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Die Hochofenanlagen der Gelsenkirchener Bergwerks - A. - G. 
in Esch und Deutschoth

unter besonderer Beriicksichtigung der Neuanlagen der Adolf-Emil - Hiitte.
Yon Obcringenicur M a s Z illg o n  in Esch.

(Mittcilung aus der Hochofenkommiagion dea Ycrcina deutscher Eisenhutlenleute.)

I n meinem Bericht iiber dic drei Hochofenanlagcn 
der Gelsenkirchener Bergwerks -Aktien-G csell- 

schaft im Minettebezirk: H iitte Esch, 1 liitte Dcutsch-
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Abbildung 1. E ntw icklung der Ofenprofile.

otli und Adoll-Einil-Htitte werde ich mich aut 
einige Angaben iiber Erwerb und Ausbau der 
Hutten Esch und Deutschoth sowie auł eine kurze 
Beschreibung der jctzigen Gesamtlage beschrun- 
ken. Bei Behandlung der Adolf - Em il - H iitte  
werde ich einige Fragen anschneiden, dio den 
Hochofenbetrieb beim Ycrhiittcn von Minettc be
sonders kcnnzeichtten.

Die Enirerbung eigener Erzfelder und Hocli- 
ófen in Lothringen und Luxemburg im Jahre 
1892 bedeutet in der Geschichte des eheinaligen 
Aachener Hiittenvereins das wiehtigste Ereignis, 
das fiir dic groBartige Entwicklung de3 Unter- 
nehmeus ebenso emschneidcnd war wie die auBer- 
ordentlichcn wirtschaftlichen Foigen des Thomas- 
ver£ahrcns. Naehdem sich das Stahlwerk Rotlie 
Erde z u einem modernen GroBbetriebe heraus- 
gearbeitet hatte, legte diese Neuerwerbung dic 
'inmdlage zu einer weiteren kraftigen Fortent- 
wklung des Yereins. Bisher war man von den 
Marktpreisen und den Konjunkturscliwankungen 
<*es Roheisenmarktes in bohem Grade abhangig, 

XXXII.,,

und die gesteigerte Stahlerzeugung machte die Yer- 
kiiufe auf langfristige Termine notwendig, fiir die 
eine rechtzeitige Deckung des Roheisenbedarfs 
namentlieh seit dem Zeitpunkt niclit mehr móg- 
lich war, wo dic Tfauptlieferer, die Hochofenwerke 
Luxemburgs und Lothringens, in enger Yercinigung 
Preise und Bedingungen vorzuschrciben vermoehtcn. 
Von dem Zeitpunkt ab, w o . dic luxemburgisch- 
lothringischen H utten sich m it den rhciniseh-west- 
falischen zu einem gemeinsamen Yerkauf des Roh- 
eisens verstanden und somit ein Monopol schafften, 
welchcs dic Lebensfahigkeit d e s ‘Werkes bedrohte, 
entschloB sich der Aufsiclitsrat und Yorstand zum 
Ankauf eines grofieren Betrages von Aktien der 
Luxemburger HochofengeseDschaft zu Esch an der
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umgebaute Ofen 3. Im  Jalire 1898 wurde Ofea 3 
ausgeblasen und wegen seiner ungiinstigen Lage 
Yollstandig abgerissen. Im Jahre 1900 wurde 
dann der jetzige Ofen 5 erbaut. Er hatte fur 
die damaligen Verhaltnisse im Minettebezirk den 
auBerordentlich groBen Inhalt von 685 cbm mit 
einer Tageserzeugung von 225 t.

Die bis zum Jahre 1896 erbauten Oelen arbei- 
tcten in der bekannten Weise mit kleinen 
Gichtwagen und senkreehten Dampfaufzugen, 
Die Gicht hatte den von Hoffschen GiehfccrsehiuB. 
Der im Jahro 1900 erbaute Ofen 5 crhielt dea 
ersten doppelten GiohtversehluB und einen SchrSg- 
aufzug m it kippbarem Wagen. Die Gase wurden 
unterhalb der Gicht an vier Stellen aufgefangen, 
in  vier Rohren einem uber der Gicht befindlichen 
Zentralrohr zugefiihrt und aus diesem in die Gas- 
reiniger geleitet. Bei diesem Ofen ficlen 2war 
die Gieliter fort, und nur zwei Mann blieben auf 
der Gicht zur Bedienung der groBen und kleinen 
Glocke, die Zahl der Mollerarbeiter konnte aber 
nicht verringert werden. E in Nachteil dieser Be- 

A bbildung  8. Y ergleiełi d e r E n tw ick lung  der Erz- gichtung war die einseitige Entlcerung beim 
fo rderung  aua don d re i G rubonbezirken. Kippen der W agen, dureh die das stiickige Erzsich

Alzette, dem kurze Zeit spater 
der vollstandige Uebergang der 
Gesellschaft zu dem Aachener 
Hutton-Ycrein folgte.

D ie  Hochofenanlage bestand  
zu jener Zeit aus drei Hochofen.
Dio Tageserzeugung betrug 75 
bis 100 t je  Ofen bei einem nutz- 
baren Inhalt von 480 cbm (vgi.
Abb. 1). Damals stand der Jah- 
reserzeugung von 91 233 t  (vgl.
Abb. 2) Roheisen eine Herstel
lung von 175 6 3 5 1 Rohblócke im 
Stahlwerk Rothe Erde gegenuber.
Da som it die Erzeugung in kei- 
nem Yerhaltnis zu dem Roheisen- 
bedarf des Stahlwerks stand, so 
•wurden alsbald umfangreiche 
Neubauten und Neuerwerbungen 
vorgenommen. Der m it dem Er- 
werb derLusemburgerHochofen- 
gesellschaft erhaltene Gruben- 
felderbesitz wurde im Jahre 1893 
dureh den Ankanf mehrerer, im 
ganzen rd. 600 ha groBen, in 
Lothringen gelegenen Gruben- 
felder vergroBert. Im  Jahre .1893 
wurde Ofen 3 umgebaut fiir 
einen Rauminhalt von 570 cbm  
und eine tagliche Erzeugung von
150 t. Im Jahre 1895 wurde ein 
v i er ter Ofen angeblasen, dem 1896 
ein funfter folgte. D iese Oefen 
weisen dieselben Abmessungen 
undErzeugungsziffeni auf wie der

A bbildung 4. A rbeiterbedarf f. d. t R ohoisen  (MOllerei +  Gicht +  
S chm eker) der drei H ochofenw erke.

x\bbildung ó. H u tte  E se h : E rzk u b e tau ę  un te r den  E rztasehen.



6 . August 1 0 1 1 . Hocfio/enanlageri der Geltenkirchcner Bergwcrks-A.-G. Stahl uiul Eisen. 1327

Abbildung 6. H iitte E ee li: A bheben  eines K oksklibels vom P la ttfo rm k ra n  
durch  den G ichtaufzug.

schaft Deutschoth seinen erhoh- 
ten Roheisenbedarf zu decken. 
Gleiehzeitig yermehrte er seinen 
Erzvorrat durch Uebernahme der 
Erzkonzessionen und Grubcn 
dieser Gesellscliaft, die m it denen 
der Htttte Esch markscheiden.

Seit 1G0G ist die Gesellscliaft 
aulierdem in Frankreich an der 
917 ha groBen Konzession St. 
Pierremont beteiligt. Zur Aus- 
beutung dieser Folder sind zwei 
Forderschachte fur eine Gesamt- 
leistung von C000 t. arbeitstaglich 
vorhanden, von denen einer im 
Betrieb, der andere noch im Aus- 
bau begriffen ist.

E s zeigte sich alsbald, daB fiir 
die fortschreitende Erzeugungs- 
steigerung dic GieBhallen nieht 

mchr ausreiehten, und man schritt im Jahre 1902 zur 
Anlage einer Uchlingschen GieBmaschine, wodurch 
die gesamte Tagescrzeugung der fiinf Oefen von 
820 t auf 965 t erhSht werden konnte. Um wciterhin 
ein gleichmaBiges Roheisen liefern zu konnen, wurde 
1905 ein Roheisenmischcr, und zwar ein Roilmischer 
von 500 t Inhalt, aufgestcllt, der spater durch zwei 
Birncnmischer von je 250 t ersetzt. wurde.

Ais dann dic Kiibelbegichtung Eingang fand, 
wandte man sich auch dieser neuen Anordnung zu 
und begann im  Jahie 1907 m it dem Bau einer Erz- 
taschenanlage, um beim Umbau die einzelnen Oefen 
m ittels Schrftgaufzilgen an die ałsdann bestehenden 
Erztaschen anschlieBen zu konnen. Im Jahre 1909 
konnte Ofen 4 und 1910 Ofen 5 nach ihrem Umbau 
an die Erztaschen angeschlossen werden, wodurch 
sich die Zahl der Mollereiarbeiter bedeutend ver- 
ringerte (vgl. Abb. 4). Ebenso wurde Ofen 3 1911 
nacli kurzem Umbau der Giclit m it nenem Schrag
aufzug an die Erztaschen angeschlossen. Es folgte

Abbildung 7. HUtte E sch : 
G ichthaube angehoben  zum 
G iehten m itte ls Ilandw agens.

von dem fcineren Erz trennte und so 
eiaungleiclunaBiger Ofengang veranlaBt 
wurde. Auch litt der Koks durch das 
wiederholte Stiirzen so sehr, daB dieser 
Ofen einen bedeutend hoheren Koksver- 
brauch ais die anderen Oefen hatte.
Der Ofen machte eine Httttenreise von  
10 Jahren und erreichte eine Gesamt- 
erzeugung von 804200 t.

Da mit dem Bau des neuen groBen 
Ihotnasstahlwerkes in Rothe Erde bei 
Aachen im Jahre 1902/3 eine bedeutende 
Steigerung des Roheisenbedarfes zu er- 
warten war, ergriff der Yerein die sich
im Jahre 1903 bietende Gelegenheit, A bbildung 8. Hatto E sc h : G icfim asehinc, GieBseite (B and 2 w ar 

ureh Erwerbung der Hoehofengesell- w ahrend  d er A ufnahm o in liew egung).
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1912 Ofen 2, und zurzeit befindet sieli der Schrilg- fórderung auf dem neuen Huttensehackt begonnea
aufzug des Ofens 1 in der Montage, so daB nach und zu gleieher Zeit die Erzhangebahn in Betrieb
Fertigstellung der vollst;indige Umbau der gesamten genommen werden. Die beiden vorhandenen alten

Schriigaufzuge dienen seit dieser Zeit 
zur Resorve. Im  Jahre 1911 wiude 
Ofen 1 umgebaut und erhielt einen 
doppelten GiehtverschluS zur direkten 
Beschickung durch die Erzhangebahn.

Der Yerein war nach der Erwerbung 
von Deutschoth durch scine Gruben 
und Hochofen auch fiir den durch die 
neue Stahlwerksanlage in RotheErde 
yergroCerten Roheisenbedarf unab- 
hangig in  Erz und Roheisen. Zur 
volligen Selbstandigkeit fehlten nur 
noclt Kolilen und Koks. Aus diesem 
Grunde scliloB der Yerein mit der 
Gelsenkirchener Bergwerks - Aktien- 
Gesellsehaft und m it dem Sclialker 
Gruben- und H utten - Yerein eine 

Abbildung 9. Hfltte Escli: GieBmascliine, Ycrladeseite. Interessengemeinschaft ab 1. Januar
1905. Am 12. Marz 1907 beschloB 
die Generalversamvnlung die endgiil- 
tige Yereinigung der drei Geselbchaf- 
ten. Es konnte nunmehr zu dem 
weitoren Ausbau der Anlagen zur 
Herstellung von Fertigfabrikaten 
schritten werden, und es wurde daher 
der Bau eines neuen Stahl- undTfah- 
werkes m it eigenen Hochofen und 
direkter Konvertierung im  Erzbezirk 
ins Auge gefaBt.

Im  Juli 1909 wurde der ersts 
Spatenstich zur Adolf-Emil-Hiitti1) 
getan, und am 30. Oktober 1911 wur
den die Oefen 1 und 2 angeblasen. 
Am 20. Juni 1912 wurde der letzte 
der sechs Oefen angeblasen und die 
Tageserzeugung der neuen Anlage be- 
trilgt heute rd. 1500 t.

Abbildung 10. Hfittc Esch: A erladen der Roheisenmasseln. ł) Vgl. St. u. E. 1913, 1. Mai, S .713/45-

Hochofenanlagc nach die
ser modernen Begich- 
tungsart innerhalb fiinf 
Jaliren vollzogen und 
iiierdurch im  ganzen eino 
Ersparnis von rd. 200 
Mann der IfoIlerei er- 
zielt wurde.

D ie H iltte Deutschoth 
hatte beim Ankauf zwei 
Oefen mit einem Raum- 
inhalt von je 570 cbm  
im Feuer. Im Jalire 1905 
kam der dritte Ofen mit 
dem gleichen Rauminhalt 
und 1910 ein vierter Ofen 
in Betrieb. Es konnte 
im  Juli 1910 mit der Erz-

Abbildung 1 1 . Hiitte Deutschoth: Schaclitanlage, Erztassehen und Erzaufzug-
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D ie  H ii t t e  E sc h .
Dio Erzversorgung der H iitte Esch erfolgt durch 

direkte Bahnverbindung der Gruben m it der H iitte. 
Das geforderte Erz wird in rd. 2200 kg fassenden 
Fórderwagen nach den Erztaschen gebraclit, die ein 
Gesamtfassungsvermogen von 
27 0001 haben. Die Erzkttbel, 
welclie mittels elektrischer Lo- 
komotiven vor den Aufzug ge- 
bracht werden (vgl. Abb. 5), 
stehen einzeln auf Plattform- 
Zubringerwagen, und zwar auf 
runden Scheiben, die wahrend 
des Fullens durch besondere 
Jlotoren vom Fiihrerstand der 
Lokomotive aus in Drehung 
versetzt werden, um die Fiillung 
gleichmaSig zu verteilen, wobei 
die Ziiblinschen YerschluBklap- 
pen ein gańzgenaues Verwiegen 
gestatten. I)as Beladen der 
Kokskubel erfolgt unabhangig 
der Abnahinestellung fiir den Aufzug.
Sie werden durch fahrbare Drehkrane 
in Senkgruben abgesetzt und von  
Hand beladen. Die beladenen Kiibel 
werden dann durch dieselben Dreh
krane auf deren Plattform abgesetzt 
und zur Abnahmestelle unter dem 
Schragaufzug gefahren (vgl. Abb. 0).

Der Gichtaufzug ist ein Aufzug 
Stahlerscher Bauart und hat in wage- 
reehter Linie eine Liinge von 102 m, 
wahrend die Keigung 1 9 u betriigt.
DieBefurchtung, daC bei dieserflachen  
Lage des Aufzuges die Kiibel wegen 
der aberwiegenden Horizontalkompo- 
nente in starkę Schwingungen geraten  
wurden, hat sich nicht bestiitigt. Es 
wird im Gegenteil durch die bis zum

unteren Ende des Aufzuges geradlinige Bahn ein 
ruhiges und gleichmafliges Absetzen des Kiibels er- 
rcicht. D ic Aufzugswinde ist oberhalb der Fahrbahn 
in einem Hauschen untergebracht, der Maschinist 
fahrt nach einem Teufeanzeiger und nach Lichtsig-

von

A bbildung  12. liiitto  D eu tscho th : E rzaufzug.

Abbildung 14. llatt#  Deutscliotb: Gicht bei Ofen 2 .

A bbildung 13. H fltte I łe u tsc h o th : E rzhangcbahn  untor den E rz taschen .

nalen, die ihm von der Gicht bzw. von den 
Abnahmestellcn gegeben werden. Das Still- 
setzen des Aufzuges erfolgt selbsttatig durch 
Kurvenstutzen am Teufeanzeiger, die m it
tels eines Hebelgest&nges den Anlasser zu- 
ruckstellen. Wahrend die Aufziige auf der 
Adolf-Emil-Hutte iiber besondere Umfor- 
mer m it Lconaid-Schaltung gesteuert wer
den, ist bei der H utte Esch die einfachere 
Gleichstrom-Widerstandsschaltung in An
wendung, bei der in den letzten Brems- 
stufen ein Widerstand parallel zum Motor- 
anker gelegt wird, um eine bessere Un- 
abhangigkeit der Drehzahl von der Be
lastung zu erreichen. Zur Sicherung des 
Aufzugsbetriebes dient die bereits beschrie- 
bene Stillsetzung durch den Teufeanzeiger, 
dann ein Endausschalter auf derFalirbalm, 
vollstandig getrennt von der Manoverier- 
bremse, die einfallt beim Ausbleiben der
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Spannung, beim Ueberfahren der Endschalter und 
beim  Auslosen von Hand.

