Zeitabschnitt 1913 (10 383043 t) liŁOt cincn 
Rackgang von 0 004 941 t  oder 40,32 % erkennen. Der 
prozcntua'e Anteil des Hafens Duluth an don Yerladungen 
bis zum 1. Juli d. J. betriigt 18,49 gegen 24,78 im Vor- 
jahre, wiihrend der Anteil des Hafens Superior von 
27,75% in 1913 auf 37>40% in diesem Jahre gestiegen ist.

») 191475. Juli, S. 89.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom franzósischen Eisenmarktc. — Seit dem Beglnn 

der iweiten Jahreshalfto hat der franzosische .Markt auf 
oinigen Gebieten ein etwas besseres Ausschcn gowonnen. 
fiie BesehHisse des Coniptoir Mćtallurglquo de Longwy 
und dea Coniptoir des Aciers Thomas deuteten schon 
darauf hin, daB fiir weitere Preisabschwiiehungen kein 
Bodon vorhanden war, da die bisherigen Notierungen 
ftir R oheieen bzw. T h o n tass tah lha lbzeug  auch vom
1. Juli ab weiter aufrecht erhalten bleiben solltcn. Damit 
war far die Werke dio Richtlinie gegeben, dafl ftir otwaigc 
neue Preisunterbietungen in F ertige isen  eino Erholung 
an billigeren Materialpreisen ais ttusgeschlosaen gelten 
luuBte. Die nach l.Łngeror Zeit der Unterbroohung wieder 
in allgemein gro Berem Uinfange erteilten Bestellungen 
der franzósischen Eisenbahngesellsehaften in rollendoiu 
E iso u b ah n m ato ria l, Scliienon und H ilfszeug 
brochten ftir eine Reihe von Eisenerzougnissen lebhaftere 
Beschaftignng, besonders im Zusammenhange mit den 
bereits kura vorher eingegangenen Ausfuhrauftragen in 
S eh iffb au m a to ria l. Im AnschluB hieran ging dann 
auch der Handel wieder mit Deckungskaufen nainentlich 
in S tabeison  in den Markt, um sieh fiir die bevorstehen. 
den Feriemmmate zu versorgcn und die I.Ucken in den 
W rrateu neu auszufiillen, Angesichts dor gegenwartig 
ungewohnlieh niedrigen Preislago schieti hiermit kein 
Wagnis verbunden zu sein; man sicherto sieli auf diese 
Weise eher vor Ueborrasclmngen. dio vor dem Heran- 
uahen der Herbstmonate iinmerhiO ais nicht ganz aus- 
gesehlossen erseheiuen, da sich in manchen Fallen um 
diese Zeit eine aUgemcine Belebung und Preisversteifung 
einzustellen pflegt, Die Notierungen ftir FluD- und 
Schw eiB stabeisen  konnten in den Ilaupterzeugungs- 
bezirken der Meurthe und Mosel, sowie im Norden auf 
135 bis 150 fr behauplet werden. Sehr sehwaeh blieb 
dagegen noch der Auttragseingang in B lechen; namont- 
lieh F einb leche waren andauernd vernaehlasaigt, etwas 
mehr verlangt waren verzinkte Bleche. Auf die allgemein 
notierten Preise werden in den meisten Fallen EnniiBi- 
gungen bewilligt, sobald es sich um ernsto Kaufantriigo 
handelt. Man notiert in den nordlichen und ostliehen 
Industriebezirken ftir Grobbleche von 3 mm den Grund- 
preis von 170 bis 180 fr, es war letzthin aber oftmals 
noch unter IGO fr anzukommen. In B andeison ist zwar 
scharfer AVet tbowerb besteheu geblieben, immerhin 
konnten die letzten Preise, 100 bis 190 fr im Herstellungs- 
gebiet und 100 bis 210 fr auf dem Pariaer Markto, gut 
behauptet. werden. Ftir eine Reihe von Monaten gut 
besohftftigt sind die .Mehrzahl der Konstruktionswerke, 
der Lokomotiy- und Wagenfabriken, sowie die ftir diese 
Zweige arbeitenden Kleineisenzeugwerke und GieBereien.

Vom franiósischen Koksmarkte. Die Festsetzung 
des H ochofenkokspreises ftir das d r i t te  Viertol- 
ja  lir erfolgto, wio bisher, nach der zwischen den ost- 
franzósischen Eisenhilttenwerken und don nordfran- 
zosiachen Kokereien vereinbarten boweglichon Skala und 
ergab 23,50 fr. Es ist somit nur eino geringe Ermafligung 
gegen das vorhergehendo zweite Yierteljahr (23,00 fr) 
eingotreten. Um dio gloiche Vorjahrszeit stand der Preis 
auf 27,825 fr, innerhalb Jahresfrist ist somit ein Trcis- 
rtiekgang um 4,325 fr zu vorxcichnen.

Deutsche Drahtwalzwerke , Aktien - Gesellschaft, 
Dilsseldorf. — Dor Yersand des Walzdrahtveibande8 
betrug im zweiten Vierteljahro 1914 121 575 t. gegen 
119 692 t im erston Vicrtcljahre. Davon entfallen auf 
daR Tnland 74 087 (72 660) t und auf das Ausland 47 488 
(47 032) t.

Die Lage des britischen Schiffbaues. — Wie der von
„Lloyda Register11 karzlich herausgegebeno Berieht fiir 
das zw eite V ierto ljah r 1914 auswciat, hatten die 
groBbritannischen Werfton am 30. Juni d. J., im Ver- 
gleicli mit demselben Tago des Vorjahres, folgende Schiif- 
bauten, abgcschen von Kriegsschiffen, in Arbeit:

Am 30. Juni 1914 Am 30. Juni 1913

Art der SchlfFf
Anzahl

Hrutto-
Tonm-il-
^fhalt

Anzahl
Brutto* 
Tonn«?n- !
jrohalt

a) Darnpfschiffe: 
1. aus Stahl . . 403 1 717 747 514 1 995 754:

| 2. aus Eisen . . — — — —
3. aus Holz und 

versehiedenen 
Baustoffen . 5 270

zusammen 403 1 717 747 519 1 990 024;

b) Segelschiffe:
! 1. aus Stahl . . 13 4 277 17 7 095
I 2. aus Eisen . . — — — --
i 3. aus Holz und 

versehiedenen 
Baustoffen . 1 100 7 122

zusammon 14 4 377
_ _

7 217

i a) und b) z li
sa m men . .L_____________ .

477 l 722 124 543 2 003 241

Danach war der Ranmgchalt der Endo Juni d. J. 
Bau befindlichen Schiffe 281117 t niedriger ais zur
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gleiehen Zeit des Vorjahres. Kin Vergleich mit dem 
R&umgelialt der am 31. Miirz d. J. im Bau befindUchcn 
Schiffe laBt el>enfails eino x\bnahmc, und zwar von 
108 732 1, erkennen. — GegonOber dem 30. Juni 1913 
zeigen von den einzelnen Sehiffbaubezirken GroB- 
britanniens eine Zunahme die Bezirke Barrow, Maryport 
und Workington (7220 t) und Liverpool (13 342 t); 
eino Abnahmc weisen dio folgenden Bezirko auf: Belfast 
um 64 450 t, Glasgow um 23 542 t, Groonock um 74 223 t, 
Hartle|)ool und Whitby um 3112 t, Hull um 4752 t, 
Middlesbrough und Stockton um 24 470 t, Newcastle 
um 27 403 t, Sunderland um 05 977 t. — An K riegs- 
schiffen waren auf den englischen Werften Kndo vorigen 
Monats 90 mit einer \Vasserverdrilngung von 592 545 t 
im Bau. Hiervon waren 10 Schiffe mit 152 145 t fiir 
fremdo Staaten bestimmt. An dcm Bau der Kriegs- 
sehiffo waren beteiligt dio Staatswcrften mit 14 Schiffen 
mit 134 370 t und die Privatwerfteu mit 70 Schiffen 
mit 458 175 t.

Socićtć Anonyme Electromćtallurgląue Procćdćs Paul 
Girod, Neuch&tel (Schweiz). — Wio wir dem Geschafts- 
berichte der Gesellschaft entnehmen, bezifferto sieli der 
Rohgewinn iin abgolaufonen Jahre 1913 auf 592524,63 frl 
Nach Abzug von 474 807,73 fr fiir allgemeino Unkosten, 
Zinsen, RUekstellungen zugunsten der Angcstellten usw. 
Yerbleibteinlleingewinn von 117 710,90 (i.V. 420 170,05) fr,

Torpaucr Stahlwerk, Aktlengesellschaft zu Torgau. —
Dio Anfang dieses Monat* T-bgehalteno Hauptyersammlung 
dieses Unternehmens, das das Jahr 102*2 mit einem Yer- 
lust von 210 320 M abachloB und fiir 1913 einen neuen 
Veilu8t von 190 000 JC aufweist, beschloB eine Neu- 
gestaltung1) in verandorter Form. Von den 075 000 M 
betragenden Stammaktien sollon auBer den bereits be- 
stehenden 200 000 Ji Vorzugsaktien 175 000 .tl in Bccha- 
prozentige Vorzugaaktien umgowandelt werden und don 
Besitzern wcitere 95 000 M neuzuschaffendo Vorzug«- 
aktien zum Bezuge angoboten worden, so dali dann das 
Kapitał aus 500 Ó00 X  Stamm- und 470 000 JC seohs* 
prozentigon Yorzugsaktien besteht. Der bei der Neu- 
geataltuug sich ergobonde Gowinn soli zunaelist zur 
Deckung der rd. 400 000 A  betragenden Unterbilanz 
dienon, der vorbloibende Rest in RUcklage gestollt 
werden.

>) Ygl. St. u. E. 1912, 18. April, S. 070.

der sich durcli liinzureohnung von 405 459 fr Vortrag 
aus dom Vorjahro auf 523 175,90 fr erhoht und auf neue 
Rechnung vorgetragen wird. Der Auftragsbestand des 
Unternehmens war Ende 1913 bedeutend hoher ais 
Endo 1912. Die Gesellschaft hat auch im Borichtajnhre 
wieder einigo Lizenzen vergeben, u. a. auch an die Firma 
Fried. Krupp, A. G„ Priedrich-Alfred* Hfttte in Rheinhausen.

Bucherschau.
Hinz, A dolf, Oberingenieur der Frankfurter Ma- 

Bchmenbau-Ak tien-Gesellschaft rormals Pokorny 
& Wittekind in Frankfurt a. M.: Thermodyna-
mische Gnindlagen der Kolbcn- und Turbolcompres- 
soren. Graphisclio Daratollungen fur die Borech- 
iiung und Untersuchung. -Mit 12 Zahlentaf., 
54 Fig, und 38 graphischen Berechnungstaf. 
Berlin: J. Springer 1914. (VII, 58 S.) 4°. Geb. 
I M .

Bei der Bewortung und Berechnung der ICompressoren 
spielen thermodynamischo Fragen eine wiehtigo Rolle. 
Mehrere dor da bei vorkommenden Aufgaben erfordorn 
zu ihrer Ausarbeitung ziemlieh uinstandlicho Zahlen- 
reehnungon. Es kann daher auf das lebhafteste bogriiBt 
werden, dali der Yerfasser mit dem vorliogonden Bucho 
die fGr die Berechnung der Komprossoron wichtigstcn 
thermodynamischen Beziohungen in Form von Tafelu 
'eruffentlicht hat, durch dereń Bountzung maneho zoit- 
raubendo Zahlonrechhung erspart werden kann. Don 
Tafoln ist — wie dor Yerfasser ausdrtlcklioh bemerkt — 

gleichwichtiger Bestandteil der Toxt beigegoben, der 
nicht allein die fUr dio Benutzung der Tafeln erforder- 
lichen Aufklarungon liefert, sondom aueh dio in Botracht 
kommenden thermodynamischen Grundlagen im weiteren 
Sinne behandelt. An manchon Stellen befinden sich auBer- 
dcm Hinweiso auf praktischo Gesichtspunkte, die don 
erfahrenon Ingenieur erkennen lasson.

Die einleitenden Abschnitto behandeln dio Messung 
'on Driicken und dio wichtigsten Zustandsanderungen 
der Gase. Es folgt (Abschnitt A) dio Ermittlung des 
Arbeitabedarfes far adiabatischo Komprossion, dio ais dio 
"ichtigsto Zustandsiinderung fiir den Komprossoron bau 
anzusehen ist. Dabei wird gezoigt, wio der EinfluB des 
schiidlichen Kaumos boi Kolbenkompressoron zu bertlck- 
swhtigen ist. Ferner nimmt der Yerfasser Veranlassung, 
auf den wesontlichon Unterschied zwischen den Begriffen 
..Volumetmcher Wirkungsgrad4' und „Liefergrad** hin- 
zuweLąen, indem dieser im Gegensatze zu jenem einen 
^nergiererlust fftr den Kompressor bedeutet. In dem*

solben Abschnitt wird noch der ProzoB dos ungekiihlton 
Turbogeblases besprochen, wobei dio Yorfahren zur Dar
stellung des Arboitsbodarfos im p — v-Diagramm (nach 
Schiile und Zerkowitz) und im Entropiediagramni cr- 
lautert werden. Dio Entropiodiagrammo fiir Luft sind 
dabei untor Boriicksichtigung der Yerilndorlichkeit der 
spezifLsehen \Viirmo ontworfon. — In ahnlioher Weise 
werden dann im Abschnitt B dio isothormischo und im 
Abschnitt C dio polytropischo Zustandsanderung be- 
sprochon. Dio Bodoutung dor Isothernio besteht darin, 
daB nach den vom Vorein deutscher Ingonieuro aufge- 
8 tell ten Regoln der Wirkungsgrad fiir samtlicho Kom- 
pressorbauarten auf isothermlscho Komprossion zu be- 
ziohen ist. Dies bedeutot jodonfalls eino Voroinfachung 
und Yoreinheitlichung fiir dio Bowertung dieser Maschinen- 
gattung, bringt jedoch — \do auf Soite 23 in flberzougender 
W eine geschildert wird — auch einigo Nitchtoilo mit sich, 
indom u. a. der Hochdruckkomprcssor bei gloichcn therrno- 
dynamisehen Vorluston ungdnstigor beurteilt wird ais 
der Nioderdruckkompressor. Nach Ansicht des Verfassers 
sollto daher bei oinstufigen Kolbenkompressoron und bei 
ungektihlton Turbogobliisen dor Wirkungsgrad stets auf 
dio Adiabato bozogen werden1). — Von Interesso sind 
auch dio Ausflihrungon im Abschnitt D iiber dio stufen- 
weiso adiabatischo Yordichtung mit Zwischonktihlung. 
wobei nachgewiesen wird, dalł fiir Kolbonkomprossoren 
eine mehr ais zweistufigo Komprossion nicht zweckmaBig 
ist. Der ProzoB dos gekiihlton Tur bokom prossors wird an 
Ilatid des Arbeits* und des Warmedia^rammos besprochen. 
Das fiir dio Darstellung dos Arbeits bedarf es angegebono 
einfacho Vorfahron ftihrt allerdings auf eine Kompres- 
sionslinie, dio nur eino rein ideello Bedeutung hat. —* Im 
AnschluB an das eigentliche Thema worden zum Schlusse 
noch zwei wiehtigo Problome besprochen: Der EinfluB 
dos Fouchtigkeitsgohaltes der Luft und das Ausstromen 
von Gasen aus Diisen. Namentlich dieses letzto Problem 
wird in ziemlieh ausfohrlicher Weise behandelt. Hier

J) Dieselbe Ansicht hat auch der Unterzoichneto 
auf Grund anderer Ueberlegungcn ausgesprochen (Zoit- 
schrift fiir das gesamte Turbinenweeen 1911. 10. Dez., 
S, 532).
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ist jedoch zu bemcrken. daB die im Abschnitt „Kritiseho 
Geschwindigkeitu aut ges tell to Behauptung, wonach dio 
Geschwindigkeit des Strahles beim Ausstromen aus ein- 
fach en Mfmdungen nicht hoher sein kann ais dio Schall- 
goschwindigkeit, neueren Erkenntnissen widcrspricht 
(Yersucho von Lewicki, Prandtl, Magin, Th. Meyer u. a.). 
Femcr gilt dio auf Scito 40 ausgosprochene Behauptung: 
„Das ausstromendc Luftgewicht wachst bei sich n ich t 
erw oito rnder Dttse jen sei ts des kritischen l)ruckver- 
hśLltnisses proportional mit dom hoheron Druck vor der 
Diise** auch fiir erw oiterto  Dtisen.