Die Gichtverschlusse sind ais doppeltć Yer- 
schliisse insofern ausgefuhrt, ais uber dem einfachen 
YerschluB in Form eines P<arry-Trichters eine be- 
wcglicho Haube yorgesehen ist, auf welche sich der 
Kubel aufsetzt. Diese Haube kann so weit hoch- 
gezogen werden, daB eine Begichtung von Hand 
direkt auf den Pany-Trichter erfolgen kann (vgl. 
Abb. 7), so daB die friihere Haudbegichtung ais 
Reserve beibehalten werden konnte.

Das Roheisen wird m ittels Pfannen von rd. 18 t 
nacli der Uehlingschen Anlage gebracht und dort 
m ittels eines Krans yon 40 t  Tragfahigkeit in den 
Mischer gekippt. Unabhangig von diesem Kran 
arbeiten auf der AusguBseite des Misehers zwei 
GieBkrane von je 15 t, Tragfiihigkeit, welche die 
fiinf GtieBMnder m ittels 1’fannen von 10 t  Inhalt 
bedienen (vgl. Abb. 8). Die Bander, welche ohne 
Kndc Ober zwei Stirnrader gezogen sind (vgl. Abb. 9), 
haben eine Geschwindigkeit. von etwa 8 m i. d. min. 
Das ¥erladen erfolgt ebenfalls dureh zwei Krane 
(vgl. Abb. 10) von 15 t  Tragfahigkeit, welche mit 
einem Kippwerk versehen sind, um die m it den Masseln 
beladenen Kubel in die Waggons entleeren zu konnen. 
Die Leistung der Giefimaschine betrug im Jahre:

1902 . . . BO 282 t  1008 . . . 320 747 t
1903 . . . ICO 255 t  1903 . . . 391 600 t
1904 . . . 157 850 t  1910 . . . 400 650 t
1905 . . . 228 845 t  1911 . , . 425 273 t
1906 . . . 282 625 t  1912 . . . 417 717 t
1907 . . .  3 4 0 0 0 2  t

D ie  H ii t t e  D e u tsc h o th .
Die Hochofenanlage Deutschoth erhalt ihre Erze 

von dem in n&ehster Niihe des Werkes gelegenen 
Hiittenschaeht der Grube St. Michel (vgl. Abb. 11). 
Am Schachte liegen zweiErztaschen, die jo 70001 Erz

aufnehmen konnen. Mit Hilfe einer mechanischen 
Sturz- und Kippvorrichtung dureh fahrbaro Kreisel- 
wipper ist es moglich, m it der Anlage taglich 32001 
Minette zu fordern. Aus den beiden Erztaschen 
werden dic Erze dureh Schnauzen, welche von Hand 
bedient werden, in  H&ngebahnwagen von 1000 kg 
abgezogen. Die gefiillteń Hangebahnwagen laufen 
infolge naturliehen Gefiilles der Gleise selbsttatig zu 
den Waagen und von dort nach stattgefuiulenei 
Yerwiegung zu den fiir die einzelnen Oefen bestimmten 
Aufstellgleisen.

Die Gichthiingebahn (vgl. Abb. 12) ist von der 
Beladestelle bis auf die Gicht, horizontal gemessen, 
rd. 200 m  lang, und ihre Steigung betragt 27 m. Die 
Geschwindigkeit des Zugseiles betragt 1,0 ni L d. 
Sekundo. Die Begichtung m ittels Scilhangebahn 
(ygl. Abb. 13) wurde dcshalb gewahlt, weil wegen 
des beschrankten Raumes Schragaufztige iiberhaupt 
nicht und die Erztaschen nur seitlich von den Oefen 
angelegt werden konnten. B ei Ofen 1 wird das En 
unmittelbar aus den Seilbahnwagen auf die ubere 
kleinere Glocke des doppelten Gi< htverschlu:>3« 
gekippt. Der doppelte YerschluB wird neben den 
beiden Glocken durcli eine bewegliche Haube her- 
beigefiihrt, die beim  Gichten des Kokses, der in 
Hangebahnwagen m it Seilantriel) auf der unteren 
GichtbUhne ankoinmt, hochgezogen werden muS. 
Bei den alten Oefen 2, 3 und 4 stiirzt das Erz da- 
gegen aus den Hangebahnwagen zunachst in kleine 
Erztaschen, ans denen es erst wieder in neue Hangę- 
bahnwagen abgezogen wird, die von Hand zum Ofen 
gefahren und ebenso wie die Kokswagen in dis 
Gichtschiissel entleert werden (ygl. Abb. 14). N&Ł 
dem Umbau dieser Oefen werden je Ofen noch w  
Gichter, also zusammen 24 Mann, ausscheiden*

(SchluB folgt.)

Neues Wellrohrwalzwerk in Dusseldorf-Eller.
(Hierzu Tafel 33.)

1 j ie  der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G. ange- 
* — horende Abteilung Aachener Huttenrerein hat 
auf ihrem Werk in Eller eine bemerkenswerte Ein
richtung eines Wellrohrwalzwerkes geschaffen. Die 
Anlage besteht aus einem Warmeofen m it direkt 
eingebautem Generator, der Wellrohrwalzmaschine, 
einer Einrichtung zum Anwarmen der Rohrenden 
und einer Welleneinzichpresse, um die Wellrohrenden 
wieder g latt zu pressen. Zur Bedienung sind zwei 
Laufkrane, vorhanden, von denen einer die Rohre 
m it einem starr gefulirten Ausleger aufniuunt.

Der Ofen (ygl. Abb. 1) m it einer Herdflache von 
3000 x  78Ó0 mm ist ein reiner Regenerativ-Gasofen 
m it den Yorteilen, die diese Feuerungsart vor anderen 
auszeichnet. Trotzdem sind die Anschaffungskosten 
des Ofens nieht nennenswert teurer ais diejenigen 
eines Rekuperatirofens m it Halbgasfeuerung. Dies 
wird dadurch erreieht, daB die Generatoren unm ittel
bar an den Ofen angebaut sind, so daB das Gas nicht

mehr vorgewarmt zu werden braucht; es findet 
yielmehr bloB eine Erhitzung der Luft statt. Die-" 
Bauart ist schon insofern die wirtschaftlichste, 
die Entstehungstemperatur des Gases im  Ofen voll 
yerwertet wird und ebenso die im Gase enthalteuen 
schweren Kohlenwasserstoffe. Das Gasumsteflyw!" 
ist ein Dreiweghahn und kein Yierweghalm wie ban 
Yierkammersystem; das Gas hat demnach kelK’’ 
Moglichkeit, sei es beim jeweiligen Umstelien, 
es dureh dauernde Undichtigkeit des Yentils, hł- 
m ittelbar in den Schom steinkanal zu gelangen. 
Energie des Gases wird yielmehr unter allen Ł’w- 
standen, entweder im Ofen oder schlunmstenfa^ 
in den Luftregeneratoren ausgenutzt. Die Ga?- 
erzeugeranlage besteht aus drei yoneinander un- 
abhangigen Schachten m it Wasserbodeuverschlai)-
D a es auf die Qualitat des erzeugten Gases bei di««r 
Ofenbauart nicht so sehr ankommt, wie dies bei &  
trennt liegenden Generatoranlagen der Fali ist, sin®



A bbildung 1. 'W ellrohr-W arm ofen .

jweits erwahnt, hierbei nieht yerloren geht, sondern 
im Ofen verwendet wird. Es hat sich gezeigt, daB 
<iie groBen diekwandigen Ilolire, aus denen W ell- 
rohre hergestellt werden sollen, verhaltnismaBig 
senr hoeh erwarmt werden mussen, ohne daB die 
fiohre jedoch merklieh zuaammensinken. Ebenso

der genau zu beheirsehenden Flammenftihrung quer 
iiber das Ofenbett befriedigt An jeder Langsseite 
des Ofenbettes befinden sieli 13 bis 14 Luftóffnungen 
und ebensovicle Gasoffnungen, die samtlich genau 
zu regeln sind. Fiir den Ofen ist eine Luftvorwar- 
mung von etwa 1000° iiblich. Diese ermoglicht

r
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die Gaserzeuger auch zur Vergasung sehr minder- 
wertiger Kohle gceignet, der Mehrgehalt an Kohlen- 
saure wird zicmlich ausgegliehen durch eine ent
sprechend liohere Gastemperatur, dic ja, w ie anfangs

wićhtig wie dic liohe Temperatur ist die gleichmaBige 
Yerteilung derselben iiber das ganze Rolirstiick. 
Beide Bediirfnisse werden in hervorragender Weise 
durch die llegenerativfeucrung in Yerbindung mit
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eine auBerordentliche Leistungsfiihigkeit des Ofens 
wegen der kurzeń Anw&rmdauer, die auBerdem den 
Vorteil m it sieli bringt, daB das Rohr nicht zu lango 
der oxydierenden Wirkung der Flamme ausgesctzt 
ist und lolglich scine reine Oberflache belialt.

E ine eingehendere Beschreibung verdient wciter 
die W e llr o h r w a lz m a sc h iu e  (vgL Tafel 33 Abb. 2),

die durch deutsches Reichśpatent gcschiitzt ist und 
von der Werkzeugmaschinenfabrik Otto Froriep 
G. m. b. H . in R heydt ausgefflhrt wird. Die Ma
schine dient zur Herstellung von Wellrohren vou 600 
bis 2000 mm Durchmesser und Wandstarken bis zu 
22 mm. Yorlaufig konnen Wellrohre bis 7 m  herge- 
stellt werden. E s ist jedoch bei dcm Aufbau der 
.Maschinen und der Aufstellung der Sohlplatten Vor- 
sorge getroffen worden, daB dureh das Einsctzen

langerer Walzen bis zu 8,3 m  Wellcnlange Wellrohre 
bis 9 m  Lange hergestellt werden konnen. Die Ma- 
schine besitzt vier W alzen, von denen die zwei mitt- 
leren, die iibercinander liegen, das eigentliche Walzen 
ubernehmen; die beiden seitlichen dienen zur Fiih- 
rung und Sieherung der genauen Rundung. Die obere 
Walze allein wird unter Zwisclienschaltimg eines 

doppelten Zahnradvorgcleges von einera 
600-PS-Motor m it 350 Umdr./min ange- 
trieben. D ie W alze ist nach der Antricbs- 
seite zu m it einer Yerlangerung verschen, 
um das feststchende Lager bei Eiiiffilireu 
des zu wellenden Rohres gegen iibermaSige 
Biegungsmomente zu entlasten. Das unan- 
getriebene Ende der Walze wird in einem 
kippbaren Lagerboek abgestii tzt. Die AuBen- 
seite der zugeliorigen Lagerschale ist zu 
dem Zwecke ballig abgedreht. Dic Kipp- 
bewegung erfolgt hydraulisch mit Hilfc 
einer Zalmstange und eines Zahnrades. Das 
zu wellendc Rohr wird scitlich zwischen 
zwei kniftig abgcstutzten StahlguBschilden 
gefiihrt, Das eine liegt auf dem kippbaren 
Lagerboek und kann durch einen hydraii- 
lischen Zylinder, dem das Druckwasser 
durch die Drehachse des Lagerbockes zu- 
gefflhrt wird, um 800 mm vorgeschoben 
werden. D as Lagerschild wird durch drei 
Stangen gefiihrt, wie aus der Abbildung 
zu ersehen i s t  Das andere Lagerschild 
sitzt auf einem falirbaren Wagengcstell, 
das auf zwei I-Triigern an beiden Seitea 
des Geriistes liiuft und auf die ganze Lange 
der Maschine dureh Schraubenspindeln mit 
Hilfe eines Elektromotors von 4ł/2 PS 
Leistung bei einer Drehzahl von 3® 
Umdr./min verschoben wird. l)ie untere 
Wralzc ruht in zwei Endlagern und einem 
Paar Stutzrollen in der -Mitte. Dic samt- 
lichen Stfltzstellcn konnen durch Schrau
benspindeln in Ycrbindung m it Schnecken- 
rad und Schnecke und einem Zahnrad- 
vorgelege durch einen Motor von 88 l ’s  
m it 420 Umdr./min gleichzeitig verstellt 
werden. Zur gleichmaBigen Druekiibertra- 
gung auf die Spindeln sind zwischen die 
Lagcrschalen und die Spindelkópfe kugelige 
Tragfiiiełieu geschaltet.

Kcnnzeichnend fiir die Maschine i-t 
aber vor allem die Fiihrung und Anstel- 
lung der Seitenwalzen. Diese ruhen 

wie die Unterwalzen in drei Lagcrn, die an 
doppelarmigen Hebeln befestigt sind. Der Stutz- 
punkt dieser Hebel seinerseits ist wieder in euier 
Geradfiilirung im Geriist durch S c h ra u b e n sp in d e ln , 
Schneckentrieb und Zahnradubersetzungen dureh 
einen Motor von 4T P S  bei einer Drelizalil von 
525 Umdr./min in seiner Hóhenlage verstellbar. Das 
freie Ende der Doppelhebeł ist anderscits durch 
Lenker m it Kurbeln verbunden, die m it Hilfe emes

Abbildung: 3. Anstelłung der "WellrobrwalzmascMnc.
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hydraulischen Zylindcrs um einen bestimmten Winkel 
gedreht werden konnen. Der hydraulische Antrieb 
fiir die Schwenkbewegung ist gewahlt worden, damit 
die Seitenwalzen dauernd unter Druck am Rohre 
anliegen und bei etwaiger Zusammensbhrumpfung 
iiifoigo der Abkiihlung sich jederzeit von selbst dem 
neuen Kriimmungshalbmesser anpassen. Durch die 
beschriebene Einrichtung yermogęn also die Seiten
walzen eine auf- und abgehende und gleichzeitig  
schwenkende Bewegung auszufuhren. Bei den bis- 
herigen Ausfuhrungen solcher Maschinen war nur 
eine dieser Bewegungen moglich, und dam it war der 
Angriffspunkt der Fiihrungsrolle fiir einen bestimm
ten Rohrdurchmesser eindeutig festgelegt. Wie aus 
Abb. 3 ersichtlich, ist bei der rein geradlinigeu Fiih- 
rung der Seitenwalzen bei groBeren Rohrdurch- 
messern der Angriffspunkt der Fiihrungsrolle ver- 
hrdtnismaliig zu nalie an die W alzstelle geriickt. 
Dementsprechend wird die Fiihrung bei der geringen 
Pfeilhóhe des Bogens sehr unempfindlich. Bei reiner 
Sehwenkbewegung riickt dagegen der Angriffspunkt 
der Fahrungswalzen bei groBeren Rohrdurchmessern 
weit heraus, und zum Zwecke des noch weiteren Her- 
ausschwenkens der Seitenwalzen beim Einfuhren der 
Rohre muB auch das Gcstell des Walzwerks unnotig 
weit ausladend gebaut werden. Durch die vereinigte
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Bewegung liiBt sich dagegen der M ittelpunkt der 
Fuhrungsrolle nicht mehr nur auf einer Linio ver- 
stellen, sondern innerhalb der in Abb. 3 gckenn- 
zeichncten Fliiche, so daB der Angriffspunkt der 
Fiihrungsrolle rein nach Betriebsrucksiohten ge
wahlt werden kann. Auch verlangt die Rtickfiihrung 
der Seitenwalzen zum Einfuhren der Rohre keine 
besonderen baulichen MaBnahmen. W ie zu erwarten, 
hat sich die beschriebene Bauart im  Betrieb sehr gu t  
bewiihrt und ist deshalb auch bereits bei einer Blech- 
biegemaschine von 9,2 m Ballcnliinge zur Anwendung 
gekommen.

Die Ausfuhrung der Masehine ist durchaus nach 
neuzeitlichen, maschinentechnisohen Gesichtspunkten 
erfolgt Die yerschiedenen Gewindespindeln sind aus 
Schmiedestahl hergestellt und m it Trapezgewinde 
versehen. D ie Muttern sind reichlich lang und aus 
Phosphorbronze. Die yerschiedenen Schnecken- und 
Zahnradgctriebe m it durchwegs geschnittenen Zithnen 
sind oldicht gekapselt. Die Masehine ist in allen 
Teilen sehr kriiftig gehalten, und das Gewicht des 
Ilauptstiinders betriigt allein iiber 30 t. Samtliche 
Bewegungen werden von einem Steuerstande aus ein- 
geleitet. Soweit wic notwendig lassen besondere 
Zeigervorrichtungen die Stcllung der einzelnen Teile 
erkennen.

Das Schieflen in Uochofenanmtzen.

Das Schiefien in Hochofenansatzen.*
Yon H erm a n n  S c h o n e w c g  in Goffontaine bei Saarbriicken.

n dieser Zeitschrift ist in viclen ausfiihrlichen 
Arbeiten und insbesondere zuerst von v a n  

^ o te n 1) das H & ngen d er  H o c h o fe n  und die 
Mittcl zu seiner Bekampfung besproehen worden. 
Zu diesen Mitteln zahlt se it langem auch die Anwen- 
dung von Sprengstoffen, die in Amerika viel friiher 
ais in Deutschland versucht worden ist. Sic findet 
sich in der amerikanischen Literatur bereits 1881 
erwahnt*). In Deutschland diirfte das SchieBen in 
Hochofen zuerst 1890 durch mich ausgefiihrt worden 
sein. Ais ein Ofen der Burbacher H iitte andauernd 
hangen blieb, wenn er auch zwischendurch mai 
einige Tage besser ging, machte Generaldirektor 
Seebohni den Vorschlag, es einmal m it Sprcngungen 
zu versuchen. Direktor Th. J u n g , der wuBte, daB

II. S ch o n o w e g : Sprcngungen boi Hoch-
ofenstorungen. Zeitschrift fu r das gesam te SchieB- und 
^rengstoffwesen 1913, 1. Dez., S. 445/8. B earbeite t 
rrometheus 1914, 28. Marz, S. 415.

l) S. die ausftthrlicheZusam m enstellung S t. u. E . 1914,
* Juni, S. 966, FuBnote 2.

) VgL Transactiona of th e  American In s titu tę  of 
Mining Engineers 1880, Mai; 1881, Febr., S- 4 1 '8 : F . F. 

ith e rb ec : Storungen beim  Cedar - P oin t - Hochofen. 
aselbst S. 60/: J . P . W i th e r o w :  Beseitigung von Sto- 

ningen in Hochofen. Auf bcide Falle  weist Ledebur in 
1 er 1S84 erschienenen ersten Auflago seines H andbuchs 

r FisenhOttenkunde auf S. 519 hin. Vgl. ferner hierzu 
’ j-u -E . 1885, April, S. 222: D ie Yerwendung von Ex- 
a^fknsnutteln im Hochofen und eines W asserstrahls zur 
Abkahlung beim Niederblasen.

X X X II,,

ich mich viel m it Sprengtechnik beschiiftigt hat te, 
fragte mich, ob es moglich sei, in den heiBcn Massen 
zu sprengen, was ich bejahte, wenn man in be- 
stimmter Weise verfahre. Das von mir damals 
yorgeschlagene Yerfahren ist m it geringen Abiinde- 
rungen von dem spiiteren Burbacher Hochofeti- 
direktor E u g e n  H e y n e n  1905 in dieser Zeitschrift 
beschrieben worden1). In seiner heutigen G estalt 
ersclieint es wie folgt:

Man benutzt ein an der Spitzc zugeschweiBtes 
Rohr von 05 mm lichter W eite und 2,5 bis 3,5 m Lange 
ais Schutzrohr, (s. Abb. 1 und 2) und fiir die Ladung 
ein gut hineinpassendes gleichlanges Rohr von 50 mm 
1. W. In dieses innere Rohr bohrt man 1 m von  
der Miindung ein klcines Loch zum Ansteckcn der 
Ziindschnur, wenn man nicht elektrisch ziinden 
will. Ich ziehe der groBeren Sicherheit und der  
einfaeheren Handhabung halbcr Ziindschnur vor. 
Nachdem das innere Rohr an einem Ende m it 
einem Holzkeil oder dergleichen verschlossen und dio 
Ladung in das Rohr eingcbracht ist, wird der obere 
leere Raum m it Sand gefiillt und die Miindung m it 
einem feuchten Lettepfropfen yerschlossen. Man 
fiilirt nun das noch leere Schutzrohr an gceigneter 
Stelle in den Ofen ein, dessen Mauerwerk yorher 
m it einem genugend groBen Loch versehen sein muB, 
ziindet die Ziindschnur an und fuhrt das geladene

*) St. u. E. 1905, 15. Nov„ S. 129.1
170
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SchieSrohr m it der brennenden Ziindschnur bis zum 
Ende in das Schutzrohr ein.

In ahnlicher W eiso haben wir schon 189G bei dem 
Burbacher Ofen wiederholt geschossen, und er 
besserte sich auch iu der Tat, bis es auf einmal gut 
ging. H eute vermute ich, daB wir m it den Sprcng- 
ladungen nicht hoch genug im Ofen waren.

Diesem Ofen sind nun im Laufe der Zeit 68 weitere 
gefolgt, und ich will iiber einige Fiille aus den letzten 
Jahren kurz berichten.

In dieser Zeitschrift s in d v o n v a n  Y lo te n 1) und 
von K. L. K o c h 8) beobachtete Ansatzbildungcn in

Hochofen darge- 
stellt worden.Die 
Oefen, welche ich 
gesehen, zeigten 
in der Mehrzahl 
andere Erschei- 
nungen ais die 
dort dargcstell- 
ten. In einigen 
Fallen fand ich
ałmlichcGewolbe 
wie 1892, nie- 
mals wie 1898 
von Koch dar- 
gestellt. D ieser- 
klart sich sofort 
dadurch, daB ich 
nur Minette- 
Oefen gesehen 
liabe. Abb. 3 
zeigt genaueAuf- 
nalimen eines 

ausgeblaseiien 
Minette - Ofens 
vor dem Ab- 
bruch. Abb. 4 
zeigt ein Ge- 

A bbildun^  1. A bbildung 2. wBlbe, wie ich es 
S ehu tzroh r vnr S chu tzroh r naoh dreimal beobach- 

dem  Schufi. dem  Sclmfi. tethabe. Bei den
drei Oefen wurde

M inette verhiittet, dio verhaltnismaBig viel Ferro- 
karbonat enthielt. Bekanntlich zerfalien diese Erze 
bei 500° durch Entweichen der Kohlensaure. Im  
allgemeinen ist das Auftreten der Ansatze selir ver- 
schieden: am haufigsten habe ich sie im oberen Teile 
der Rast und im Kohiensaek angetroffen, oft aber 
auch schon viel htiher. Manehmal befinden sie sich 
nur auf einer Seite des Ofens, manehmal ziehen sie 
sieli im Ofen ringsherum, wie bei Abb. 3.

Fali 1. Bei einem Ofen in B. ling die Beschik- 
kung am 19. Februar an, schief herunterzugehen. 
Schwimmer 3 und 4 zogen gar nicht mit. In der Nacht 
vom  21. auf 22. ging Form 1 sowie die Notform iiber 
dem Schlackenloeh ganz zu. Am 23. entschloB man 
sich zu Sprengungen; es wurden alle Yorbereitungen

‘ I E. 1892. 1. F«br., S. 114 8.
ł j f;t. u. K. 1893, 15. Aug., S. 744 7.

getroffen und am 24. damit begonnen. Yormittags 
10 Uhr wurden zwei Sehiisse abgegeben, von denen 
man jedoch oben keine Wirkung feststellen konnte. 
Um 11 Uhr 35 m in wurde ein dritter SehuS ab
gegeben, etwa 2 m tiefer ais die beiden vorigen 
und 2 m tief im Ofen. Schwimmer 4, der bis dahin 
festgestanden hatte, fiel 2 m  tief; nach dem An- 
blasen ging der Ofen zuniichst an diesem Schwimmer 
stark vor bis 12 Uhr nachts; von 12 bis 3 Uhr blieb 
der Ofen wieder zeitweise hitngen, ging aber beim 
Abstellen des W indes gleichmaBig herunter und 
ging dann gleichmaBig bis zum 25. Februar yor
mittags. An diesem Tage wurden um 10 Ohr 30 min

A bbildung 3. S chn itt durch  einen  boi schleelitem 
G ang auageblasonen ilinette-H ochofen .

nochmals zwei Sehiisse abgegeben, worauf der Ofen 
sich gleichmaBig um etwa 20 cm setzte. Nach den 
Anfahren blieb der Ofen wieder hiingen, wurde 
henintergeholt und ging gleichmaBig bis 
mittags 3 Uhr 40 min. Żu dieser Zeit wurde nocŁ 
ein SchuB gesetzt, der keine sofortige WrkWf 
bemerken lieB. Der Ofen besserte sich aber mehr und 
mehr, schmolz am 26. schon 21 Ladungen
8 am 22., und hatte bald die alto Leistung 
erreicht. Bei diesem Ofen hat jedenfalls SchuS > 
die Hauptwirkung getan.

E s ist mir unter den vielen hundert Schiis*^ 
die ich abgegeben, sehr selten vorgekommeu, 
ein sofortiges Fallen des Ofens eintrat. Wohl 
die Pressung herunter, und der Ofen fing an zu ziehe’1- 
er fiel aber meist erst 1j ,  bis */, Stunde nach de.a 
SchieBeu.
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Fali 2, Der Ofen in R. ging seit zwei Monaten nieht. 
Der Ansatz war durch Heruntcrblascn genau fest- 
gestellt und befand sich in halbcr Hohc kranzformig 
in einer Liingsausdehnung von 4  m. Nach drei 
Schiissen abends 6 Uhr gab der Ofen morgens G Uhr 
gutes Eisen.

Fali 3. Ein Ofen in O. hatte starkę Ansatze
rund herum im ganzen Ofen, im Kohlcnsack be-
ginnend. Nach 15 Schiissen in drei Tagen fing der 
Ofen an, gut zu gehen.

Fali 4. Ein Ofen in B. hatte starke Ansatze und im 
oberen Teile viel Staub. Tagelanges SehieBen in den 

Ansatzen hatte keinen  
Erfolg. Eine Ladung von 
1 kg D ynam it ‘2,5 m  tief 
im  Ofen brachte ihn fiir
9 st in Gang, dann blieb 
er wieder hangen. Eine 
gleiche Ladung andern 
Tags etwas hoher und noch
0,5 m weiter im  Ofen half 
cndgiiltig.

Fali 5. Ein Ofen in E. 
war derartig m it Staub 
versetzt, daB seit vier 
Tagen, trotzdem m it zwei 
Masehinen von je 2500 PS  
geblasen wurde, keine Spur 
Wind liindurchging. Ich 
kam nachmittags um 3 Uhr 
hin; zwei Locher waren 
fertig, und obgleich sie zu 
tief angcbracht waren, be 
nutzte ich sie doch, schoB 
aber, wie ich er wartet hatte, 
ohne Erfolg. Um 4 Uhr 
30 min waren zwei weitere 
Locher fertig, ich besetzte 
sie m it starken Ladungen 
3  in tief im Ofen und sclioB 

1 ypisches Gowólbo der in beide Locher gleichzei- 
-Minette-Hoehofen. tig unter Winddruck. Nach  

der Explosion schlug die 
Flamme oben zum Ofen hinaus; der Ofen fing an gut 
zu ziehen und ging nachts 4 Uhr normal. Wrie mir 
der Direktor sagte, handelte es sich hier um einen 
taglichen Verlust von 5000

l'all (i, in ])., der schlimmste Fali, den ich ge- 
^hen. l)er ganze Ofen von der ersten bis zur fiinften 
iSiihne bestand aus einer zusammengeschmolzenen 
-uasse. Am Mauerwerk war ein freier Kaum von 
etwa 300 mm mit losem Kuks angefullt. Ich lieB 
scht senkrechte Reihen Locher zu Bohrungen her- 
stellen und besetzte inuner vier Locher iibereinander 
gleichzeitig. Nach dem jedesmaligen SehieBen fing 
der Ofen fiir kurzere oder liingere Zeit an zu ziehen. 
J»ach angestrengter seclistagiger Arbeit glaubte ich, 
der Ofen wiirde gehen, fand ihn jedoch anderen 
Jorgens so schlecht wic je. Ich kann mir die Sache 
nur 50 crklaren, daB die feste Masse im unteren Teil

des Ofens und an den Seiten abgcschmolzen und in 
derN acht ein Stuck von oben heruntergekommen war.

Nachdem nun wieder vier Tage in friiherer Weise 
gesprengt war, sagte mir der Direktor, jetzt werde 
die Sache bedenklich, er habe nur noch zwei Formen 
und eine Notform offen, die ganze Riickseite des 
Ofens sei eingefroren. Ich sah mir den Ofen 
zunaclist noch cinmal von unten bis oben genau 
an. Auf der vierten Biihne fand ich riesige 
Massen Kohlenstaub. Ich lieB mir wieder Rohre von 
3,5 m  anfertigen und gab m it diesen eine Ladung 
von 1,5 kg Dynamit. Nach dem SehieBen nahm  
der Ofen Wind an, nach einer halben Stunde fiel er 
gleichinaBig 3 m, wurde warmer, und nach und nach 
gingen die Formen wieder auf.

In der Nacht verschlechterte er sich jedoch wieder, 
die Ursache lag aber daran, daB eine Gebliisemaschine 
ausgeschaltet werden muBte. Nach mehreren Schiissen 
ging er wieder besser, um  bald wieder hfuigen zu 
bleiben. Nach einer noehmaligen starken Ladung 
auf der vierten Biihne fing er wieder an zu ziehen 
und fiel wieder nach 1/ i  Stunde iiber 3 m. Jetzt 
besserte er sich zusehends, und es brauchten keine 
Sprengungen mchr geniacht zu werden. Ob man 
diesen Ofen ohne Sprengungen in Gang gebracht 
hatte, bezweifle ich.

Fali 7. Bei diesem Ofen in II. habe ich die An
satze an der tiefsten Stelle gefunden. Sie reichten 
bis tief in  die Rast hinunter unter die W indleitung. 
Bei der hohen Temperatur schmolzen die Ansatze 
nach einigen Schiissen rascli ab.

Fali 8 . Ein Ofen in R. hatte einseitige Ansiitzc, 
die nach acht Schiissen in zwei Tagen beseitigt 
waren.

Fali 9. Durch langsames Fahrcn, verursacht 
durch Streik im Ruhrgebiet, und schlcchten Koks 
war ein Ofen in F. schon zuriickgekommen, bis er 
dann ganz hangen blieb. Es hatten sich ausgedehnte 
Ansiitzc im ganzen Ofen gebildet, auf der ersten 
Biihne am starksten und bis hinauf zur vierten 
Biihne sich crstreckend. Ich hatte 10 Locher, in vier 
Reihen iibereinander, bohren lassen und schoB im  
Laufe des Tages immer je vier einer Reihe zusammen 
ab. Der Ofen fing an gut zu ziehen, blieb andernTags 
nochmal kurze Zeit li&ngcn, ging aber dann gut.

Fali 10. Ein Ofen in  M. sur S. nahm seit fiinf 
Tagen keinen Wind mchr an. Durch die gcóffneten 
Blasformen konnte man deutlich ein geschlossenes 
Gewolbe, wie es in Abb. 4 skizziert ist, sehen. Sieben 
Meter Hohe im unteren Teil des Ofens waren fast 
vollstandig leer. Ich hatte acht Locher in den FuB 
des Gewólbes bohren lassen, und nachdem ich sieben 
abgeschossen und hier das Gewolbe durchbrochen war, 
riet ich dem Direktor, m it dem aehten einen Tag zu 
warten, bis der Ofen warm geworden war. Er wollte 
den Ofen aber herunter haben. Wie ich mir gedacht, 
so kam es. 24 Stunden nach dem Anblasen kam die 
Schlacke zu den Formen heraus.

Spater habe ich erfahren, daB es fiinf Wochen 
gedauert hat, bis der Ofen wieder gutes Eisen gab.
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Fali 11. E in Ofen in S. zeigte genau dasselbe 
Gewolbe wie der vorige Ofen. Der Direktor lioB mir 
vollkommen freie Yerfiigung, naehdem ich ihm  
berichtet, wie es mit dem andern gcgangen. Es 
war ebenfalls ein vollkommen geschlossenes Gewolbe, 
bis zu 2 m stark, welćhes durchaus keinen Wind 
durchlieB. Wiihrend des Stillstandes waren 25 t  
Koks unten in den Ofen geworfen worden. Es waren 
wieder aclit Locher in den FuB des Gewolbes ge- 
bohrt. Naehdem in ilmen die aclit Seliiisse ab- 
gegeben waren, fing der Ofen an gnt zu ziehen, 
nach zwei Stunden bemerkte ich, daB der Ofen oben 
im  Yerhaltnis nicht mitging. Er wurde nochmals 
stillgcsetzt, und wir sahen, daB die Locher zu hoch 
gewesen waren. Es wurden nun neuc Locher tiefer 
gebohrt, nochmals 15 t Koks und 1000 kg SchwciB- 
schlacke hineingeworfen und geschossen. Jetzt 
brach das Gewolbe zusammen. Der Ofen ging 
gteichmaBig herunter und konnte nach 24 Stunden 
Eisen ans Stahlwerk liefern.

Fali 12. Auch ein Ofen in D. wies dasselbe Ge
wolbe auf. Der Bctriebsleiter hatto mit einem Stciger 
zusammen 14 Tage gesprengt; einmal hatte der Ofen 
zwei Stunden gezogen, um sich dann wieder zuzu- 
setzen. Ich sah sofort, daB die bis jetzt verwendeten 
Rohre zu kurz waren; sie waren nur 1,5 m lang.

Da sic Gewinde hatten, lieB ich eine Muffe aufsetzen 
und sie so auf 3 m verlangern. Nach zwei Schussen 
brach das Gewolbe, das schon iibcrall angerissen wir, 
zusammen. Der Ofen nahm sofort Wind an, so di& 
nach ganz kurzer Zeit die Formen schon sehr heiB 
wurden.