Die Ausftihrung der Tafeln bedarf eines Wortes 
der besonderen Anerkennung. Namentlich diirfton dio 
Tafeln iiber den Arbeitabedarf fur adiabatischo und iso- 
thermischo Kompression, dio fiir verschiedeno Druck* 
beroicho zum Zweeko groBerer Uebersicht entworfen sind, 
bei der Berechnung willkommon sein. Da iiberhaupt dio 
Darstellung des Stoffes iiberall klar und anrogend ge* 
hal ten ist, so kann das Buch sowohl dem auallbonden 
ais auch dem angehonden Ingenieur zum Studium und 
zur Benutzung bestens empfohlen werdon.

Dr. G. Zerkowitz.

F r c c so , H ein r ich : Der freie Werknerlrag und 
seine Gegntr. Jena: G. Fischer 1913. (IV, 57 S.) 
8°. 0,80 geb. 1,50

Der Yerfasser der im Jahre 1900 im glcichon Yerlage 
ersehienenen Schrift „Die konstitutionelle Fabrik“ sucht, 
wie schon der Titel erkennen laBt, den Standpunkt seiner 
damaligen Schrift zu rechtfertigen. Es handelt sich um 
den Godanken des Yerfaasers, in Fortbildung der von der 
Gewcrbeordnung (§ 134 a bis h) geschaffenen Arbeit eraus* 
sehiisse dem Unternehmer eine gleichberechtigtc, von der 
Arbeitersehaft gewahlte Vertretung an die Seite zu stellen, 
um alle inneren nur irgendwio dazu geeigneten Angclcgen- 
heiten der Fabrik im Wego freier Yereinbarung zwischen 
Unternehmer und Arbeitersehaft zu regeln.

Der Verfas8cr gibt wenigstens offen zu, daB er durch 
sein Entgegenkommen gegeniiber der Arbeitersehaft in 
sei nem Verhaltnis zu den klassenkampferischen Gewerk- 
schaften, zu seinen Arbeitern selbst und zur sozialdcmo- 
kratisehen Proase aueh nicht einen FuB breit weiterge- 
kommen ist. Der Terrorismus der Gewerkschaften hat 
keineswegs vor den Toren der Fabrik des Yerfassers mit 
ihren nach seiner Auffassung idealen Arbeiterverhaltnisaen 
haltgemaeht. Auch in seinen Betrieben ist es zu Ent* 
lassungen, Arbeit erausstanden usw. gekominen. Wenn 
aber der Yerfasser geglaubt hatte, durch sein Entgegen
kommen, z. B. durch die EinfUhrung des Achtstunclen- 
t&gcs in einem groBen Teile seines Betriebes, die An* 
erkennung der sozialdcmokratLschen Presse zu finden, 
so ist gerade das Gegenteil der Fali gcwesen. Die einzjg 
anerkennende sozialdemokratisehe Auślassung aber in 
dem ,,Hamburger Echo** vom 24. April 1010 (mitgeteilt 
vom Yerfasser auf Seite 25) „Selbstverstandlich sei die 
sozialo Frage durch die konstitutionelle Fabrik nicht ge- 
lost, aber sie sei immerhin eine Etappe zu der Losung. 
Sie starkę die MachtjK>sition des Proletariats in seinem 
Bef reiu ngśfcampfc* % kann unseres Erachtens aueh den 
Yerfasser nicht ermuntern, auf dem von ihm einge- 
schlagenen Wege fortzufahren, denn hier wird wenigstens 
unumwunden zugegeben, was sich die Sozialdemokratie 
von sole hen Yersuchen verspricht.

Wenn aber alle diese MiBcrfolge und Angriffo den 
Yerfasser nicht entmutigt haben, so mag er sich ais ein* 
zelner in kleinen Yerhaltniasen den Reiz solcher sozial- 
politischen Studicn gestatten. Yor Verallgemeinerungen 
und Nachahmungen im groBen muB aber emstlich ge* 
warnt werden, wenn man nicht selbst den sozialdemo- 
kratisehen Bestrebungen die Wege ebnen will, Z udem 
sind die ethisehen Griinde aueh nicht einzusehen, weshalb 
n4an sich in blinder Nachahmung verfassungsmaBiger 
Zust&nde in offentlichen Korperschaften gewissermaBen 
seiner Eigentumsrechte entauBem soli, um so weniger

dann, wenn man mit dieser SelbstentauBerung — dieacn 
MiBerfolg muB auch der Vcrfasser zugeben — bo auBer- 
ordentlich wenig Anerkonnung findet.

Dr Kurt Fróchtling

Katalog der BibliolheJc des Kais rlicfitn Patentamls. 
Stand vom 1. Jan u ar 1913. Berlin 1913: (Druck 
der) Reichsdruckerei. 8°. 3 Bde. Kart. 20 X  
(Zu beziehen von der Patentschriften-Yertriebs* 
Stelle des Kaiserlichen Patentamtes, Berlin SW, 
Gitschiner StraBe 97/102.)

Bd. 1. Standortsvcrzeichnis in systematischer 
Anordnung. (VII, 1491 S.)

Bd. 2/3. Autoren- und Sililagwortregister in 
einem Alphabet. A— K (bzw.) L—Z. (4570 Sp.)

Der Yersuchung, uns mit der iuiBcron Gestalt unii 
dem inneren Wesen dieses gegen Ende Yorigen Jahres 
erschienenen Bibliothckskataloges eingehend zu be 
fassen, mOsson wir, so sehr Uinfang und Eigenart des 
Werkes dazu anreizen, widerstehen, weil der hier vcr- 
filgbare liaum eine solche fachkritischc WUrdigung nicht 
zuliLBt. So sollen denn die wenigen Zeilen, mit denen wir 
das Erscheinen des Kataloges begrtiBen mochten, iiu 
wesentlichen unserc Leser auf die Tatsache hinweisen, 
daB das Kaiserliche Patcntamt mit dem vorliegenden 
austiihrlichen, bis in die neueste Zeit erganzten Yerzcieh- 
nis seiner reichen Bibliotheksbestande (Ende Oktober 1913 
rd. 170 000 Bandę, darunter rd. 50 000 Bando mit ungefahr 
4*4 Millionen in- und auslilndischen Patentschriften, 
rd. 05000 Bando Zeitschriften und rd. 55 000 Biicher) 
den deutsehen Technikom ein Nachschlagewerk beschert 
hat, wie es bei uns bisher noch von keiner technischen 
Bibliothek geboten worden ist und auch wohl kaum ge* 
boten werden kann; vcrmag doch u. W. nicht eine dieser 
Bibliothekcn sich mit der Biicherei des Patentamtes 
sowohl an Zahl der Yorhandenen Bando ais auch nach 
der Hoho des jiihrlichcn Zuwachses zu messen.

Der erstc Band des Kataloges, der die Bestande der 
Bibliothek in systematischer Anordnung unter Angabc 
der Standortsbezeichnung auffiihrt, gibt im Rahnicn 
dieser kurzeń Be*prochung zu besonderen Darlegungen 
keinen AnlaB. Wohl aber verdienen die beiden weiteren 
Biinde, die ais sogenannter „Kreuzkatalog** in eineiu 
durchlaufenden Alphabctc das Verfasser* und das Schlag- 
wortverzeichnis miteinander vereinigen, ein paar Worto 
der Erlauterung. Denn wio dieser Teil des Gesamtwerkes 
schon rein iuiBerlich den ersten Band um etwa 800 Seiten 
iibertrifft, so darf er auch nach seinem Werte fiir die 
Benutzer ais der wichtigstc Teil des Kataloges angesehen 
werden. Es ist geradezu erstaunlich, welche Unzahl von 
Schlagworten hier dem Nachscldagenden die Wege zu 
den Biicher- oder Zeitftchriftenschatzcn der Patentamts* 
bibliothek weisen. Man mag iiber Einzelheiten in der 
Anordnung oder ^V»hl der Schlagwortc vielleicht hin 
und wieder anderer Meinung sein wie die Bearbeiter des 
lCatal«ge8, inimer wieder aber wird man zugeben miissen, 
daB das Ziel, auch dem literarisch Ungeschulten gleich* 
sam im Handumdrehen klarzulegen, wo er die gesuchte 
Literatur iilxir irgendeinen Gegenstand finden kann, 
stets miihclos erreieht wird. Das Geheimnis dieses schonen 
und nur schwer zu erreichenden Erfolges beruht eben 
darin, daB die Bearbeiter geradezu verschwenderisch 
mit den Schlagworten umgegangen sind, die sie iur <h° 
saehliche Einreihung der Druckschriften v er wendet haben. 
Ueberall ist auch gleich die Standortsbezeichnung <lcr 
Biicher usw. beigetlruckt, so daB man niemals notig hat, 
auf den systematischen Teil des Gesamtwerkes zurtick* 
zugreifen. Daneben sorgen Yerweiaungen allgemeinerei 
Art (z. B .: Abgiłsse a. Gipsabgiiaae) dafiir, daB m an  ohne 
Aufenthalt wieder auf die rechte Spur gcfiihrt wird, 
wenn man auf eine falsche Fahrte geraten sein sollte. 
Nicht unwescntlich ist dabei die klare Druckanordnung
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des Katalogea, mit dessen in kiirzcster l«rist bewirkter 
Herstellung die Reichsdruckerei Anerkennenswertea ge- 
leistet hat.

Selbstverstandlich kommt das ganze Bttcheryerzeich- 
nis in erstcr Unie denen zugute, dic an Ort und Stelle 
die Patentanitsbibliothck benutzen konnen, weil dieso 
nur in dringenden Ausnahmefallen Drucksehriften aus- 
leiht. Aber auch den Nutzen, den das Werk ais Literatur- 
nachweis fiir den auBerhalb der Reiohshauptstadt lebenden 
Ingenieur stiften kann, darf man nicht unterschatzcn; es 
>rird oft auszuhelfen vermógen, wo andere bibliographischo 
Hilfsmittcl versagen. Das Kaiserlicho Patentamt und 
seinen riihrigen, — wic ;das vorliegendo Werk beweist — 
vom Geiste moderner Bibliotheksvcrwaltung erfttllten 
leitenden Bibliothekar, sowie dessen Mitarbcitcr darf man 
zu dem Geschaffcnen yon Hcrzen bcgluckwdnschen.

Die R (da Ili on.
Femer sind der Redaktion folgendo Werke zugegangen : 

Abhatullungtn der Deutsdun B u mc n-Ocscllscha jt fiir an- 
gewandte physikalische Chemie. Ilrsg. im Auftrage der 
Gesellschaft von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. N ernst 
in Berlin. Halle a. <1. S .: W'. Knapp. 8 °.

Nr. 7. Yerhandlungen des Conseil Solvay 1911: Die 
Theorie. dir Strahlung und der Quanten. Yerhandlungen 
auf einer von E. Solvay einberufenen Zusammenkunft 
(30 Oktober bis 3. November 1911). Mit einem An- 
hange aber dic Entwicklung der (Juantentheorio vom 
Herbat 1911 bis zum Sommer 1913. In deutscher 
Sprache hrsg. yon A. Eueken. .Mit 24 in den Text 
gedr. Abb. 1914. (XII, 405 S.) 15,00 JC.

Antiuaire [de la] Chambre St/ndicale Franęąise des 
Mtnes Melalliques. 4,*'»« annee, 1013—1914. Paris 
(S*, 55 Rue dc Chateaudun): Selbstverlag der
Chambre Syndicale 1914. (865 S.) 8°. 7,50 fr.

•5? Das an dieser Stelle schon wicdcrholt besprochenc 
Jahrbuch bringt wiederum, nach dcm neuesten Stande 
der Dinge verbesscrt und erganzt, ausfiihrliche Mit- 
teilungen iiber die Organisation der Syndikatskammer 
selbst und iiber die Yerhaltnisse ihrer samtlichen Mit- 
glieder (Erzgrubengesellschaften). Angaben iiber die 
Krzkbnzessionen in Frankreich, Algier und Tunis, 
sowio Ober dio zustandigen Yerwaltungabehorden, die 
lexte der einschliigigen Gesetze, Yerzeichnisse der 
Ge8cllschaften nach der Art ihrer Erzeugnisse und 
nach ihrer geographischcn Verteflung und endlich cin 
alphabetischer Personennachwcis bilden den weiteren 
Inhalt des zuverlassigen und iibersichtlieh angeord- 
neten Naehschlagewerkcs. *$?

Borchers, Rolf, : Fortschritte d+r Edelmetall-
wujerei wahrend der letzten Jahrzehnte. Italie a. d. S .: 
W. Knapp 1913. (2 BI., 155 S.) 8°. 7,80 .K.

Lompafi, Finanzielles Jahrbuch fiir Oesterreich-Ungarn. 
Hrsg. von R udolf K anel. 27. Jg., 1914. Bd. 4 u. 5. 
'ien (IX., Canisiusgassc Nr. 10): Compaliverlag 1914. 

(Getr. Pag.) 8°.
CojjjM-r llandbook, The. A manuał of the copper mining 

industry of the world. By W alter H arvcy  Wccd,
E. M. Yol. 11, 1912—1913, supplcmenting vols. 1 to 10. 
Houghton, Mich., U. S. A.: W. H. Weed 1914. (1413 S.) 8°.

$  Es ist erfreulich, dali nach dem plótzlichen am
12. April 1913 erfolgten Hinseheiden des Begriindcrs 
und langjiihrigen Herausgebcrs des „Copper Handbook**, 
Ho race J. S tcycns, das wohlbokannte Naehschlage- 
werk einen neuen Bearbeiter gefunden hat, der augen- 
seheinlich mit Erfolg bemilht ist, dem Buche seinen 
guten Ruf zu crhalten. Auf Einzelheiten des Inhaltes 
einzugehen, dilrfte sich ftir uns wohl erlibrigen, naehdem 
"ir uns mit dem Werk schon zu wiedcrholten Malen 
nU^r . 0(̂ er niinder eingehend an dieser Stelle bc- 
aehaftigt haben. Das Buch kann Intcressenten nach 
"i* Vur empfohlen werden. & 

llerach. Dr., Regierungsrat bei der Reichsversiehcrungs- 
anstalt fur An ges te 11 te in Berlin: IHe versicherungs- 
pfUchiifjen Bcrufsgruppe.fi des 1 ’crsicher»ngwjesetzes fiir

Angestelltc unter Berilcksichtigung der RcchtsUbung 
nebst einem ausfilhrlichen alphabctischcn Bcrufsver- 
zeiehnis. (Erw. Sondcrabdr. aus der „Monatsschrift 
fUr Arbeiter- und Angestelltcn-Yeraicherung“, Jg. 1, 
H. 9/12.) Berlin: J. Springer 1914. (4(1 S.) 8°.

•li Angesiehts der Unklarheit, dic vielfach noch 
hcrrscht, wenn es gilt zu entscheiden, welche Personcn 
der AngcstelltenversicherUng unterstehen, ist das Er- 
seheinen der klcinen Schrift mit Dank zu begrttOen. 
Namentlieh das am Schlusse angefiigte Berufsverzeich- 
nis dUrftc aich ais sehr praktisch erweisen. ?J?

Engineering Index Annual, The, f&r 1013. Thirtieth year. 
Compiled from the Engineering lndcx, publiahed 
monthly in „The Engineering Magazino“ during 1913. 
New York: The Engineering Magazine Co. 1914. 
(f>08 S.) 8 Geb. 2 S.

Dieser neue Jahrgang der unsern Lesern durch 
die fruheren Besprechungen1) bekannten uinfassenden 
Zcitsehriftenschau, dio iiber don Inhalt von ctwa 
250 teehnischcn Ziutschriften (in (> Sprachon) kurze An
gaben bringt, bietet wiederum zu besonderen Beiner- 
kungen keincn AnlaB. Die Aehderungen, dic in der 
Anordnung des Werkes yorgcnomnicn worden sind, 
dOrfen, insbesondere fiir den Hiittenmann, ais unwesent- 
lich bezeichnet werden. Dassclbo gilt von der Auswahl 
der beriicksiehtigten Zcitsehriften, deren Z îhl unver- 
iindert geblieben ist, da zwar 18 Zcitsehriften neu auf* 
genommen, gleiehzeitig aber auch 18 andere Zcitsehriften 
gestrichen worden sind. H?

Es ca los, Dr. R., in Mdnchen: Industrie-Forderung. Nach 
einem im Yercin ósterreichischer Chcmiker in Wien 
gehaltenen Yortrag. Stuttgart : F. Enkc 1914. (37 S.) 
8°. 1,20 JC.