Zum SchluB ein paar Worte iiber Sprengstoffe. 
Man kann jeden brisanten Sprengstoff venvenden. 
Nirnmt man D ynam it, und ist das Schutzrohr beim 
Einsetzen gluhend geworden im Ofen, so kiihlt maa 
es vor dem Einschieben des SchieBrohrs ab, indem 
man durch einen Schlauch Wasser einlaufcn laSt 
Andernfalls kann es passieren, daB beim Einsetzen 
Nitroglyzerin ausschmilzt, esplodiert und dic Ladun; 
herauswirft. Ferner sind alle sogenannten hand- 
habungssicheren Sprengstoffe zu verwenden, sowobl 
die pulverformigen ais die gelatinosen. In Frankreich 
und Belgien habe ich m it gutem  Erfolg Chedditte, 
Macarito und Sabulite verwendet. Allenfalls kann 
man sich einen sclir brauchbaren Sprengstoff aus 
neun Teilen Kaliumchlorat und einem Teil Petro
leum herstellen. Man muB dazu aber eine starkę 
Sprengkapscl Nr. 2 bis 4 vcrwenden. Ais Ladung 
kann man ruhig 1 bis l ' / i  kg nehmen, mir niuB 
die Ladung wenigstens 30 cm vom Mauerwerk ent- 
fernt sein.

Die Bedeutung der Mangan- und Manganeisenerze 
fur die deutsche Industrie.

Yon Bergassessor 2r.*3'>0- L. S c h e f fe r  in Dortmund.
(SchluU von Scitc 1251.)

D ie  w ir t s c h a f t l ic h e  L a g e  der d e u ts c h e n  

M a n g a n e ise n e r z b e r g w e r k e .

I - c  >i der Betrachtung der wirtschaftlichen Lage 
des Bergbaues auf Mangan und Manganeisenerz 

kann von einer Behandlung des Manganerzbergbaues 
wegen seiner Bedeutungslosigkeit abgesehen werden.

Bei der Darlegung der einsehlagigen Yerhaltnisse 
des Mauganeisenerzbergbaus ist das Siegerland be- 
sonders zu berueksichtigen, da in diesem Bezirk 
bei weitem die meisten Manganeisenerze Deutsch- 
lands gefórdert werden. Seine Fórderung hat sich 
von 1885 (1 120972 t) bis 1011 (2144  327 t) nicht 
einmal verdoppelt, was in erster Linie m it der ge- 
ringen Entwicklung der Siegerlander Eisenindustrie 
zusammenhangt. Daher verbleibt das dortige Erz 
nur noch zum kleinen Teil im Bezirk selbst, wahrend 
der groBere Teil nach Rheinland-Westfalen und 
neuerdings durch die weitgehende TarifermaBigung 
auch nach Oberschlesien geht.

Ueber die nicht gerade glanzende Rentabilitat 
der deutschen Manganeisenerzbergwerke konnte Yer- 
fasser nur wenig emiitteltt.

Es haben nur wenige Gruben Ausbeute verteilt, 
wahrend sieben Gruben von der Ausschuttung eines 
Gewinnes absehen muBten und sieben zur Einziehung

von ZubuBe genotigt waren. Leider macht dic Sieger
lander Handelskammer keinc Angaben inehr iiber 
die wirtsehaftlichen Ertriignisse der Gruben ibres 
Bezirks. Bei der Frage der Rentabilitat ist noch zu 
berueksichtigen, daB eine groBe Anzahl von Gruben 
im BesitzYonHiit ten ist, darunter die groBten Gruben, 
die wohl in der Mehrzahl keinen ZuschuB erfordert 
haben werden. Auch in der Eifel und im HunsriM 
liegen die Yerhaltnisse ahnlich. Nur die GieCener 
Braunsteinwerke vorm. Fernie zahlcn schon seit 
Jaliren eine gute Ausbeute, in 1912 250 fiir den 
Kux. Jedenfalls darf aber ais feststehend erachtet 
werden, daB eine groBe Zahl deutscher Manganeiseii- 
erzgruben nur m it erheblichen Geldopfern ihxfa 
Betrieb aufrecht erhalten kann, zumal sie schon ® 
erhebliche Teufen vorgedrungen sind, wahrend das 
Ausland vielfaeh noch die Gruben im T a g e b a u  be- 
treibt. Ferner ruhen auf ilmen holie ofCentlicbe 

Lasten, die in Yerbindung m it den standig sk 
steigernden Aufwcndungen fiir die soziale \ L>r’ 
sicherung groBe Generalunkosten yerursachen. 
tere lassen sich auch in Zeiten niedergehender Kon- 
junktur nicht vermindern und sind daher danacn 
angetan, die W ettbewerbsfahigkeit der deutsch® 
Bergwerke gegeniiber den auslandischen zu beeic- 
trSchtigen.
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Die Entwicklung der Rentabilitat findet einen 
gewissen Ausdruck in der B e w e g u n g  der K u x e ,  
deren Kursę sehr groBen Schwankungen unter- 
worfen sind. Nur gering ist die Zahl der Bcrg- 
werke, die eine gesieherte Stellung haben im Yer- 
gleich zu denen, deren Beśtand bei der Abwiirts- 
bewegung der Erzpreise mehr oder minder auf dem 
Spiele steht.

Die B ed eu tu n g  der M a n g a n - un d  M a n g a n -  
eisenerze fiir d ie  d e u t s c h e  V o lk s w ir t s c h a f t .

Yor der Einfiihrung des Thomasverfahrcns wur
den die niedrigen und mittleren Manganeisenerze 
besonders zur Erzeugung von Stahl- und Spiegel- 
cisen verweiidet, wahrend die eigentlichen Mangan
erze nur in der chemischeri und Glas-Industrio ge- 
braueht wurden. Wie groB der Bedarf an diesen 
Erzen friiher und auch heute noch ist, IieC sich nicht 
feststellen. Den Hauptbedarf in Mangan- und 
itaiiganeisenerz hat die Eisenindustrie seit den groCen 
Umwalzungen, die die Erfindung des Thomasver- 
fahrens mit sich brachte.

Um die Mengen, welche dio deutsche Eisen
industrie an manganhaltigen Erzen benotigt, fest- 
zustellcn, hat sich Verfasser an samtlicho deutsche 
Hochofenwerke gewandt m it der B itte um Angabe 
ihres Bedarfs an Manganerz, manganhaltigem Eisen
erz und manganhaltigen Schlacken. D ie Werke sind 
fast samtlich der B itte nachgekommen. Dagegen 
hatte ein Vcrsuch, von den E r z h a n d le r n  ein- 
sehlagige Angaben zu bekommen, leider kcinen vollen 
Erfolg, die betreffenden Ermittlungen hat Yerfasser 
daher unberiicksichtigt gelassen.

Nach den Angaben der Hiittengesellschaften 
zeigt der Bedarf der deutsehen Hochofenwerke an 
manganhaltigen Eisenerzen (in 1000 t) die in Zahlen
tafel 8 wiedergegebene Entwicklung.

Zahlentafel 8. M a n g a n o i s e n e r z b c d a r f  d o r  
d o u ts e h o n  H o c h o f o n u  e rk e .

...
1007 1908 1909 1910 1911 |

Rheinland- Westfalen 
(ohno Niederrheinischc
H i i t t e ) ..........................

Siegerland (ohno cinigo un-
1347 1360 1504 1082 1731

bedeutende Werke) . . 409 071 727 092 048;
Suddeutschland (Maximi-

lianshutte)......................
Nord- und Mitteldeutsch-

— 150 150 106 112

land ................................... 127 102 122 128 130
Hessen-Nassau . . . 
Obersehlesien (ohne Bor-

150 151 107 110

sigwerk) . . . 1 180 160 170 192
\ Saarbezirk.......................... 79 09 19 21
j lothringen u. Luxomburg — 20 20 50 54

zusammen 1883 2718 2909 2954 3009:
~ -— —— ___ _______

on den aufgefiihrten Bezirken decken Sttd- 
wtschland, Hessen-Nassau und auch das Sieger- 

r f  ausschlietSlich ihren Bedarf aus eigener 
Orderung. Rheinland - W estfalen deckt, wie wir

bereits salien, einen groBen Teil seines Bedarfs aus 
dem Siegerland, inuBte aber, wie aus der obigen 
Zusammenstellung hervorgeht, beispielsweise in 1911 
noch iiber ;'/i Mili. t aus dem Ausland einfuhren. Auch 
Lothringen, Lusemburg und der Saarbezirk sind fiir 
die Deckung ihres Bedarfs an Mangan im wesent- 
lichen auf den Bezug aus dem Ausland angewiesen. 
Dasselbe g ilt von Obersehlesien, das nur geringe 
Mengen Manganeisenstcin fordert, der itn HGchstfall
5 % Mangan aufweist.

Neben dem Verbrauch an manganhaltigen Erzen 
werden die bei dem Siemens-Martin-Yerfahren und 
dem Puddekerfahren ablallenden Schlacken, die 
oft noch einen Mangan- und Eisengehalt von 20 % 
enthalten, wieder verwendct. Man setzt sie entweder 
dem Molier zu oder erblast direkt aus ihnen Stahl- 
eisen. (Jeber den Verbrauch der deutsehen Hoch
ofen an Schlacken konnte der Yerfasser nichts 
Sieheres ermitteln, stellte dagegen den Bezug an 
manganhaltigen Schlacken fest, wie in Zahlentafel 9 
m itgeteilt.

Z ahlon tafel 9. IS ozug  d o r  d e u t s c h o n  I l o c l io f e n -  
w o rk e  a n  S c h la c k e  a u s  d e m  A u s la n d .

Jahr
Ober-

schleslen

t

HhelnUzul
und

■Westfalen
t

Ucbrlffes
Dcutachlaml

t

(łesamtes j 
Deutsehland j

t

1909 100 000 250 000 20 000 370 000 |
1910 200 550 302 000 35 000 537 556 j
1911 208 079 432 500 21 000 602 179 !

Da der Manganbcdarf der deutsehen Industrie, im 
besondern der Eisenindustrie, nur zum Teil aus 
heimischcr Gewinnung gedeckt werden kann, so 
hat der Bezug von Manganerz aus dem Ausland eine 
erhcblichc und m it dem Aufschwung der deutsehen 
Roheisenerzeugung fortschreitend waehsende Be
deutung gewonnen.

Es liiBt sich nicht m it Sieherheit feststellen, wie 
groli die Einfiihrung an Manganerz in den ersten 
Jahren nach der Einfiihrung des Thomasverfahrens 
gcwesen ist, dain  der amtlichen Statistik nur Mangan
erz und Eisenerz untcrschieden, manganhaltige Eisen
erze jedoch nicht besonders aufgefOhrt werden. Bei 
den aus RuBland, Indien und Brasilien stammenden 
Eisenerzmengen handelt cs sich nun aussehlieBlich 
um Manganerz, da diese Lander nur hoehprozentige 
Manganerze auf den Weltmarkt bringen. Yon den 
spanischen Erzen steht nicht fest, ob sic ais Mangan
erze im eigentlichen Sinne oder ais mehr und minder 
rciche Manganeisenerze anzusprechen sind. Aber der 
selir sehwankende Bezug aus Spanien spielt bei der 
groBen Menge, die Deutsehland insgesamt einfuhrt, 
keine erhebliche Rolle. D ie meisten Eisenerze haben 
einen mehr oder minder groBen Mangangehalt. Sie 
machen aber erst dann den deutsehen Mangancisen- 
erzen Wettbewerb, wenn ihr .Mangangehalt 2 % 
iibersteigt. Derartige Erze kommen aus Schweden, 
Griechenland, Algier und besonders aus Spanien, 
das rciche Schatze manganhaltigen Eisenerzes birgt.



Z
a

h
le

n
ta

fe
l 

10
. 

E
in

fu
h

r
1) 

P
e

u
ts

o
h

la
n

d
s

 
an

 
M

a
n

g
a

n
e

r
z

 
in 

d
en

 
J

a
h

r
e

n
 

1
9

0
0

__
__

__
__

__
__

1
9

1
2

.

1338 Stahl und Eiaen. Die Bedeutung der Mangan- und Manganeisenerze.

I I i i i i

i -  x  
r>- o  
co ir~

I 1

O  Cl 
O  — 
CO

! I

■** O  
O  

CO Cl

CO 00 O  
CO O  CO
O  <M Tf

r-  co r -
CO ©  

rł« 00 iO

©  CS —• 
C l O  
00 lO

o  ©  co c i  r -
00 I •**< i*
© © O N  1Q 
O  —« t'- CO f— 

CO C l <M
<M

© 00 lO l>
©  0 0  O  CM
O  | (M r-. rh

I I 1 2  l

o  r -  
o  o
O  00

w co
—- io
C l | •-*

I s  I

o  oo
K i W  CJ CH 00 

O  Cłco o

O  0 0  ©  O  OD 
c o  —< —<

t '  M  N  Q  O] L1}  
H o  ffl o

© « M

©
o

o  co ■»*
C l N  f -  
O  O  i-i

*»r o
O  t -© o

s  -

CO CO O  t~- rt* I '*  ©  C5 w  CO^CC^M OCłCOlO-H 
O  CO ^  N  C J ^  (N  C  l  M

IO  b -  -h  CO lO  CO f '
C l ©  X

" N N t t f O O C O N M
o  h  a  o  co  o  w  w  i '  ®
N  CO N  t - -  C i I "  —» X  CO

W  CJ O  O  C l O
—* lO <-« 1 -  —« ©

©  O  <N X
<N CO O  C l
Cl t ^  t —
C-4 I -r? CO CO
C l C l ^  .

C i

o  r— o  co
O  t~* r-l —(

I co  O  '-f w
* r— c i

C ł
Ci

lO CO 
X  •«* 

X

© es 
X  o  
O  r -

X  CO' !co — 
O  CO :

O C co Ci to co CO CO
O  P5 O  H  X  I -  co  Ci
©  Tf« X  X  X  ■** r* c i
CO h *  ©  co  O  —<

O  O  lO O

§ ©  ~< T* X  -r  co c» —<
O  —< xo 
-«  X  o  CO co

s  -

es<» O  !T — Ci i -© r-  O  c i co co—« O  O  J —* O O do
x  r -  o  * o  cm
C l —< ^  -T* I I

C O X  Hr- t>» ©
CO iO  CO 

©  ©

O  *0  J>  T f C l CO
■'t C l X  O  CS
—*cs , ^  cs ■**

O  O l O  N  Ci O N O  © I O  W lO 
lO I U) >o H

r-l

o  co
CS C l 
C l CS CO X  

O  CS

~  O Cl 
CO O  X  -« —« o  
« © 1 5

r-  ł-o co
CO O  00

■ I ■«*
C l o  O  CO TH r~. —(

co co  o
N  I H  co
t o  I -rt

X  co co o^  Cl

§ -

o
o

o  Tf N LO to ̂  ot  '  C  C l C  H  M  1_0>
© O N uo ^  ' t

.*0 X t> o  
© N C I O N© © © N  -H
o  Ci —< -«

©
X

— o
CS co

^  ©  *>» X
*•0 ooco «
c s  i c i  c i  r -
Cl I CS KO —I

C l r- .

O  t -  — r-
co o

o
co  X  
O  X

O i 
CO j
co ;

©  CO X  
*—1 co  to  X  
C-l O  C-l C i

co o  o  
o  x
X  t--

J c  o i
\ .2 3  3 -

• s p s : !  .
ę  h  Ł.

K  «  «  5

C • =
-S 'D  = ”2  3  cr?
o - . ś 6^
ej O

.t: * ‘S  ' c  - s
5  c fc <= c

| 5 a
-  ea © 3 s Ł O ^ o p S f f ^ a p  o

£  t  
•K fcc

. s  ^  * 
> ^  . . 3 «

* i  *
3  3  J -  

— -» * **̂ rsba 5  o  pS - 2  3
9  5 « ^  «3 K

ca ^  3
t j  oj . 2  *- "0 :=

. 5  «s *

-Q
s
cs

ó  3  to ej

S s  
Ł s

*?śS

.2 o k tn 
§ <  

PU

C ;3 
.2 M •; -5 —

: 3 £ V 
! i  s  »ęj |

g i ! OT © ^  ca
“ 2 = 1  
«  S  ci i

34. Jahrg. Xr. 32.

Da auch die Statistik 
andcrer Lander keinen l’n- 
terschied zwischen Mm- 
ganeisen- und Eisea:Erz 
macht und auBcrdfm der 
Begriff Manganerz auch 
im  Ausland nieht feststeht, 
konnen keine durcham

zuvcrlassigen Angaben 
uber die 'Weltgcwinnmig 
von Jlanganerz gemacht 
werden. Viele Erze, die 
ohne weiteres den Jlan- 
ganeisonerzen zuzurechnen 
sind, werden in der Lite
ratur ais Manganerz an- 
gegeben. Die regelm&Big 
von dem amerikanischen 
Jahrbuch „The Minerał 
Industrv“ gebrachte Sta
tistik  der Weltproduktion 
hat daher nur beschrank- 
ten AVert.