•& Wenn die Schrift auch ala Wiedergabe eines 
einzelnen Yortrages den Gegenstand naturgem&C nach 
keiner Richtung hin erschopfend behandeln kann, so 
gibt sie doch einen so guten Ueberblick Uber dio ein- 
schliigigcn Fragen, daB man Wesentlichcs kaum ver* 
missen \nrd.

Flugschriften, Siidwcstde.utsche. Saarbrucken :C. Schmidt ko 
(i. Komm.). 4° (8°).

H.-28. S ch lenkcr, Dr., Generalsekrctar: Kriti.ichr. 
Stellungnahme zum Eniwurj zur Abdnderuiu/ des preufii- 
schen Kommunalabgabengesetzes. 1914. (32 S.) 0,50 AL.

H. 29. IV.rhandlungen, Die, uber die Mosel- und 
Saarkancdisierung im Ileichstag am 28. Februar 1014, 
im Preufłischen Abgeordnetenhause ani 24. und 20. Fe
bruar und am 10. und 17. Marz 1014, in der Reicha- 
tagslcommission f iir den He ich ihaushalts- Etat am 31. Ja
nuar 191 i, in der Zweiteu Kammer des ElsafS-Lothrin- 
gischen Landtage# am 21. Februar 1914 und in der 
Ersten Kammer de* Elsafi-Lothringischen Landtages am 
20. Marz 1014. Ferner: Der Erlafi de* Ministers der 
ófftntlicken Arbeiten vom 30. Januar 1914 an den Ober- 
jyrdsidenten der Itheinproińnz. 1914. (105 S.) 0,20 Ji.

H. 30. Se hien ker. Dr, M., Handelskammersyndikus 
in Saarbrucken; Arbeiterschutzgeseizgebumj und ihres 
wirtschaftlichen Ituckwirkungen. (Yortrag. «chalten vor 
der Hauptvcrsammlung der Eiscnhiitte Siidwest ain
15. Februar 1914*). 1914. (17 S.) 0,10 M.

F ópp l, Dr. phil. $r.-Qn$. A ugust, Professor an der 
Technischen Hochschulc in Mdnchen: Vorlesungen iiber 
lechnische Mechanik. In sechs Banden. Bd. 4: Dynamik.
4. Aufl. Mit 86 Fig. im Test. Leipzig und Berlin:
B. (;. Teubner 1914. (X, 43(5 S.) 8°. Geb. 12 M.

& Euppis „Mechanik*4 bedarf in lngC-nieurkreisen 
keiner Empfehlung oder eingehenden Kritik mehr; denn 
der Wert d<̂ s Werkes steht fest und sein guter Ruf ist 
wohlbegrGndet. Die neue Auflage des vorliegenden Ban- 
des hat, naehdem erst die dritte Auflage vollig umgear- 
beitet worden war, im wcsehtlichen dieselbe Gestalt

*) Ygl. St. u. E. 1913, 28. Aug., S. 1462/3.
a) Ygl. St. u. E. 1914, 7. Mai, S. 781/7; 14. Mai,

S. 835/40.
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bchalten wie jene. Nur hat der Verfasser neun neue 
Aufgaben mit vollstandigen Losungen aufgenoraraen und 
am Schlusse zwei Paragraphen hinzugefiigt, in dencn 
die Anwendung der Lehre von der mechanischen Aehn- 
liehkeit auf die Fltissigkeitsstromungen ausfiihrlich 
auaeinandergesetzt wird. tj*

F o r c h h e i m e r , P h i 1 i p p : IIydraulik. Leipzig und Ber
lin: B. G. T(Hibner 1914, (X, 560 S.) 8 •. 18 geb. 19 X .

tjł Inhalt: (Einlcitendes Kapitel) Gegenstand der 
Hydraulik. Befinition der Flllssigkeit. —- I. Hydro- 
Rtatik. — II. Die grundlegenden Beziehungen der 
Hydraulik. — 111. Gleiehfórmige (von Ort und Zeit 
unabhangige) Stromung in Róhren. — IV. Gleich- 
fórmige Stromung in offenen Laufen. — V. Die Ge- 
8ch\vmdigkeitaverteilung. — VI. Stationare Stromung.
— VII. Mit der Zeit veranderliche Stromung. — 
VIII. Das Stromen in Róhren und Wasserliiufen bei 
unstetiger Wandung. — IX. Der AusfluB durch 
Oeffntingen. — X. Der Ueberfall. — XI. Fiillung 
und Entleerung von Wasśerbecken und GefaBen. —- 
XII. Schwingungen. — XIII. Wellenbewegung. — 
XIV. Der WasserstoB, — XV. Grund wass er be wegun g.
— XVI. Einwirkung des Wassers auf das FluBbett 
oder den Meeresgrund.

Fortschritte der Mineralogie, KristeUlographie und Petro- 
graphie... Hrsg. von der Deutschen Mineralogischen 
Gesellschaft unter der Redaktion von Dr. G. Link,
o. o. Profesor fflr Mineralogie und Geologie an der 
Univorsitat Jena, d. Z. Schriftfiihrer. Bd. 4. Mit 23 Abb. 
Jena: G. Fischer 1914. (2 BI., 384 S.) 8°. 12 X .

tfc Der Band enthalt an erster Stelle einen kurzeń 
Bericht tlber dic im September 1913 zuWien abgehaltene 
Hauptversammlung der deutschen Mineralogischen Ge
sellschaft. Dann folgen Berichte iiber die unmittelbar vor 
und gleich nach der Hauptversammlung yeranstaltctcn 
wisBenschaftlichen Exkuraionen. Den weiteren Inhalt 
des Bandes bilden aeht Referato groBeren Umfanges; 
von ihnen erwahnen wir, ais fiir unsere Leser in erster 
Linio von Interesse, die folgenden: vDie Bildung des 
Magnesita und sein natiirliches Vorkoinmen“. Von 
K arl A. Re dli oh. (Mit sehr ausfiihrlichen Literatur- 
angaben.) —- ,,Das Studium der Mineralschmclzpunkte“. 
Von A rth u r  L. Day. Uebersetzt von A. Ritzel. (Desgl.)
— „Die Koeffizienten der thermischen Ausdehnung 
der Mineralien und Gesteine und der klinstlich her- 
gestellten Stoffe von entsprechender Zusammensctzung“. 
Von K arl Schulz. (Eine Uebersicht an Hand der 
einsehliigigen Literatur.} rj?

Fu 11 er to n , Georg© S tu a r t ,  o. 6. Professor der Philo- 
aophie an der Columbia-Universitat, New York, Honorar- 
Professor an der Uniyersitat Wien: Die anierikanischen 
Uockschulen. Wien: F. Tempsky — Leipzig: G. Frey- 
tag, G. m. b. H., 1914. (109 S.) 8°. 2,40 K.

*$? Inhalt: Der Hintergrund des hoheren Erzichungs- 
wesens in Amerika — Das hohere Erziehungswesen 
und der Staat — Die selbstandigen Univcxsitaten — 
Die Vorbildung fur die gelehrten Bemfe in den Ver- 
einigten Staaten — Die Yerfassung und Ycrwaltung 
der amcrikanischcn Universitaten — Der amerikanische 
Professor — Studentenleben in Amerika.

G e rs t ner, Dr. P au l: Bilanz-ScJUus&el. Anleitung zur 
kritischen Betrachtung veroffentlichter Bilanzen. Ber
lin : Haude & Spenersche Buchhandlung (Max Paschke) 
1914. (115 S.) 8®. 2,50 X .

3; Wie der Yerfasser selbst angibt, soli das kleine 
Buch die Anschauungen, die er in seinem friiher 
unter dem Titel „Bilanz-Analyse“ erschienenen, um- 
fangreiehen Werke Ober die kritisehe Betrachtung yon 
Bilanzen dargelegt hat, weiteren Kreisen zuganglich 
machen. Da wir das groBere Werk seinerzeit hier in 
ausftihrlicher Weise kritisch gewtlrdigt haben1), so 
glauben wir, uns jetzt mit einem Hinweis auf das 
dam ais Gesagte begniigen zu konnen. '<&

') Vgl. St. u. E. 1912, 25. Juli, S. 1251.