Die Gewinnung von 
Manganerz erfolgt In der 
Hauptsache in RuBland, 
Brasilien, Britisch-Indiea, 
in Landem , die mit ilirera 
verhaltnismiifiig jungen 
Bergbau und ihren reichen 
Lagerstatten die europai- 
schen Gruben auf dem 
W eltmarkte vollstandig in 
den Hintergrund gedrangt 
haben. Trotz der betracht- 
lichen Schwankungcn m 
der jahrlichen Zufuhr ist 
der Bezug aus diesen Lan
dem  im ganzen in star
kom Steigen begriffen. 
Wahrend die gesarate Ein
fuhr von Manganerz 1891 
nur 9000 t betrug, stiec 
sio im Jahre 1900 auf 
204 000 t und stellte sich 
im  Jahre 1911 auf523000Ł 
Entsprechend der Menge

J) Zusam m ongostellt aus; 
M onatlicho Nachweiso f«r 
den  ausw artigen  K w ^  
D outachlands.

2) Z u sam m en g o ste llt aus:
M uller: R a p p o rt consulairc.

3) Z usam m engesto lltaus:
H am b u rg a  H andel unii 
S ch iffah rt: Tabellar^cht?
U eberaich ten  dea HandeK 
zusam m engostellt von dea 
H andelssta tis ischen  Amt.

4) Zu3am m engestelltaus: 
B erich te  der Y orsteber d«r 
K au fm an n sc h aft zu Stettin*
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ist auch der Wert der Einfuhr gestiegen; er betrug 
noch 1892 nur 771 000 J l ,  dagegen fan Jalire 1912 
21,1 3D1L J l .  Die Entwicklung der Einfuhr Dcutsch- 
lands an Manganerz nach Ilcrkunftslandcrn veran- 
schaulicht die Zusammenstellung der Zahlentafel 10.

In der Ausfuhrstatistik des Auslandeą ist dic Aus
fuhr nach Deutschland meistens nur gering, dagegen 
sind die Licferungen nach liollam l sehr lioch ange
geben. Dies findet seine Erkl&rung darin, daB der 
groBe Teil des nach Deutschland eingefiihrten Erzes 
uber R otterd am  geht. Auch Belgien verzeichnet 
in der Einfuhrstatistik eine sohr groBe Menge, da ein 
Teil der Erze nach Frankreich, ein anderer durch die 
Kanale nach Luxcmburg, Lothringen und dem Saar- 
bezirk geht. Der belgische Einfuhrhafen ist Ant- 
werpen; die deutsehen Einfuhrhafen sind Hamburg, 
Stettin und neuerdings Emden. Zu bemerken ist 
noch, daB die deutsche Statistik auch Angaben iiber 
eine Ausfuhr unseres Landcs an Manganerz bringt; 
eine Ausfuhr von Manganerz kommt aber bei der 
geńngcn Forderung Deutschlands von nur einigen 
100 t wohl kaum in Fragc, cs konnte sich hijchstens 
um eine Wiederausfuhr handeln. In der Haupt- 
sache wird es sich aber bei der Ausfuhr um Mangan
eisenerz handeln.

Die Schattenseiten der von uns fcstgestcllten 
Abhangigkeit Deutschlands vora Ausland fiir seine 
Yersorgung mit Manganerz trat aufs deutlichste 
in den Jahren 1906 und 1907, den Jahren der Hoch- 
konjunktur, in Erschcinung. D ie Preise fiir Mangan
erz stiegen auBerordentlich und erreichten m it 
16 bis 17 d ihren hochsten Stand. Diese Preissteige- 
rung war die Folgę einer plotzlich eingetretenen 
Knappheit an Erz. In RuBland waren nach dem 
Krieg zwischen Japan und dcm Zarenreiche politische 
und wirtschaftliche Wirren ausgebrochen, dic sich 
bis zum Kaukasus bemerkbar machten, wo sie durch 
Arbeiterausstand und Wagenmangel den Bergbau- 
betrieb erheblich in Mitleidenschaft zogen und die 
Forderung hemmten. In Brasilien hatte die Berg- 
węrksindustrie hauptsiichlich unter Wagenmangel 
zu leiden, da die brasilianischc Zentralbahn vollig 
''ersagtc. Wahrend also sonst der Bergbau in 
seiner Abhangigkeit von den Roheisen erzeugenden 
Hiitten in dereń Krisen hineingezogen zu werden 
pflegt, trat hier der umgekehrtc Fali ein, daB die 
Hutten unter einer Krisis des Bergbaues empfind- 
lich zu leiden hatten. Die Folgę war, daB durch die 
liutig gewordene Suche nach Deckung des Ausfalls 
m der Yersorgung m it Manganerz eine Reihe von 
bandem wieder auf dem Manganerzmarkt erschienen,

vorher nicht mehr oder doch nur m it geringen 
-Icngen in der Statistik genannt worden waren.

Um ahnlichen Krisen yorzubeugen und sich be- 
sonders von den Handlem unabhangig zu machen,
_ die Marktlage zuungunsten der Werke aufs 
śuBorste ausgenutzt hatten, suchten die Huttenwerke 
e;gene Gruben zu erwerben. So erwarben verschie- 
fne Gesellschaften Gruben im Kaukasus, andere 

suchten sich durch den Erwerb inlandischer Gruben

oder den Kauf der Mehrhcit der betrettenden An- 
teilc einen standigen Bezug der fraglichen Erze zu 
sichern. Z ah len tafelll gibt eine Uebersicht iiber den 
Besitz von Manganeisenerzgruben der deutsehen 
Huttenwerke im Inland.

Wenn also auch eino groBe Zahl von Hiittenwcrken 
ihren Bedarf an Mangancisenerz teilweise aus in- 
landischen Gruben dccken kann, so ist die Mehrzahl 
doch ganz auf die Einfuhr auslandischen Erzes ange- 
wiesen. Das ist keineswegs erfreulich, da dadurch 
die Selbstkostcn der Werke wesentlich crhOht 
werden.

Unsere Rohciscnindustrie arbeitet unter ver- 
gleichsweise ungiinstigen natiirlichen Bedingungen, 
da die Huttenwerke meistens im Binnenlandc gc- 
legen und auf den Bezug entweder von Erz oder von 
Kohle aus weiter Entfernung angewiesen sind. Wenn 
ihre an und fiir sieh schon wenig giinstigen Produk- 
tionsbedingungen noch weiter yerschlechtert wurden, 
wozu eine Erschwerung des Bezuges von Mangan 
und Manganeisenerz durch Auferlegung eines E in -  
fu h r z o l le s  fiilircn miiBtc, so konnte ihre W ett- 
bcwerbsfahigkeit unmittelbar in Frage gestellt 
werden. Dieso Zollfrage soli an anderer Stelle ein- 
gehend behandelt werden, es sei hier nur bemerkt, 
daB sich Verlasser entschieden gegen einen Einfuhr- 
zoll auf die in Rede stehenden Erze aussprechen muB. 
Selbst wenn die Gcwinnung unserer Manganeisen
erzgruben ohne unverhaltnismaBige Erhohung des 
Erzpreiscs derart erhiiht werden konnte, daB sie zur 
Deckung des Bedarfs unserer Industrie ausreicht, 
was ganz unnioglich ist, so wurden wir doch nicht 
auf den Bezug fremder Erze verzichtcn konnen, ja 
selbst das Siegerland kann die auslandischen Erze 
nicht entbehren. D ie Siegcrlander Spateisensteino 
haben stets einen wenn auch geringen Kupfergehalt, 
der bei der Verhiittung der Erze nicht entfernt 
werden kann, infolgedessen sind die auslandischen 
kupfcrfreien Manganeisenerze unentbehrlich.

Ein besonderes Interesse an der Einfuhr von 
Mangan- und Manganeisenerz haben die Fcrron.angan 
und Spiegeleisen erblasenden Werke1). Zu diesen 
beiden Roheisensortcn sind Mangan- und hochhaltige 
Manganeisenerze notig, die Deutschland nicht be
sitzt, und dic durch deutsches Erz nicht ersetzt 
werden kOnncn.

Es sei hier darauf hingewiesen, daB gerade die 
Herstellung von Spiegel- und Ferromanganeisen dic 
verhaltnismaBig starkste Zunahme unter den ver- 
schiedenen Rolieisensorten verzeichnet 1905 wurden 
von diesen drei Sorten nur 580 000 t  erblasen, eine 
Menge, die sich schon in 1909 auf annahemd das 
Doppelte (1,04 MilL t) erhoht hat und 1912 sogar 
fast auf das Dreifachc (1,6 Mili. t) angewachscn ist. 
Insgesamt sind die Roheisensortcn, zu dereń Er
zeugung manganhaltige Eisenerze erforderlich sind,

')  D ie Fcrrom angan-, Stahl- und Spiegeleisen cr- 
blasenden Werko sind in der „  Geraeinfaflliohen Daratel- 
lung des F.isenh(lttenwesens“ , herausgegeben vom Verein 
deutscher E isenhottenleute, aufgefohrt.
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Zahlentafel 11. B e s i tz  d e u t s e h e r  H u t t e n w e r k e  a n  in la n d i s e h e n  M a n g a n e is e n e rz g ru b e n .

| .; - ' .
Grube licrirrtTler Hutte Grube lkrgreTler

R h e in l a n d -  W e s t f a l e n : S ie g e r la n d :

A plerbecker H iitte  
A .G ., A plerbeek

F ried rich sh u tte , Paaden-
Zufalliggluck D aaden- H erdorf S an-F e rn an d o Kirchen

i. W . b. H erdorf K irchen S to rch  u. Schone-j

I)eu t?ch -L uxem bur- 1 
giseho B erg w. A, G;,\ 

B ochum

F lorentine
b. P h ilippstein  

F riedrich
b. N iederhoyels

W eilburg

W ied

Ge w. S torch  und 
Schonoberg, 
Kirchen

berg  b. Gosen* 
bach 

H onigsm und u. j 
H am b erg  b. 
G osenbach

Siegen

>»
F ritz  b. Essers- Ver. S tah lw erke  v. d.

hausen W eilburg Z ypen & W issener Y ereinigung, St.
G utgluck E isen h iitten  A. G., A ndrcas, Pe-

Wiedb. B raunfels W etil& r Au tersb ach
W eidenstam m

A kt. - Yerein
Ja k o b sk ro n e

b. B urgsolm s b. A chenbach Siegen
; Georg b. Hor- Jo h a n n esh iitte  b. \ G ilbergb . Eiser-

hausen W ied Siegen feld »»
Louise b. H or-

hausen S i i d d e u t s c h l a n d :
W erner b. Ben- 

dorf a. R h.
' 1

,, M asim ilianshu tte , G roB kam sdorfer Herzogtum
Bindweide D aaden- R osenberg  (Ober- u. Oberwellen- Sachsen* [

b. H erdorf K irchen pfalz, B ayern) b o rn er E rb- u. Fiirsten-

F ried. K ru p p  A. G. 
E ssen

jB ollenbach 
b. H erdorf 

Friedrich*'W il
helm  bwHerdorf

*>
beleihung tum  Schwarz-i 

burg-Rudol- 
stadt

j G lucksbrunnen 
b. W ingerndorf

O b e r s c h l o s i e n :

| F u  Be ber g D o nnersm arckhu tto
Tarnowitz ;b. B iersdorf A.G. Zabrze W icderholung

Ver. A lter Stolin- Y or.Eisenbergw .
b ergb . Engels- P cu tz - derO berschles.
k irchen R undero th O berschlesische E isen industrie

M agdalena E isen industrie  fur A. G. ,,
t b. M orsbach B ergbau  uud K onz. Z inkgrube

TarnowitzB ieberer G ruben H iitten b e trieb , F lorasgliick
P a c h t feld S chm alkalden G leiwitz Cons. Z inkerz-

Consol. B ieberer g rube F loras-
G ruben „ gluck »

B a u tenberg  b.
Vcr. Konigs- u. L au r a-

B urbach
h u tte  i. Konigs- |T a rn o w itz  Bug-

! P h o e n is , A. G.,
U nterw ilden h iitte sir  R ep ten „

Stahlseifen
H ordę  i. W. b. Salehendorf I K atto w itze r  A. G .f jT arnow itzer

jG luckauł 
b. D ernbach

i W einschrank 
b. A llendorf 

Best b. Katzen*

„

Diez

K a tto w itz

B ism arck sh u tte  in 
B ism arck sh u tte  

D onnersm arck- und  
F rie d en sh u tte ,

E isenerzfórde-
ru n g

{Tarnow itz
G raflich

■ E isenbergw erk
D eu tseh er K aiser, elnbogen Zabrze Ju liu s

H am b o rn Fortuna  b. 
K atzenelnbogen S a a r b e z i r k :

H in terw ald
| b. H a h n s ta tte n Gebr. S tu m m  in ! Eleonoro b. Fel-

Wetzlarl A ltengrirnberg W eilburg N eunkirchen | linghausen

S i e g e r l a n d : L o t h r i n g e n :

A. 0 . C harlo tten- 
h u tte , N ieder- \ 
sehełden

Y Eisenhardter- Los P e tits  F ils de F r
jT iefbaub , Eisern Siegen de W ondel & Co. : Ausaicht b. W ald- ! GroBherzog-

Briiderbund b. 
i Eiserfelcl

H ayingen m iehelbach 

L u s o m b u r s :

| tu m  Hessen

Kol n- M usener B erg  w. 
A kt.- V erein, Creuz

j ■. •• •' -
;S tahlborg | Le C ala is, M etz & Co., L andsegen

Diezth a l b. Miisen M usen Eseh b. L uxem burg | b. D ernbach
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mit fiinf Sechsteln an der Rohcisenerzcugung Deutsch- 
lands beteiligt. Wachst ihre Herstellung in dem bis
herigen MaBe weiter, so wird auch der Bedarf an 
Mangan- und Manganeisenerzen entsprechend steigen.

Z u s a m m c n f a s s u n g .

Das Mangan ist fiir dic deutsche Industrie, im  
bejondern fur dic Eiscnindustrie, von groBter Be- 
deutung. Da Manganerz in unserni Land fast gar 
nicht, Manganeisenerz auch nur in unzureichenden 
Mengen gewonncn wird, so wird die Yersorgung 
unseret Industiie m it diesen Mineralien in wachsen- 
dcm MaBe vom Ausland bestritten. Auch eine er- 
hebliche Steigerung der Forderung der deutschen 
Gruben wiirde aus huttentechnischen Griindcn die 
deutsche Industrie nicht in ihrem Bezug vom Aus
land unablmngig machen kOnncn, dazu vollzieht 
sich dic Zunahme der Roheisencrzeugung vor allem 
in den Sorten, zu deren Erzeugung manganhaltige 
Eisenerze crforderlich sind, zu rasch. D ie deutsche 
Industrie hat daher an dem ungehinderten Bezug der 
auslandischen Erze das groBtc Interesse; wDrde dieser 
erschwert, und stiegen die Preise infolgedessen auf 
eine Hohe wie in 1907, so hiitte dies eine Erhćihung 
der Gestehmigskosten der Huttenindustrie und im 
Zusammenhang damit auch eine Erhohung der Selbst- 
kosten der weitervcrarbcitenden Industrie im Ge- 
folge. Dadu ch wurden diese Industrien nicht nur 
auf dem Weltmarkt, auf den sie m it einem sehr cr- 
keblichen Teil ihrer Erzeugung angewiesen sind, eino 
EinbuBe an StoBkraft gegeniiber der auslandischen 
Industrie erleiden, sondern sie wurden dem W ett-

bewerb dieser auch in hOherem MaBe ais bisher auf 
dem heimischen Markt ausgcsetzt sein.

* *
*

Dem Verfasser dienten aufler den in FuBnotcn an- 
gefuhrtcn noch die nachgenanntcn Quel)en:

D u b o is ,  BuDetin do 1’Association Bclgo des Chi- 
mistes 1901, S. 238 ff. —  E s c a r d :  U a  M ćtaux spćciaux 
m a n g a n ie , chrome, silicium etc. —  H e u s le r ,  F r . , und
F. R ic h a r z :  Studion Ober m agnetisierbare Manganlegie
rungen. Zeitschrift fiir anorganisehe Chemie, Bd. 01, 19U9, 
S. 205 ff. —  H e u s le r :  Ueber dio neuere Entw icklung der 
M anganbronze-Industrie und ii ber die Synthese m agnetisier- 
barer Lcgierungen aus unmagnotischen Metallen. Sitzungs- 
bericht des Vcreins zur Bcforderung des GewerbflcilScs 
1903, S. 277 ff. —  K lo c k m a n n :  Lohrbuch der Minera
logie, 1907.— K r u s c h :  Dio U ntersuchung u n d  Bowortung 
von E rzlagerstatten, 1907. —- K r u s c h :  Dio Versorgung 
Deutschlands m it motallischen Rohstoffen (Erzcn und 
Metallen), 1913. —  L o d e b u r :  H andbuch der Eisonhiitten- 
kunde, 1902/3. —  M anganhaltige Lcgierungen u n d  ihro 
Herstellung und Verwendung. Elektrotecłmiseho Zeit
schrift 1912. —- P h i l i p s :  Schienen aus M anganstahl. 
St. u. E. 1910, 23. Febr., S. 328 ff. P o t t e r :  Dio Zu- 
sammensetzung, dio physikalischen Eigenschaftcn und  dio 
Vcrwendbarkeit von .Manganstahl zu E iscnbahnradern 
undSchicncn. S t.u . E. 1909,12. Mai, S. 721 ff. — S c h o n c k :  
Physikalischc Chemie der Metallo 1909, S. 49. —  H o s s in g : 
Geschichte der Mctalle 1910. —  S im m e rs b a o h :  U eberdio 
Herstellung des Ferroinangans. Berg- u. H uttcnm annische 
Rundschau, 1 Jah rg ., 1904/5, S. 305 ff. — U eberd io  Vcr- 
lcihungsfiiliigkeit m anganhaltiger Eisenerze ais Manganerze. 
Zeitschrift fiir Bergrccht 1860, S. 309 ff. —  W c d d in g :  
Ausfiihrliches H andbuch der Eisenluittenkum le 1891/8. — 
L o v in , M., und G. T a m m a n n :  U eber Mangan-Eisen- 
lcgicrungcn. Zeitschrift fiir anorganische Chemie, Bd. 47,
1905, S. 136 ff. —  Zeitschrift fiir Bergrccht 1882, S. 129 ff.
—  Zeitschrift fiir Bergrecht 1884, S. 281. —  Zeitschrift 
fiir Bergrccht 1887, S. 406 ff. — Zeitschrift fiir Bergrccht 
1898, S. 503/4.

Die Hutten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft im Jahre 1913.
I jer  soeben erschienenc Verwaltungsbericht der 

Hutten- und Walzwerksberufsgenossenschaft 
iiber das Rechnungsjahr 1913 und der Bericht uber 
die teehnische [Aufsicht bieten wieder eine Fiille 
von beaehtenswerten Einblicken in die Yerhaltnisse 
der rheinisch-westfalischon GroBeisonindustrie. Die 
Zalil der den neun Sektionen angeschlossenen Be
triebe betrug 216 (217), die insgesamt 212 895 
(198082) versicherte Personen, also gegeniiber dem 
Uijahr ein Mehr von 14 813, beschaftigten. Diesen 
'ersichertcn Personen wurde ein Entgelt von ins
gesamt 309 356 537 (329 337 820 .# )  gezahlt. Die
gesamte Lohnsumme stieg mithin um 40 018 717 J t.  
Diese Erhohung der Summo ist nicht allein auf die 
groBere Anzahl der Beschaftigten zuruckzufilhren. 
Troti der s c h le c h te n  G e s c h a f t s la g e  der  
Betriebe is t  vielmehr eine starkę allgemeine 
LflhnerhOhung eingetreten, die sich daraus ergibt, 
<lafi der J a h r e s d u r c h s c h n it t s lo h n  fiir  d ie  
'ersich erte  P erso n  von 1662,64 J l  im Jahre 
1912 auf 1734,92 M  im .Tahre 1913, d. h. um  7 2 . li 
gestiegen ist. Zum Ycrglcieh sei bemerkt, daB 
die Steigerung im Jahre 1912 gegeniiber dem Jahre 
1911 59 betrug. Fur die einzelnen Sektionen 
ergibt sieh iiber den Jahresdurchschnittsvcrdienst 

XXXII.,,

und scine Steigerung gegeniiber dem Yorjahr folgen-
deS Bild: Steigerung

Zusam m enstcllung i.
.K

ffrRcnubcr 
dcm Vorj4hr 

.K
. . . .  1836,30 +  122,30
. . . .  1753,87 +  50,87
. . . .  1789,37 +  61,37
. . . .  1572,30 - f  56,30

................. 1601,48 - f  66,4S

.................  1694,33 +  62,33
B o c h u m .......................................  1697,12 4- 86,12

. . . . . 1701.42 - f  61,42
. . . .  1642,74 +  58,74

G csam tdurchschnitt ,.................  1734,92 +  71,92

Scit Bestehen der H utten- und 'Walzwerksberufs- 
genossenschaft nahm  die Hohe des durchschnittlichen 
Jahresvcrdienstes auf den Kopf des Yersicherten 
folgendo Entwicklung, die auch die Abbildung 1 in 
besonderem Schaubild zeigt:

Zusam m enstetlung 2.
.#

1886 . . . 952,74 1893 . . . 1107,89
1887 . , . 995,21 1894 . . . 1120,93
1888 . .. . 1013,40 1895 . . . 1130,64
1S89 . .. . 1063,89 1896 . . . 1180,29
1890 . ,. . 1096,40 1897 . . . 1217,29
1891 . . . 1135,28 189S . . . 1258,61
1892 . . . 1123,23 1899 . . . 1331,42 
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X .*
1900 . . 1907 . . .
1901 . . . 1908 . . . . . 1522.56
1902 . . . 1909 . . .
1903 . - . . . 1327,34 1910 . . . . . 1566,52
1904 . . . . . 1306,53 1911 . . . . . 1604,24
1005 . . .
1906 . . . . . 1500,73 1913 . . . . . 1734,92

Die E pnahm en und Ausgaben belaufon sieli 
auf 7 041 410,64 J l.  Von den Einnahmen betrugen 
allein die Uinlagebeitrage 6 304 771,52 J l,  also auf 
den Kopf des Versicherten 29,61 M  oder auf 1000 M 
der gezalilten Lohne 17,07 J l. 'Wiederum zahlten 
wio auch im Yorjahr die beiden Sektionen Obcr- 
hausen m it 1 942 259 Jl und Dortmund mit
1 002 149,55 J l die hocliston Dmlagebeitriige, wo- 
gegen die Sektion Siegen m it 200 470,30 Jl den 
niedrigsten llmlagcbeitrag zalilt. Dic Yerwaltungs- 
kosten des Geuossenschaftsvorstandes und der 
Sektionen nehmen m it 463 260,95 J l an den Aus

gaben teil; das macht auf den Kopf des Yersicherten 
2,18 J l  und auf 1000 J l  der gezalilten Lohne 1,25 J l .  
Dic Yerwaltungskostcn sind auch in diesem Jahre 
gegenUber dem Yorjahre weiter gcfallen. An IJufall- 
renten wurden 5 721 732,73 J l  ausgezalilt, auf den 
Kopf des Yersicherten also 26,88 J l  oder auf 1000 J l  
der gezalilten Lohne 15,49 J l .

Die Zalil der entschadigungspflichtigen Unfalle 
hat gegenuber dem Yorjahr eine kleine Steigerung 
erfahren. Sie stieg von 2905 auf 2951. Ueber die 
Yerteilung dieser Unfalle auf die einzelnen Sektionen 
und auf 1000 versicherte Personcn gibt Zusammcn- 
stellung 3 AufschluB.

Unter den 2951 entschadigungspflichtigen Unfal- 
len bęfinden sich 106 =  5 ,6%  Augenreiletzungen, 
L16 — i,3 %  Unfalle beim Transport durch Fuhr- 
''e ik , 260 ^8,8 %  In fa lle  im Bahnbetrieb und
r 7  0,f  ''y T̂nfalIe dw ch  Gasvergiftung. 293 (im 

Yorjahr307) Yerletzungen hatten denTod/22 (31) die 
Yollige und 1424 (1557) die teilweise d a u er n d e  Er-

igsenschaft im Jahre 1013. 34. Jahrg. _\r. 32.

ZusjunmcnstoUiing 3.

Durchscbnlttl. Znhl drr «nl- Auf 1000 T«. 
slcbtrt? tiara

Sekilon Zolil der arhadlsrunpi- '■htHch.rJi-
Yersicherten pfllchtlgen

UnlSUe gungipUtyC 
l'nfille ’

Essen . . . 37 197 411 11,05
Oberhausen . 57 598 1000 17,38
Dusseldorf . 23 815 328 13,77
Koln . . . 12 215 112 9,17
Aachen. . . 0 105 91 14,91
Dortmund . 29 510 481 18,30
Bochum . . 20 807 287 10, GS
łtagen . . . 11273 140 12,42

8 315 107 12,87
Insgesamt 212 895 2951 13,88

werbsunfahigkeit, 1218 (1010) die vorubergehende 
Erwerbsunfahigkoit zur Folgo. Aus dieser Gegcnuber- 
stellung ergibt sich, daB die sc h w er en  Unfallfolgen 
im Berichtsjalir abgenommen haben. Die meisten, 
namlich 55 Todesfalle eieigneten sich durch Vei- 
brennungen, 52 durch Absturz von hochgclegenea 
Arbeitsstellen, 45 im Eisenbahnbotrieb und eben- 
soviele durch Transport von Lasten. Dann folgen 
in weitem Abstand 17 Todesfalle durch llcbezeuge, 
14 durch Herab- oder Umfallen von Gegenstanden. 
12 durch elektrischen Strom , 10 durch gewaltsames 
Wegschleudem von Gegcnstanden, 9 durch sonstke 
Arbeitsmaschincn und Transportcinrichtungen, 8 in 
den Riemen- und Kcttengctrieben, 7 duich Gas- 
vergiftungen und ebensoviele durch Blutvergiftungen 
oder sonstige Yernachlassigungen von Wunden,
6 durch Yerschuttungen von Erz oder Schlacken 
und schlieBlich je 3 Todesfalle durch Kraftmaschinen 
und Yerschiedenes (Hitzschlag, Schlaganfall, Lungen- 
entziindung).

Die Zahl der uberhaupt angemeldcten Unfiille 
belief sich auf 37 156, das ist 174,44 Unfalle aa! 
1000 \  crsicherte. Dic obengenannten 2951 ent
schadigungspflichtigen machten also 7,9 % der an- 
gemeldeten aus.

Die seit Jahren erfolgte Berichterstattuug uber 
den Zusammenhang zwischen UnfJUlcn und Arbeiter- 
wechsel soli von jetzt ab auf Grund einer Berech- 
nung, die schon der Arbeitgebem nband fiir den 
Bezirk der nordwesllichen Gruppe des Yereins 
deutscher Eisen- und Stahlindustrieller seit einigen 
Jahren aufstellt, durchgefuhrt werden. Da sta 
bei der Drucklegung des Gescluiftsberichts von etn- 
zelnon Werken noch nicht alle Angaben eingegangen 
waren, so werden die Ergebnisse iiber den Arbeiter- 
weehsel noch m itgeteilt werden. Wir werden sie 
alsbald nach ihrer Bekanntgabe ebenfalls veroffent- 
lichen.

Ueber den H a f t p f l ic h t v e r b a n d  der deut
sc h e n  E iso n -  u n d  S t a h l in d u s t r ie  wird be- 
richtet, daB seine W eiterentwiekiung in ruhiges 
Bahnen rorangeschritten ist. Die Hatten- und 
Walzwerksberufsgenossenschaft bildet im Haftpfliclit- 
verband die Sektion Essen, die 1913 73 Mitglieder mit 
107 Yersieherungsurkunden und rd. 288 000 000 
versieherte Lohnsumme zalilte. An Beitragen siri
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82670 M eingekommen. Der Genosscnschafts- 
vorstand ist gerne bereit, Mitgliedcrn, dic fiir Haft- 
pflichtferBichcrung Interesse haben, die notigen Aus- 
kiiufte zu erteilen.

Die Ueberwachung der Betriebe unterliegt den 
technischen Aufsichtsbeamten, die einen besonderen 
Bericht herausgeben. Der Verkehr dieser Aufsichts
beamten mit den Betriebsuntcniehmern findet in 
der Weise statt, daB der Untem chm er oder dessen 
Ycrtretcr an den Betriebsbesichtigungen in der Kegel 
tcilnehmen. Diese Besichtigungen, von denen 
427 stattfanden, erfolgten stets oline vorherige Be- 
nachrichtigung der TJntemehmer. B ei den Besich
tigungen waten 1182 Beanstandungen crforderlich. 
Dabei handelte es sich aber weniger um YerstiSBc 
gegen die Unfallverhutungsvorschriften, ais vielmehr 
um die Beseitigung von Gefahren, die sich aus der 
Eigenart des Betriebes ergaben. Der Durchfiihrung 
der Unfallverhiitungsvorschriften wurden daher auch 
im allgemeinen keine Schwierigkciten bereitet.

Sehr ausgedehnt ist die Tatigkeit der Berufs
genossenschaft, durch Unterrichtung des Werkes und 
der Angestellten Unglucksfallen yorzubeugen. Hierzu 
ist zunachst zu rechncn, daB der technischen Aufsicht 
allmonatlich die Zahl der von je dem Werk gemcl- 
deten Unfalle eingereicht wird. Stellt sich dabei 
eine besonders hohc Zahl von Unfallen fiir cin Werk 
heraus, so wird es nicht nur auf diesen Umstand  
aufmerksam gemacht, die technische Aufsicht sucht 
Yidraehr auch die Ursache festzustellen und drangt 
gegebenenfalls auf Abliilfe. Leider muB der Bericht 
feststellen, daB in einigen Betrieben die Aufsichts- 
personen in bezug auf Unfallverhiitung noch immer 
nicht die Aufmerksamkeit obwalten lassen, zu der 
sic durch ihre Stellung verpflichtet sind. Der bei 
der Stellung von Forderungen erhobene Einwand, 
daB an der in Frage kommenden Stelle des Betriebes 
memand etwas zu suchen habe oder ohne grobe 
Fahrliis-sigkeit dort memand ver|etzt werden kónnte, 
ist nicht stichhaltig, und die von den Betriebsleitern 
geteilte Ansicht, Schutzvorrichtungen seien nur da 
erforderlich, wo sich die Arbeiter ohne Fahrlassigkeit 
\erletzungen zuziehen konnen, ist falsch. U n te r  
Berufung au f m eh ręre  G e r ic h t s e n t s e h e i-  
dungen w e is t  d a h er  der B e r ic h t  d a r a u f  
hin, daB durch  d ie  U n f a l lv e r h i i t u n g s v o r -  
sclirif ten  auch  s o lc h e  V e r le tz u n g e n  der  
^ ersicherten  a u s g e s c h lo s s e n  w e rd en  s o l le n ,  

durch deren e ig e n e  U n v o r s ic h t ig k e i t  
entstehen. D ie  U n f a llv e r h u t u n g s v o r s c h r if -  
ten m iissen au s d ie se m  G ru n d e  a u ch  da  
befolgt w erd en , wo d ie  A r b e ite r  n u r in f o lg e  
r a łir iassigk eit v e r l e t z t  w e rd en  k o n n e n .  
Gegeniiber diesen Feststellungen ist es erfreulich, daB 
'('Imftliehe und durch Unterschrift zu bestatigende 
Anweisungen fur Sleister und solche Arbeiter, die

im Betrieb eine gewisse Yerantwortung tragen und 
durch Fahrlassigkeit oder Unkenntnis ihre Mit- 
arbeiter. gefiihrden konnen, mehr und mehr ein- 
gefuhrt werden. Derartige schriftliche Untenveisun- 
gen sind v ie l eindringlicher ais die miindlich ge- 
gebenen; auBerdem fil hien sich dic genannten unteren 
Aufsichtsorgane infolge der gegebcnen Unterschrift 
mehr ais bisher dafiir verantwortlich, dic Durch
fiihrung der Unfallverhutungsvorschriftcn zu iiber- 
wachen. Diese Unterschrift empfiehlt sich auch 
nach dem Bericht deshalb, weil d ie  B e t r ie b s le i t e r  
in fo lg e  der G roB e un d  U n iib e r s ic h t l i c h k e i t  
ih rer  B e t r ie b s a b t e i lu n g e n  g a r  n ic h t  m ehr  
in  der L a g e  s in d ,  d io  Y o r s c h r if t e n  a l le in  
d u r c h z u f i ih r e n  un d  b e i Y e r s to B e n  a l le in  
d ie  Y e r a n tw o r tu n g  z u  tra g en . D er  B e r ic h t  
h a l t  cs d a h er  a u c h  fiir  g e r e c h t f c r t ig t ,  w en n  
s ic h  d ie  L c it e r  w e it  a u s g e d e h n te r  B e t r ie b e  
d u rch  e in e  d e r a r t ig e  U e b e r tr a g u n g  der  
Y e r a n tw o r tu n g  fiir  d en  F a li  e tw a ig e r  S tr a f-  
v e r fa h r e n  d eck en . U n b e d in g t  m uB a b er  b e i  
d er  A u sw a h l o d e r  B e a u f s ic h t ig u n g  der v e r -  
a n t w o r t l ic h  g e m a c h te n  S t e l lv e r t r e t e r  d ie  
e r fo r d e r l ic h c  S o r g fa lt  b e a c h t e t  w erd en .

Auch im  Beiichtsjalire sind wieder Mcister- und 
Arbeiterreisen zur Besichtigung der Standigen Aus- 
stellung fiir Arbeiterwohlfahrt in Charlottcnburg ver- 
anstaltet worden, die einen giinstigen Yerlauf nahmen.