Goerges, Dr. H ans, Berlin-Stidende: Elcktrische Oefen. 
Mit 68 Abb. (Sammlung Góschen. 704. Bdchcn.) Berlin 
u. Leipzig: G. J. Goschen*sche Verlagshandlun<», G. m.
b. H„ 1914. (107 S.) 8° (16®). Geb. 0,90 i .

Handbuch der angewandten physikalischen Chemie. Hrsg. 
von Prof. Dr. G. Bredig. Leipzig: J. A. Barth. 86.

Bd. 12. D csch, Cecil H., D. Sc. (London), Dr. phil. 
(Wtirzburg), Dozent an der Uniyersitat Glasgow: 
Metallographie.. Deutsch von Dr. F. Caspar i, Hochst
a. M. Mit 115 Fig. im Text u. 5 Taf. 1914. (VIII, 
205 S.) 14 X ,  geb. 15 X .

r|t Das yorliegende Werk ist eine Uebcrsctzung der 
„Metallography*4, die der Vcifassor im Jahre 1910 ro- 
óffcntlicht hat und die seinerzeit auch an dieser Stelle1) 
kritisch gewfirdigt worden ist. Mit Rticksicht auf die 
damalige Besprechung glauben wir uns auf dic Be- 
merkung bcschrankcn zu dtirfcn, daB die deutsehe 
Bcarbeitung gegentiber dem englischen Original noch 
durch einigo neue praktische Beispielo sowie durch 
Ber ii c ksicht igu ng der neuesten Literatur vervollstandigt 
worden ist. In der jetzigen Form diirfte das Buch auch 
in Deutschland weitere Verbreitung finden. H?

Handbuch der EleJctrizitat und des Magnetismus. In 5 Bden. 
Bearb. von Prof. Dr. F. A uerbach-Jena [u. a.] Hrsg. 
von Prof, Dr. L. G raetz. Leipzig: J. A. Barth. 8e.

Bd. 1, Lfg. 2. Mit 49 Tcxtabb. 1914. (2 BI.,
S. 157/420.) 10 X .

In der yorliegenden Lieferung wird der Ab- 
schrift ,,Elcktrostatik“, mit dem das Werk beginnt*), 
fortgesetzt; ais Yerfasser fiir die einzelnen Unter- 
abteilungen zeichnen E. S chrod inger (Diclektrizitat),
E. von Schw eidler (Die Anomalicn der dielektrischen 
Erscheinungen), R. von H irsch  (Elcktrostriktiou und 
Magnet ostriktion), W. V oigt (Elektrooptik) und 
E duard  R iecko (Pyroelektrizitat und Piezoelektri- 
zitat). Die Literatur wird in der ersten, zweiten und 
fiinf ten Unterabteilung bis Ende 1912, im dritten 
Kapitel bis Ende 1911 berticksichtigt, wahrend das 
yierte Kapitel im April 1912 abgeschlosscn worden ist. — 
Wir behalten uns wiederholt vor, auf den Inhalt niiher 
einzugehen, sobald yollstandige Bandę erschienen sind. $

Handbuch, Neues, der che.mische.n Technologie. (Bolley 9 
chcmische Technologie, Dritte Folgę.) Hrsg. von 
Dr. C. E ngler, Wirki. Geh. Rat und Professor an der 
Technischen Hochschule in Karlsruhe. Braunschweig:
F. Vicwcg & Sohn. 8 °.

Bd. 8. K ohler, Dr. H ip p o ly ts  Die Industrie der 
Cyanvt.rbindungen, ihre Entwicklunsj und ihr gegen- 
unrtiger Stand. Mit 30 Textabb. 1914. (XIV, 200 S.)
8 .K, geb. 9

Ilartleben*s, A., Statistieche Tabelle uber cdle Staaten der 
Erde. Uel>ersichtlicheZusammen8tellung von Regierungs- 
form, Staatsoberhaupt, Thronfolger, Dynastie, Fliichen- 
inhalt, absoluter und relativer Beyolkerung, Staats- 
finanzen (F.innahmen, Ausgabcn, Staatsschuld), Han- 
delsflotte, Handel (Einfuhr und Ausfuhr), Eiśenbahnen, 
Telegraphen, Zahl der Postamter, Wert der Lindes- 
mtinzen in deutschen Reichsmark und óstcrreichischen 
Kronen, Gcwichten, Langen- und FlachenmaBcn, Hohl- 
maBen, Armee, Kric^gsflotte, Landesfarben, Hauptstadt 
und wiehtigsten Orien mit Einwohncrzahl nach den 
neuesten Angaben fiir jeden einzelnen Staat. Jg. 
1914. Wien u. Leipzig: A. Hartleben*s Verlag 1914. 
(1 BI. 72x104 cm) 8°. 0,50 .V. (0,60 K).

Hartleben'8, A ., Kleines Statistisches Taschenbueh uber 
alit Ldnder der Erde. Jg. 21, 1914. Nach den neuesten 
Angaben bearb. von Professor Dr. F ried rich  Um- 
lau ft. Wien u. I^eipzig: A. Hartleben*s Verlag 1914. 
(2 BI., 124 S.) 8 0 (16®). 1,50 X  (1,60 K).

•5? Das Biichlcin enthalt mit einigen Erweiterungen 
und Zusatzen dasselbe, wie die yorerwahnte statistische

') St. u. E. 1911, 30. Marz, S. 531.
*) Ygl. St. u. E. 1912, 5. Dez., S. 2006; 1913, 13, Febr., 

S. 302; 11, Sept,, S. 1547.
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Tabelle. Es ist zum Handgebraucho bestiinmt, wahrend 
jeno in erster IJnie ais Wandtafel verwendet zu werden 
geeignet ist. S?

Ilatt, William K endriek , C. E., Ph. D., Professor 
of Civil Engineering, and Director of Laboratory for 
Testing Materials, Purdue University, and II. H. 
Scofield, Assistant Professor in Laboratory for Testing 
Materials, Purdue University: Laboratory Manuał of 
testing materials. New York: MeGraw-Hill Book Com
pany, Inc., 1913. (XI, 135 S.) 8°. Geb. $ 1,25. (Auch 
zu beziehen durch die Fa. Deutscher llill-Yerlag, Akt.- 
Ges., Berlin W 8, Unter den Linden 31, zum Preise 
von 5,40 .*(.)

Jahrbuch ikr deutschen Braunkohlen-, Sleinkohlen- wid 
Kali-Industrie 1914. Hrsg. unter Mit w. vom Deutschen 
Braunkohlen-Industrie-Yerein [und] Yerein der deut
schen Kali-Intercssenten. 14. Jg., bcarb. von B. B aak 
in Halle (Saale). Halle (Saalc): W. Knapp 1914. 
(L, 290 S.) 8°. Geb. 0 JC.

•5? Das Jahrbuch bringt ebenso wie in den friiheren 
Banden zuverliissigo Verzeichnisse der im Deutschen 
Reichc belegcnen im Betriebe bcfindlichon Braun- und 
Steinkohlengruben, Braunkohlen-NaApreBsteinfabriken, 
Braunkohlen- und Stcinkohlen - Brikettfabriken, Ko- 
kereien, Schwelereien, Teerdcstillationen, Mineralol*, 
Paraffin-, Ammoniak* und Benzolfabriken, Ziegclcien 
und sonstigen Ncbcnbctriebe, Kali- und Steinsalzbcrg- 
werke und dereń Nebenbctriebe (mit Angabe der Eisen
bahn-, Post- und Telegraphenatation, des Betricbs-
kapitals, der Kuxe, der Dividende bzw. Ausbeute-
zahlung, der Gewinnungsziffern, der Betricbsanlagen
und -einrichtungcn, sowie der Adressen der Bcsitzer, 
des Aufaichtsratos, der Direktoren, Betriebsleiter und 
anderer Beamten und auch der Arbeiterzahl), der 
deutschen Bergbehorden, der Knappschaftsberufs- 
genossenschaft, der bcrgbaulichcn Vcreine, Syndikate 
und Verkaufsvereinigungcn. AuBcrdem enthiilt das 
Buch einigo statistische Mitteilungcn iiber Kohlen usw. 
Î eider wini die Benutzung dea Werkes erschwert durch 
die zahlreichen Anzeigenblatter, dio den Text durch- 
schieBen. &

Jahrbuch der ósterreichischen Berg- u. Ilutlenwerkc, Ma- 
schinen- u. Metaliwarenfabriken. Separatabdruck aus
dem Jahrbuche der osterreichischen Industrie. Hrsg. 
von Rudolf H anel. Jg. 19141). Wien (IX/4, Cani- 
siusgasso 10): CompaBverlag 1914. (XII, S. 285/881) 
8°. Geb. 7,50 K.