Gegeniiber haufigen, den Tatsachen nicht ent- 
sprcchenden Berichten in der sozialdemokratischen 
und gewerkschaftlichen Presse iiber Unfalle verdient 
die Feststellung in dem Bericht der technischen 
Aufsicht hervorgehoben zu werden, daB in allen 
zur Berufsgenossenschaft geliorigen Betrieben Ver- 
bandkasten vorhanden sind. GróBere Werke haben 
besondere Yerbandstuben, die mit den besten beiVer- 
wundungen und Yerbrennungen erforderlichen Ycr- 
bandmaterialien und Transportmitteln ausgeriistet 
sind und unter Aufsicht von Aerzten und Ileil- 
dienern stehen.

Durch einen besonderen Hinweis b ittet die Ge- 
nossenschaft ihre Jlitglieder, d en  B e r ic h t  der  
t e c h n is c h e n  A u fs ic h t  b e i d en  B e tr ie b s -  
b e a m te n  zu r  D n r c h s ic h t  in  U m la u f  zu  
s e t z e n ,  d a m it  d ie se  s ic h  n a m e n t l ic h  iib er  
d ie  U r sa c h e n  un d  d ie  F o lg e n  der v o r -  
g e k o m m e n e n  U n fa lle  u n te r r ic h te n  un d  d u rch  
B e le h r u n g  u n d  E r m a h n u n g  der A r b e ite r  
a u f d ie  Y e r h iitu n g  v o n  U n fa lle n  h in w ir k e n  
k o n n e n . Angesichts der Fulle des Stoffes und der 
zahlreichen Anregungen, dic sich schon aus dem 
hier wiedergegebenen Auszug ergeben, konnen w ir  
d ie s e  B i t t e  d er  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  a u fs  
w Ł rm ste  e m p fe h le n  un d  u n t c r s t i i t z e n .  Die 
Berufsgenossenschaft halt die notigen Exemplare zur 
Yerfiigung ihrer Jfitglieder. E. II.
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Umschau.

Zur Einweihung des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir Kohlenforschung in Millheim-Ruhr.
Am 27. Ju li  1914 wurde das K aiser-W ilhelm -Institut 

fiir Kohlenforschung in Miilheim-Ruhr in Gegcnwart yon 
hcrvorragendon Y crtretern der Industrie und des Berg
baues, der Behorden und der W isscnschaft seiner Bestim- 
mung ubergeben* Ueber die Zwceke und Ziele dieses 
In a titu ta  haben wir frOher schon gelegentlich der Grtin- 
dung des In s titu ts  eingehend berichtet durch Vcroffent- 
liehung eines Yortrages von Professor Dr. E m il  F is c h e r  
„U eber die Aufgaben des K aiser-W ilhelm -Instituts fiir 
Kohlenforschung4*1).

Der Yorsitzende des K uratoriuins des Institu ts, 
Regierungsprasident Dr. K ru so , Dusseldorf, begriiCte 
zur E inleitung der Feier die Erscliienenen und danktc vor 
allem den Manncrn, die sich um dio Grilndung des In stitu ts 
in henrorragender Weiae Yerdient gem acht haben, in erster 
Linie den W irki. Geh. R a tcn  v o n  H a r n a c k  und  
E m il  F is c h e r .  Dem einmiitigen Zusammenwirken im 
K uratorium , daa sich aua Man ner n, dereń Nam en in der 
W issenschaft und in der Industrie  einen besonderen 
K lang haben, zusam inensctzt, aei es zu danken, daB 
innerhalb Jahresfrist der Gedanko des Kohlenforschungs- 
inatitu ts zur W irklichkeit geworden sei. GroBerer Dank 
gebilhro al>er noch einerseits der Kaiser-Wilhelm-Gesell- 
schaft, d ie das Fundam ent und das Program m , ander- 
seits der S tad t Mulheim, die das Gebaude, und dem 
AussehuB, der die łaufenden M itteł fiir die Auafuhrung 
des verheiBungsvollen Planes geUefert habe. Um  dio 
zweekmaBigc und ktinatlcrische A usgestaltung und Ein- 
riehtung der ganzen Anlage h atten  sich hervorragende 
Yerdiensto erworben der D irektor dea neuen In stitu ts , 
Professor Dr. F r a n z  F is c h e r ,  und der Beigeordneto 
der S tad t Moiheim, H err Regierungsbaumcistcr H e lb in g . 
Ihnen den D ank dea K uratorium s zu sagen, liege besonders 
nahe. Die T riebkraft ftir allo Beteiligten, die sio zu dem 
Schópfungswillen verband, sei der W unsch, der deutschen 
W issenschaft zu dienen, ih r auf den heimischen Kohlen- 
fcldem  ein A rbeitagebiet von uncnneBlicher Bedeutung 
zu erachlieBen. M óchtc das ncuo In s titu t, so schloB der 
Vorsitzende des K uratorium s, un te r gutiger Mithilfe seines, 
aus Zierdcn lhrcs Faehes gebildeten Beirats der Wissen- 
schaft zum N utzen, dem Vaterland zur Ehre und der 
Menschheit zum Segen gereichen!

Sodann sprach der Praaident der Kaiscr* Wilhelm- 
Gesellsehaft zur Fórderung der Wissensehaften, Wirki. 
Geh. R a t Professor Dr. v o n  H a r n a c k ,  Berlin, der 
zunachst allem zuvor den w arm sten Dank der Gesellsehaft 
aussprach, in erster Linie den W erken, welche die Mittel 
fiir daa In s titu t aufgebracht haben, und m it und neben

’) St. u, E. 1912, 14. Xov., S, 1898/1903.

ihnen der S tad t Mulheim. Ein ganz bosonderes Woń 
des Dankes richtete der R ed n eran  zwei Manner, welche die 
Secie des U nternohm ens gewesen sind und bleiben, as 
den Regierungsprasidcntcn Dr. K r u s e  und an Profesor 
Dr. E m i l  F is c h e r .  E r  sprach w eiter seine Freude daruber 
aus, daB das ersto K aiscr-W ilhelm -Institut auOcrhab 
Berlins eingoweiht werden konne, und zwar in der Rborn- 
provinz, in dem Regierungsbezirk Diisseldorf. Hier sei 
der Boden, auf dem sich das werktiitige deutsche 
Lcbcn aufs kraftigste cntw ickelt habe und rastlos fort* 
schreite. Es sei ein groBes W erk und ein wissenschaft- 
lichos U n te rn  eh men, ein rein wissenschaftliches For- 
schungsinstitut geschaffcn worden. ,,N icht eine neue Mag1 
ist hier hinzugerufen, die zu tu n  hat, was man ihr auftragt. 
sondern cino H errin, die arbeite t und schafft, was sie au> 
der Sacho heraus ftir nótig hiilt. N ur unter dieser Be- 
dingung verm ag die W issenachaft zu gedcihcn, ja nar 
unter ihr verm ag sie iiberhaupt zu existieren. Sie $  
zu To<le getroffen und kraftlos und nutzlos, sobald maa 
ihro Freihcit schiniilert. Allo groBen Ergebnisse ff 
W isscnschaft sind dadurch entstanden, daB die Forschcr 
sich ihre Marschrouto selbst vorgeschrieben haben. ® 
dies n icht geschieht, kann m an im  besten Falle uoc 
Y ariantcn bereits gewonnener Erkenntnisso erwartea. 
aber n icht neue Ergebnisse. Aber wir sind gcwiB, dai3 e 
notigo Freihcit diesem Forschungsinstitute nie fe ® 
wird. DafUr blirgt die Person des Direktors, dafDr b&r? 
das K uratorium , dafiir bdrg t n icht zum letzten der eigene 
Willo der einsichtsvollen Begitinder, die selbst wisses, 
daB dio W isscnschaft oft dann  ihren reiclisten Segea 
iiber das Leben ausgieBt, wenn sio sich von ihin zu en 
fernen scheint. Von ihm  zu en tfem en scheint —- in "  * r' 
heit en tfern t sie sich nur von dem  Tagesleben, dem o * 
flachlichen „Leben**, dcm „Houte**; dem  wahren W • 
das in der Tiefe flu te t, ist dio W isscnschaft imnier na <•* 
ja  sie em pfangt von ihm  und aua ihm ihro Prob.em  ̂
Denn die neuen Problem e entstehen nicht aus „Kinfal en > 
sondern an den E ndcn des schon E rarbciteten un , J* 
erkannten  F ruchtbaren , also des Lebendigen, leucn 
sio auf! K eine Gefahr also, daB die wahre Wissensc 
sich jem als dem  Leben und seinen tiofen Bedtlrfn^sen 
und Forderungen entfrem den wird! Auf unserer 
s tufe gehoren sie bcide aufs engste zusammen. 
geateigerte Leben selbst ru ft heute  aus seinen Schwierig 
keiten und N oten heraus nach der Wisscnschaft, n 
zwar nach der reinen, unbestochenen! U nd aus ac 
D range der N ot erwachst ilann eine lebendige Ant*  ̂
nahm e an  der W isscnschaft in dem  weiten Kreise 
Schaffenden, und zum lebendigen Interesso gesellt ar 
zuletzt die wirkliche Liebe zur W isscnschaft und
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Abbildung 1 bis 3. 
Orundriii dea Keller, Brd- unii 
0lw'S!sriiO3S« dea Kalscr-WU- 
Wm-IasUtuts fur Kohienfor- 

schung.

bei solchen, dio solbst ihr 
n icht d irek t zu dienen ver- 
mógcn. So haben w ir es, 
zumal in deutsehen Lan* 
den, erfahren, und diirfen 
uns stolz dieses Bundes 
zwischen W isscnschaft und 
Leben rUlimen! E r ru h t auf 
drei festen S&ulen: Innerer 
Nótigung, lebendigein In- 
teressound wirklicher Liobo. 
Aber auch die Wissen- 
schaft w ird sich ihrerseits 
immer klarer darUbcr, daB 
m it dem bloBen Sammeln 
yon Wisson noch nichta 
erroicht is t; sio w ird sich 
klarer darU bcr, daB sio 
solbst ein Sttick Leben ist. 
Auch in ihr muB gcwagt, 
gchandelt und gcschafft 
werden; auch sio darf vor 
hohen E insatzen und Ver- 
lustcn n icht zuriickschrek- 
ken; auch sio vcrlangt den 
ganzen Menschon, n ich t nur 
seinon Verstand, sondern 
auch Willo, C harakter und 
T atkraft. N ur un ter diesen 
Bedingungen ist dio Wis- 
senschaft dio echte und 
kann der Forscher hoffen, 
kcin u nn Ot zer A rbeiter zu 
sein. Auch an  diesem In- 
stitu to  soli und w ird sich 
diesoW issenschaft und die- 
scr Zusam m cnhang zwi
schen W isscnschaft und 
Leben bewahren —  an  dcm 
K ohlcninstitu t, wio m an es 
wohl kurzweg nennen wird. 
LaCt sich doch kaum  ein 
anderes O bjekt auf weisen, 
das so of fen bar das Inter- 
esso der W isscnschaft und 
der Industrie  zugleich auf 
sich zieht wie dio Kohle. 
Sie zu studieren, das auf* 

gcspcicherte Sonnenlicht 
der Vergangenheit in das 
L icht der Gegenwart zu 
rticken und die K rafto  ver- 
sunkener organischcr Wcl- 
ten  im m er vollkom m ener 
auszunutzen, ist die Auf- 
gabe dieses In stitu ts . „G ebt 
ihr cuch einmal fa r Poe- 
ten , so kom m andiert die 
Poesie!“  heiBt es vom 
D ichter; so weit bringt es 
der M ann der W isscnschaft 
niemals, denn die Wissen- 
schaft laBt sich nicht kom- 
m andieren, und oft triig t 

auch jahrelange A rbeit 
keino Frucht. Das wissen 
wir, aber wir wissen auch, 
daB treue A rbeit niemals 
vergeblich ist, daB auch 
negative R csultato  Rcsul- 
t-ate sind, und daB es keb 
nen anderen Weg des F ort- 
schritts gibt, ais m etho- 
dische Arbeit. Mogę dieses 
H aus im tiefsten Sinne des



1$4G Stahl und Eisen. U mschau. 34. Jahrg. Nr. 32.

W ortcs ein L a b o r a t o r i u m  sein und bleiben, dann hat 
es bereits seine Aufgabe erfiillt.“

N am ens des Ausschusses spraoh Geh. Koinmerzienrat 
3>r.»3lt$. li. e. E m il  K i r d o r f ,  der die GrfiBe und die 
Wtinsche der Industrie  tiberbrachte, Willig habe man 
dic L asten  fiir dio U nterhaltung des In stitu ts  in der 
Industrie  auf sich genommen und sich zur Beteiligung 
entschlossen. „D enn so sehr wir ais Yerantwortliche 
Leiter unserer W erke, angesichts der wachsendcn gesetz- 
1 ich en L asten, die uns m it groBer Sorge erfaUen miissen, 
priifen und darauf bedacht sein mussen, das MaB der 
freiwilligen L astcn  —  freiwillig allcrdings nur, insofern 
sic n icht auf gesetzlichem Zwang beruhen —  in ange- 
messenen Grenzen zu haltcn, so liegt es doch auch 
im R ahm en unserer Aufgaben, den Anforderungen der 
W ohlfahrtsbestrebungen, der Gesundheitspflege und der 
wissenschaftlichen und  w irtschaftlichen Hebung gerccht 
zu werden. H ier, bei der Mithilfo zur Schaffung des 
In s titu ts  fiir Kohlenforschung, konnten wir diese 
hoheren Aufgaben zugleich m it denjenigen verbinden, 
die uns in erster Linie ais Leiter gewerblicher Unter- 
nehm ungen obliegen. Insonderheit h a t diejcnige In 
dustrie, welche den H auptte il der Beteiligten stellt, 
die niederrhoinisch - westfalischo Steinkohlen - Industrie, 
eine unm ittelbaro  Fórderung ihrer eigensten Aufgaben 
in den Aufgaben des neuen In stitu ts  erblicken mussen. 
l le u tc , wo innerhalb dieser Industrie die Kokerei, und 
ihr angegliederte Betriebe am schwersten un ter dem 
EinfluB des herrschenden w irtschaftlichen Tiefganges 
leiden, h a t das In s titu t e rst recht seine B edeutung go- 
w onnen; m it der praktischen Arbeit in diesen Betrieben 
wird seine wissenschaftliche Betiitigung zunachst in engste 
Ftihlung tre ten  miissen. Zu der Hoffnung, daB fiir diese 
Betriebe durch das In s titu t neue Wege zu ihrer E n t
wicklung und Vervollkommnung erschlossen werden, 
t r i t t  der W unsch und dio Hoffnung, daB dio Forschungs- 
arbeiten des In s titu ts  ihnen helfen werden, dio Folgen 
w irtschaftlicher und wissenschaftlicher Umgestaltungen 
zu uberwinden. Die gesam ten Beteiligten aber werden 
aus ToUem Herzen sieh dem W unsche anschlicBen, daB 
das In s titu t seine Aufgaben erfiille, zum Vortcil aller 
Beteiligten und zum Segen der G esam theit, des Vater- 
landes.“

D er D irektor des K aiser-W iihelm -Instituts f Qr Kohlcn- 
forsehung, Professor Dr. F r a n z  F i s c h e r ,  sprach dann 
I ib e r  d a s  I n s t i t u t  u n d  s e in o  E in r io h tu n g e n .

Nachdem im Ju n i 1913 die ersten Fundam cnte gelogt 
worden waren, wuchs der B au so rosch empor, daB bereits 
am  1. Ju n i 1914, elf Monato nach dem Baubeginn, das 
In s titu t nebst den Fabrikgebiiuden bctriebsfertig war.