Jahrbuch der Schiffbaulcchnischen Gesellschaft. Bd. 15, 
1914. Berlin: J. Springer 1914. (IY, 662 S.) 4° (8°). 
Geb. 40 JC.

Jahrbuch der Steinkohlenzechen und Braunkohlengruben 
W estdeuiscMands. Nach zuverlassigen Quellen bearb.

hrsg. yon H ein rich  Lom berg. Ausg. 1914. 
20. AufL Dortmund: 0. L. Krtiger, G. m. b. H., (1914). 
(182 S.) 8*. 4 Ji.

Dieses Jahrbuch kann fiir den kleineren Bezirk, 
den es behandelt, ebenso wio das oben angczeigte 
„Jahrbuch der deutschen Braunkohlen-Industrie" ais 
recht zuYerliissig bezeichnet werden; es wird seit lan- 
gem ais ein praktisches und handliches Nachschlage- 
buch von seinen Benutzern geschatzt. St

Jahrbuch der technischen Zeitechriften-Literatur fur die 
Liłcralurfieriode 1913. Hrsg. von H ein rich  R i es er. 
Ausgabe 1914. Berlin — Wien — London: Verlag fiir 
Fachliteratur, G. m. b. H., (i. Komm.) 1914. (78 S.) 
8* 2.50 JC.

Łippmann, O tto , Gewerbelehrer an den Stiidt. Fach- 
schulen zu Dresdcn: IIilfsbuc.h fur die Prazis des 
Ifaschimnbaues und der Mechanik nebst Einfiihrung 
** die Elektroprazis. Łehrbuch fiir jungę Praktiker, 
Hiifs- und Nachschlagebuch fiir Betriebsbeamte, Werk- 
ineister, Techniker, Betriebsleiter und solche, die cj 
werden wollen. Mit 258 Abb. 7., umgearb. u. verm.

‘) Vgl st, u. E. 1912, 25. April, S. 725.

Aufl. Leipzig: Hachmeister & Thal 1914. (VIII, 186 S.) 
8°. Geb. 3,20

—: Hilfsbuch fiir technisches Jtechnen und praktisches 
Kalkulieren im maschinellen Jietriebe. Lehr- und Nach
schlagebuch fUr Praktiker, Betriebsbeamte, Korrespon- 
denten und Selbatiindigo — Hilfabueh fttr -Materiał-, 
Massen- und Kosten-Berechnungen von Erzeugniaaen 
der GieBerei, Schraiedo und mechanisohen Werkstatt. 
Mit 202 Abb. 3., bedeutend erw. Aufl. Ebd. 1914. 
(VII, 180 S.) 8°. Geb. 3 Ji.

Loew enfpld, Dr. jur. et rer. poi. P h ilip p : Der Er- 
finderschutz der Pr ivata ngestellte n nach geltendem 
Recht und nach dcm Entwnrf des Patentgesetze*. 
Mttnehen und Leipzig: Duncker S Humblot 1914. 
(09 S.) 8°. 2 .K.

tjt Dio Abhandlung ist dic etwaa erweiterte Wieder- 
gabe eines Vortragea, den der Verfoaaer im Novemberl913 
in der MUnchener Yolkswirtachaftliehen Gesellsohaft 
sowio im Augsburger kaufmtinnischen Verein gehalten 
und zuerst in der „Bayerischen Industrie- und Gewerbe- 
zeitung“, dem Organ des Polytechnischen Vereina zu 
Mttnehen, veroffentlicht hat. Die scitdem (lber den 
Gcgenatand des Vortragea crschieneno Literatur ist 
soweit wio moglich noch in den Anmerkungen der 
BroschUre berttckaichtigt worden, wie denn ttberhaupt 
der Verfasser in ausgedehntem MaBo die Quellen an- 
gibt, die Bich auf dio von ihm behandelte Frage bo- 
ziehen.

Mints, Nos, ct M initru. Le minerai do fer do 1’Anjou, 
de la Basao-Brotagne et de la Fosse Vcndeenne. (Avee 
1 pl.) Edition do„LaBretagnećconomiquectfinanci6re‘‘. 
Nantes (1 Ruo Saint- Julicn) 1913. (2 BI., 109 S.) 4 °.
5 fr.

Mittcilungen iiber Fcrsehungsarbeiten auf dem Gebiete des 
Ingenieuruyscns. Hrag. vom Vorein d eu tsch er 
Ingenieuro . Redaktion: D. M eyer und M. Soyffert. 
Berlin: J. Springer (i. Komm.) 4° (8°).

H. 140. H e in rich , E .: Versuche iiber den Ein/lufl 
der Kompression und der Oberjlachen, an denen sich 
der Wdrmeauslausch im Dampfzylinder wttzieht, auf 
den Arbeilsprozefi einer Einzylindermaschine. (Mit
3 Beil.) 1914, (2 BI., 47 S.) 2 .«, fttr Lehrer und Schlllor 
tcchniseher Schulen 1 .«.

ilonographien iiber angewandte. Elektrochemie. Unter Mit- 
wirkung von Dr. E. A bel [u. a.] hrag. von V ik tor 
E n g e lh a rd t, Oberingenieur und Chefchcmiker der 
Siemens & Halsko A. G., Berlin, Direktor der Gesell- 
achaft fttr F.lektrostahlanlagen m. b. H., Berlin-Nonncn- 
damm, Dozcnt an der Konigl. Technischen Hoclischule, 
Breslau. Halle a. S .: W. Knapp. 8 “.

Bd. 44. F e rch lan d , Dr. P., Patentanwalt in Berlin: 
Die, etektrochemisch-en PaUntschriften der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Auszttge aua den Patentschriften, 
zusanunengestellt und mit ausftthrlichem Sach- und 
Namenregister yersehen. Bd. 2: Elektrolyse (Chlorate, 
Bleiehen und Desinfizieren, Anoden, Kathodon, Gal- 
yanoplastik, Galvanostegie, Diaphragmen, Apparate). 
Mit 304 Fig. im Text. 1913. (VI, 201 S.) 18

Bd. 45. H ónigschm id , Dr. O tto , Prof. an der 
k. k. Technischen Hochschule in Prag: Karbide und 
Silizide. Mit 22 in den Text gedr. Abb. 1914. (VIII, 
263 S.) 13,00 M.

M orrow, Jo h n , M. Sc., D. Eng., Ix'Cturcr in Engineering, 
Armstrong College, Newcastle-on-Tyne: Entwerfen und 
Berechnen der Dampflurbinen mit besonderer Berttck- 
sichtigung der Ueberdruckturbine einschlicBlich der Be
rechnung von Oberflachenkondensatoren und Schiffs- 
schrauben. Autor, deutsche Ausg. von ^ŁipU^ng. 
C arl K isker. Mit 187 Testfig. u. 3 Taf. Berlin:
J. Springer 1914. (XII, 460 S.) 8". Geb. 14

P fan n , Dr. techn. E rn s t: Die Unterscheidumj ton 
galranisch- und femrverzinklem Eisen. (-Mit 5 Taf.) 
Wien u. Leipzig: K. K. Hof-Buchdruckerei u. Hof- 
Verlags-Buchhandlung Carl Fromme 1914. (40 S.) 8 °.
1,70
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Resources, Minerał, of tb> United States, [Published" by 
the) United States Geological Survey, Oalendar year 
1^12. Part 1/2. Washington: Governmcnt Printing 
Office 1013. 8°.

Part 1: Metals. (1070 S.) — Part 2: Nonmetals. 
(1218 S.)

R o th-S eefrid , C. F.: Mehr Yerdienst, weniger Aetyer! 
Mittel und Wegc dazu, um im Industrie- und Handels- 
betrieb eino rcntable, klaglose Geschafts- und Botriebs- 
ftthrung zu erreichen. 2., umgeArb. u. verb. Aufl. 
Miinchen (Promenadeplatz 17): H. Lukaschik vohn. 
G. Franz 1914. (50 S.) 8°. 2 M.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutseher Eisenhuttenleute.

FUr die Vereinsblbllothek sind eingegangen:
<L>le Einscnder nlnd mit einem * bozeichnet.)

Bericht iibir die Deutsche I ngemeur sckule* fiir Chine&en 
in Schanghai fiir das zweite Schidjahr (1913/14). (Mit
7 Taf.) (Magdeburg 1914.) (20 S.) 8°.

Her icht des Verbandes* ton Arbeitgebern im bery isc hen 
lndustriehezirk fur das Jahr t-owi 1. April 1913 bis 
31. Marz 1914. (Elbcrfeld 1014.) (15 S.) 8°.

Jahrcsbericht der Handelskammer* zu Ludenscheid fiir 
1913/14. (Lttdenscheid) 1914. (38, XXIV S.) 4°.

Jahrcsbericht, Neunter, des Oberschlesischen Museums* zu 
Gletwitz. eratattet von Qeh. JustizratSchiller, Gleiwitz. 
(Aus,,OberŚcbU^sien4*, Jg. 12.) (Kattowitz 1914.) (4 S.)8°.

K o8mann*, Dr. B ernhard ; Knlh fiir Kalksandsteine. 
(Aus der „Toninduatrie-Zeitung^ 1914.) Berlin 1914. 
(10 S.) 8°.

Rapport sur le foMtionnement f daj  Laf)oratoire* d*essais 
m&canigues, physiąues, chimigues et de Machines pendant 
Fannie 1913. Par M. Roger. (O. O. u. J.) (21 S.) 8°.

llt sourccs, Mineralf of the United States. [Publishcd by 
the] United Stał oh Geological Survey*. Talendar 
year 1912. Part. 1/2. Washington 1913. 8°.

Part 1: Metals. (1079 8.) — Part 2: Nonmetals. 
(1218 S.)

Sorgo*, K u rt: Die. Entwicklung der deutschen Eisen- 
Industrie, in den letzten 25 Jahren. (Erweitcrter Sonder- 
abdruck aus ,,Teclmik und Wirtsehaft“, Jg. 7, H. G.) 
(Berlin 1914.) (34 S.) 8°.

Yersuchsanstalt der De utsch - Lu xe mb u rg i sche n Berg werks- 
und II utte n - .1 kt ie nge^ellsrhaft, Abteilung Dortmunder 
Union* in Dortmund. (Aachen 1914.) (24 S. u. 20 BI.) 
qu.-8 °.

D i s s e r t a t  i o n e n.
B loul, E rich : Die juristische. Bedeutung der Arbeits- 

ordnung auf der Grundlagc. des in dieser trrkórjurten 
sozialen Gedankens. Jur. Di sus. (Universitat* Breslau.) 
Breslau 1913. (VII, 44 S.) 8°.

Bod m er, Ma x : Die rechUicbe Behandlung der Ketrtelle 
mit GeschajtssteUe. Ein Beitrag zur Rechtslage der 
Kartelle in Deutschland. Jur. Diss. (Unirersitat* 
I#eip/-ig.) Torgau 1913. (XI, 171 S.) 8°.

G leich, W ilhelm : Beitrag zur Kenntnis eines deutschen 
Mineralschmieroles. Xt.*3n0.*Diss. (Kgl. Techn. Hoch
schule* zu MOnchen.) Ludwigahafen a. Rh. 1914. 
(45 S.) 8 *,

K e tto n b ac h , K arl: Ueber den Ein fiu fi von Kohlenstoff 
und Silizium auf dic festigkeit und Hartę des grauen 
Gufieisens. (Mit 1 Taf.) (Kgl. Techn.
Hochschule* zu Aachen.) Halle a. d. S. 1913. (27 S.) 4 °.

Ko enem am i, E rn s t-  Ego n: Die Ile tcegu ngsverhdltn isse 
der Steuerungtn fiir umstenerhare Die sei ma sch ine n. 
Xr.-5ng.*Diss4 (Kgl. Techn. Hochschule* zu Berlin.) 
Berlin 1914. (20 S.) 4°.

L inse, O tto : Ueber Betriebs-(Fabrik-jSparkassen und 
ihre volkswirtschaftlkhe und sozialt Bedeutung. Staatsw. 
Diss. (Universitat* Ttibingen.) Borna-Leipzig 1912. 
(IX, 110 S.} 8°,

M ades, R udolf: Untersuchungen an Fangvorriehtungen 
im Betriebe befindlicher Aufzuge. $l^Qttfl.-Diss. (Kgl. 
Techn. Hochschule* zu Berlin.) (Berlin 1914.) (10 S.) 4 u.

M eissner, H ans: Ueber den Einflufi ton Mangan auf 
die fnechanischcn Eigenschaften des grauen Gufieisens. 
(Mit 1 Taf.) $l>3ltfl.-Diss. (Kgl. Techn. Hochschule* 
zu Aachen.) Halle a. d. S. 1914. (18 S.) 4°.

R ach, B ernhard : Die oberschlesischc Kohlen- u. Eisen- 
industrie. Phil. Diss. (Univcrsitat* Grcifswald.) Beuthen.
0.-S., 1914. (XIV, 151 S.) 8°.

Wiese*, H erm ann: Die vclkswirtscha/tlieJie Bedeutuny 
der dmtschen Moore. Staatsw. Diss. (Univoreitat* TA* 
bingen.) Bonn 1911. (140 S.) 8°.

Ferner
?J? Zum A u s b a u der V erc in sb ib lio thek l) H? 

noch folgende Geschenkc:
193. Einscnder: ^r.^iu). h. c. F r i tz  W. Lurmann,

Berlin.
Eine groBcrc Reihe von Werken aus der chemischcn und 

hattenmiinnischen Literatur.
194. Einsender(in): Frau Geheimrat c*

A. H aarm an n , Osnabriick.
195. Einscnder: Oberingenieur H erm ann Werliach,

Rosenberg (Oberpfalz).
190. Einscnder: Zivil-Ingenieur F ranz  Schm itz, 

Dusseldorf.
Aeltere Biichor aus dem Gebiete der Htittcnkunde, ins- 

l»esondere der Eisenhtittenkunde, u. a.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Biihring, Walter, Belriebsingcnieur, Kneuttingen-HQtte

1. Lothr., Bergstr. 9.
Borggrdfe, Friedrich, Ing., l^eiter des Finncntroper Werks 

d. Fa. Wolf Netter k  Jacobi, Finnentrop.
Jansc.7i, Carl, Ingenieur, Hagendingcn i. Lothr., Juns- 

gescllenheirn.
Netimanti, Oustav, Ingenieur, Dusseldorf, Elisabethstr. 43. 
Paravicini, Alfred ton, Ing., Direktor der Stcier. Fel ten k 

Guilleaume Wcrke, limck a. d. Mur, Steiermark. 
Puppe, Peine, Gerhardstr. 5.
Schilling, Reitert, Stahlwerkschef, Beuthen, O.-S.. Hohen* 

zollernstr. 22.
Stephan, Paul, Ingenieur, Zaborze, O.-S., K oksanstalt.

N eue M itglieder.
Bong, Eduard, Grubenbesitzer, Stichteln i. Rheinl. 
Horchers, Richard, Reg.-Baumeister, Dusseldorf,

Ftirstenplatz 18.
Cccee.jus, Richard, Betriebsingenieur der Nationale Radia

tor-Ges. m. b. H., NeuB, Capitelstr. 58.
Diirholt, Walther, Dllsseldorf, Elisabethstr. 8,
Esche.r, Mar, Oberingenieur d. Fa. Zimmermann & Jansen, 

G. m. b. H., Dflren i. Rheinl., Bonnerstr. 49. 
Grofimann, Maxf Bureauchef, Differdingen, Luxembm*g. 
Lcrentzen, Knud, Ingenieur, Belorezk, Gouw Orenburg, 

Russland.
Robinson, Henry, Ing., Inh. d. Fa. J. Robinson & Co., 

Sheffield, England.
Trilling, Dr. Heinrich, Inh. d. Fa. Chemische u. Ztind- 

warenf. Dr. Trilling, Bochum, Freiligrathstr. 6. 
Wertner, Ludwig, Betriebsingenieur der Kónigshukk-r 

Stahl- u. Eisenwarenf., Konigshuld, O.-S.

A e lte re  teo h n isch e  Z e its c h r if te n  und Werke 
bittet man nicht einstampfen zu lassen, sondern der 

X B ib l io th e k  X 
d es Y e re in s  d e u t s e h e r  E is e n h t i t to n l e u te  

zur YerfOgung zu stellen.

ł) VgL St. u. E. 1914, 2. Juli, S. 1152.