F iir den Bau wurde ein P latz in dem landschaftlich 
schon gelegenen s(idlichen (ielando des Miilheimer Stadt- 
gebietes ausgesucht, und zwar auf der Hóhe des anm utig 
an der R uhr gelegenen Kahlenbergs. Die gesarate Ge- 
baudegruppe utnfaBt nach den Vorschlagcn des D irektors 
das eigentliche In s titu t ais H auptgebaude, ein Fabrik- 
gebaude fUr Versuche in groBerem MaBstabe, das m it dem 
In s titu t direkt verbunden ist, ein W ohnhaus fiir den 
D irektor sowio ein Meehanikerwohnhaus. Dio Gcbaudc 
stellen zusam m en ein in sich abgeschlossenes rhythm isch 
gegliedertes P latzbild  von asthetischer Durchbildung dar, 
wie aus dem Titelbild  zu erkennen ist, Das In stitu t-  
gebaudó erhielt eine regelmaBige, den Bediirfnissen an- 
gepaBte Achseneinteilung m it groBen Fenstern, wobei am 
H aupteingang angeordnete Figuren und das Ausklingen 
der Pfeilerteilungen an den Yorbauten in Kinderfiguren 
und Yasen die m onum entale und dekorative W irkung 
noch steigem . Bezeichnend for die Bestim m ung des 
In stitu tes  sind auch die in jeder Achse in der Ilóhe des 
Firstes herausragenden Abziige, die m it der Dachflache 
einheitUch verschiefert sind. Die IJnterteilung der Raum e 
ist aus den Grundrissen (s. Abb. 1 bis 3) ersichtlich. 
Die Beheizung des In stitu ts  sowie sam tłicher Gebaudo 
erfolgt von einer Zentralstelle aus, die im  Keller des 
H auptgebaudes untergebracht ist, F iir łetzteres ist ferner

eine Zentralluftungsanlago eingebaut, durch die ein Ueber- 
druck erzeugt wird, der d ie Zugwirkung der an die 
Digestorien angeschlossencn Abziige verstarkt. Die Luft 
wird durch ein Frischlufthauschen entnommen und in 
die Heizkammer gefiihrt. D er Antrieb der im Institut 
aufgestollten M aschinen erfolgt durch Drehstrom von 
220 Yolt. F iir besondere Zwecke konnen aus der Hoch- 
spannungsseite des D rehstrom s bis zu 50 K W  einer Pkase 
entnom m en werden, die in einem besonderen Transfor
m ator von 220 Volt heruntertransform iert wird. Fiir die 
Durchfiihrung von E lektrolysen sind auBerdcm zwei 
A kkum ulator-B atterien zur Verfiigung, die durch zwei 
Aggregate geladen werden. AuUer den iiblichen Leitungen 
sind noch Vakuum-, P re ilu f t-  und Arbeitsdampfleitungen 
Yorhanden, die in allen ihren Tcilcn leicht zugangUch 
frei auf den W anden angebracht sind. In  dem Haupt- 
laboratorium  sind die gowóhnlichen Arbeitstische ais 
W and-, Fenstcr- oder freistehende Doppcltische von 
75 cni A rbeitstiefe ausgcbildet; sie sind in Eisen kon- 
s tru iert und m it w agerechten E iscnbetonplatten Yersehen, 
dio m it saurefesten Fliesen in Zementmortel yerlegt 
wurden. Dio Digestorien sind zum Teil Fenster-, zum 
Teil W andabztige; jeder Abzug h a t  sein besonderes saure- 
festes glasiortcs Abzugsbetonrohr. Das Fabrikgebaude 
besteht aus einem 100 qm  groBen H auptraum , einem Raum 
fiir einen H ochdruckkom prcssor und einer Luftverfliissi- 
gungsanlago, einem B om benraum  sowie den crforderlichen 
Łagerraumen.

N am ens des am Erscheinen verhinderten Ober- 
prasidenten der Rheinprovinz iibcrbrachtc Herr Ober- 
priisidialrat v o n  I I  ag  on dio Gluckwtinsche des Hemi 
Oberprasidenten und te ilte  eino R cihe von Ordensver* 
leihungen mit. —

An dio Einweihungsfcicr schloB sich ein Rundgang 
durch das In s titu t und ein Festm ahl, bei dcin in einer 
Reiho ausgezcichneter Tischreden nochmals die łreude 
iiber das Gclingen des neuen W erks zum Ausdruck kam.

Die Beobachtung des Staubgehaltes in Gasen.
Boi der mechanischen Reinigung der Industriega* 

bereitet die Beseitigung der letzten Staubreste die groBten 
Kosten und Schwierigkciten, ohne, wenn sehr weit ge- 
trieben, entsprechende Yortcilc zu gewahren. Hieraus 
erkliirt sich die N otw endigkeit einer moglichst genauen 
Uebcrwachung des Staubgehalts, besonders in den letzten 
Stadien der Reinigung. F iir jede Anlage und jeden Ver- 
wendungszweck wird es einen in engen Grenzen fes * 
liegenden R einheitsgrad geben, der m it Rticksicht auf den 
Reinigungszweck nicht tlberschritten und m it Rticksic
auf die W irtśchaftlichkeit n icht u n t e r s c h r i t t e n  werden
soli. Die Betriebsleitung h a t das móglichste Linhalten 
dieser Grenzen zu iiberwachen und bedarf dazu eines 
Mittels, um den S taubgehalt jederzeit beobachten zU 
konnen.

Dio gegenwiirtig angew andten Yerfahren zur Be
stim m ung des Staubgehaltes sind zu unterscheiden P&ca 
der A rt der G asproben: D urchschnitts- und AugenblicKS- 
proben. F tir genaue Messungcn s ta n d  bisher fast aus- 
schlieBlich die D urchschnittsprobe zu r Verf&gung, 
rend die betriebstechnisch wesentlich wertvollere Angejj' 
blicksprobe mangels sachgemaBer Ausgestaltuug die 
gebiihrende Beachtung bislang n icht finden konnte. ® 
nachstehenden soli daher auf eine E inrichtung lunge* 
wiesen werden, die n icht n u r ges ta tte t, den Staubgewj 
sofort zu erkennen, sondern iłin aueh fortlaufend sei 
ta tig  aufzeichnet und  sich bereits vielfach bewahrt

Das abliehe Verfahren zum Bestimnien des duic ' 
schnittlichen S taubgehalts besteht im  w esen tlich en  >jn 
Filtrieren einer bestim m ten Gasmenge und Emnt 
der Gewichtszunahme des F ilters. GroBe G e w i s s e n h a f u g  

keit bei der Ausfiihrung dieser A rbeiten ist unbedW  
VToraussetzung fiir die Zuverlassigkeit des Ergebnws^ 
das durch unbeachtete Schwankungcn der Gasfeuchtig 
k e i t ,  der Durchlassigkeit des F ilters, der F ilt r ic rg e sc h « iR 
digkeit und anderer Gro Ben ohuehin empfindlich beoin-
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fluBt werden kann, besonders wenn die Yersuehsdauer 
kurz und der S taubgehalt gering ist. Von besonderer 
Wichtigkeit ist das E inhaltcn  des Yerhaltnisses zwischen 
der filtrierten und der nach dieser Probe zu beurtcilenden 
Gasmenge wiihrend der ganzen D auer des Versuchs. Dieses 
Yerhaltnis bleibt durchaus n icht von selbst sich gleich, 
yielmehr ist die Filtriergeschwindigkeit vom Gasdruck 
und von der Durchliissigkeit des F ilters abhiingig, wahrend 
dic Gasgeschwindigkeit in der H auptleitung  ganz unab- 
hiingig hiervon wechselt. Welche Fehler entstehen, wenn 
dieses Yerhaltnis nicht dureh andauerndes Messcn und 
Regeln gleiehgehaltcn wird, crhellt aus folgendem sche- 
matisiertern Ceispiel.

Wiihrend eines Bechsstftndigen Versuchs sei in den 
ersten drei Stunden glcichblcibcnd ein Staubgehalt von
0,01 g/cbm und eine Gasgcschwindigkeit von 5000 cbm /st 
vorhanden. Die Staubbestim m ungseinrichtiing sei so 
eingcstellt, dafi in der S tundo 10 cbm Gas filtriert werden. 
Nun mogę in den zweiten drei S tunden die doppelto Gas
geschwindigkeit von 10 000 cbm /st herrschen und der 
Staubgehalt infolge starkerer Beanspruchung der Gas- 
reinigungsanlago oder aus anderen Grtlnden auf 0,02 g/cbm 
ebenfalls verdoppclt sein. Das F ilter der Staubbestim - 
mungseinriohtung mogę gleichzeitig halb so durchliissig 
geworden sein und nur noch 5 cbm Gas in der Stundo 
durchlassen. Es ergibt sich folgende Rechnung: Gesamte 
Gaamengo 3 X 5000 4- 3 X 10 000 =  45000 cbm ; darin 
enthaltene Staubmengo 15 000 X 0,01 + 30000 X 0,02 =  
750 g; wirklichcr m ittlerer S taubgehalt 750 : 45 000 
=  0,0166 g/cbm. Dagegen wtirdo tatsiichlich die Unter- 
suehung ergeben: Insgesam t filtrierto Gasmenge 3 x 1 0  
+ 3 x 5 =  45 cbm; darin enthaltene Staubm engo 30x0 ,01  
+ 1 5 x 0 ,0 2 =  0,6 g; hieraus berechnetcr m ittlerer S tau b 
gehalt 0,0 : 45 =  0,0133 g/cbm.

Wio man sieht, ist schon durcłi dio hier im Yer- 
hiiltnis zu den tatsiichlich vorkom menden gering an- 
genonimenen Aendenmgen der Gasgesohwindigkeit und 
des Filterwiderstandes ein rcch t wesentlicher Fehler 
entstanden, der auch nicht etw a nachtraglich berichtigt 
werden kann dureh Bcrilcksichtigung des Ycrlaufs der 
fUr die Gasgeschwindigkeit aufgezeichnetcn Schaulinie, 
weil weder dio Aendcrung des Filterw iderstandes noch 
dio des Staubgehaltes ihrem zeitlichcn Verlaufe nach be- 
kannt sind. Diese Fehlerąuelle is t bei jedem  Versuche 
vorhanden, bei dem das obengenannto V crhaltnis nicht 
streng gleich gehalten wird. D a dieses Gleichhalten aber 
iiuBerst uinstandlich und bei den tiblichen Verfahren 
der Probenahme fast unmoglich ist, so ist hierdurch nacli- 
gewiesen, daB von den D urchschnittsprobcn in der Regel 
keine groBe Genauigkeit zu erw arten ist.

Hin weiterer schwerwiegendcr Mangel der Durch- 
schuittsprobe ist die Langsam keit derselben. Bevor das 
Ergebnis Yorliegt, yergehen mindestens einige Stunden. 
I *n UnregelmaBigkeiten im Betriebe aufdeckcn und dureh 
reehtzeitigen ̂  Eingriff die Arbeitsweise der Anlage regeln 
und damit die W irtschaftliehkeit bceinfluascn zu konnen, 
ist aber die sofortige Erkennung des S taubgehaits erforder- 
ch. In der Rcgel kann auBerdem die Durclischnittsprobo 

a'ich noch gar nicht einmal fiir die Regelung der Gas- 
remiguug nutzbar gem acht werden, weil der Mitfcelwert, 
eu sie ergibt, alle Einzelheiten verwischt, auch wenn er 

*i sieh einwandfrei e rm itte lt ist. D er M ittclw ert pflegt
i einigermaBen glcichmaBigem Betriebe sehr gleich- 

-eibend auszufallen, wodurch sowohl der Ansporn ais 
Moglichkeit zur Verbesserung der Arbeitsweise

wegfallt. b
Mangel der durchschnittlichen Gas- 

probeu sei hier naehdrUcklieh hingowiesen, da  die all- 
geineino Anwendung der D u reks chn i t tspro be leicht zu 
m er Ueberschatzung ihres W ertes fiihrt. Die Yer- 
zuf"K t̂ eses Yerfahrens ist lediglich darauf zurtick- 
j Un , ^  vor der Ausgestaltung der Beobachtung 
r , bgehaltee in Augenblicksproben in der nachstehend

■ • ebenen Form kein bess eros Verfahren hierftir be- 
nn war, wahrend anderselts die Notwendigkeit einer

wenn auch n u r oberflachlichen Staubgehaltsbeobachtung 
unabweisbar ist.

F tir die BetriebsUberwachung ist die Beobachtung 
des augenblickliehen S taubgehaltes und seine fortlaufende 
Registrierung ebenso wichtig wio z. B. die bereits a ll
gemein eingeftihrto Verzeichnung des Yerlaufs von Gas
druck und -geschwindigkeit. Dio B eurteilung des S taub- 
gehalts nach dcm Aussehen einer Probeflam m e und nach 
anderen iiuBeren Merkmalen ist sehr unsichcr und der 
Ausbildung zu einem genauen Bestim m ungsyerfahren 
kaum  fahig. W ohl aber h a t sich dic Spur, dio staubhaltiges 
Gas auf einer seinem Strom e entgegengohaltenen Flacho 
hinterliiBt, ais Grundlago eines bcąuomen u n d  wesent- 
lich genaueren Staubbestim inungsverfahrens ausgczeichnct 
bcwiihrt. Auch h ier sind cinigo Yoraussetzungen und Vor- 
sichtsmaBregeln notig, um cinwandfreie Ergebnisse 
zu erzielen. Ih re  Erfiillung ist aber im Gegensatz zum 
Filtrierverfahrcn einfach und g es ta tte t nicht nur dio A n
wendung selbsttiitig arbeitender E inrichtungen, sondern 
auch eino dauernde Aufzeichnung.

Das Wcsen des Ycrfahrens besteht darin, daB man 
das Gas aus einer DUso auf Papier strom en liiBt, das m ittels 
eines Uhrwerks fortbewegt wird. Hierbei en ts teh t eine 
Spur, dereń Farbungsstarkc in geradem Yerhaltnis zu

dem S taubgehalt steht, wenn dos Gas m it gleichbleibender 
Geschwindigkeit ausstrom t. Das sofort sichtbaro Seliau- 
bild ges ta tte t bereits eine sehr gu te  Schatzung des 
Staubgehaits. Die zahlcnmaBigo genauere Bestimmung 
ist m it Hilfc einer geeichten Vergleichsskala leicht aus- 
fOhrbar. Die praktischo Ycrkorpcrung dieses Yerfahrens 
in dem K a p n o g r a p h  genannten Staubschreiber1) ist 
aus Abb. 1 ersichtlicn, die einen sciiematischen Scłinitt 
dureh die E inrichtung darstellt. Das Gas t r i t t  bei a  ein 
und durchstro in t den A pparat in der R ichtung der Pfeilc. 
D ureh einen Heizkorpcr q, in dem eine 5- bis lOkerzige 
Glllhlampe brennt, w ird es soweit erwarrnt, daB die vor- 
handene Feuchtigkeit sich nicht niederschlagen kann. 
Dio Schreibdttse d  le ite t das Gas auf das Schreibpapier e; 
es bildet hier die S taubspur und vcrlaBt auf dem A\'ego w, 
f, g den A pparat bei i. E in  Teil des Gases geht n icht dureh 
dio Schreibdtłse, sondern dureh das m it Gewichten 1 
belastete U eberstrom ventil n unm ittelbar nach dem Aus- 
strom raum  g und zum Ausgang L H ierdurch wird die 
Gasgeschwindigkeit in der Dtise gleichbleibend erhalten, 
weil der D ruckunterschied zwischen den Raum en b 
und g, d. h. zwischen Ein- und A ustritt an der Diise, 
der gleiehbleibenden Belastung des YentiLs n entspricht. 
Der Schreibraum  ist dureh eine starkw andige Glasglocke 
und F 1 iissigkeitsversehluB abgesc hlossen, so daB das auf- 
gezeichnete Schaubild sichtbar bleibt, aber kein Gas nach

l ) P a ten t Borchcrs. Vgl. D er praktische Maschinen- 
K onstruk teur 1914, 9. April, S. 118/9.
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auBen austrełcn  kann. Das Gas stron tt m it eigenem Druck 
zu oder wird bei i abgesaugt. Die Gaszuleitung kann bo- 
liebig larig * ein; S taubablagerung und Yerstopfung der 
Leitung wird durch groBe Gasgeschwindigkeit sicher ver- 
h iadert, wes wegen eine geringe Łichtweite der Rohro 
zweckmiiBig ist.

Abbildung 2. Schrelbblatt d«*$ K«|»nographen mit Aufzoichnung 
und Yerglełch^lcala.

Fflrdunkel gefarbten S taub wird weifies, 
ftir helion S taub  schwarzea Schreibpapier 
verwendet. Durch geeigncto W ahl dor Vor- 
schubgoschwiudigkeit des Uhrwerkes und 
der Belastung des Uebcretriimycntils lassen 
sich alle MeBbereiche beherrsehen, so daB 
auch der geringste S taubgehalt sich aufzeich- 
nen laBt. E s sind Anlagen zum Teil seit 
cineinhalb Ja h ren  in Betrieb, bei denen 
tler S taubgehalt dauci nd un ter 0,01 g/cbm 
betragt. Der S taub  hafte t am Papier m it 
groBer Festigkeit ; um die Spur jedoch un- 
yeririschbar zu m achcn, wird sie durch Auf- 
sprtthcn einer Fixierl8sung befestigt. E inen 
sta rk  verkleinerten Aussehnitt aus einem 
Schanbild g ib t Abb. 2 wieder. Diese ver- 
anschaulicht zugleich die Benutzung einer 
Vergleichskala zur zahlenmSBigen Bestim- 
m ung des Staubgehalts. l>ie Spur ist so 
deutlich den S taubgehalt kennzeichnend, 
daB m an letzteren  nach dem Schanbild m it 
bloBom Auge ziemlich genau schatzen kann.
Um ihn aber rergleichsweiso. zahlenmaBig 
angeben zu konnen, muB die W rgleichakala 
in der betreffenden Anlage durch einen 
sorgfaltigen F ilte rrersuch  geeteht werden.
Durch Auflegen der Skala auf die betreffende 
Stelle des Schaubildes und Yerschieben der 
Skala bis zur U ebcroinstim nnm gder beider- 
seitigen Farbungon kann m an den S taub
gehalt in g/ebm  ablesen, wie dics aus der 
Abb. 2 crsichtlich ist, F ttr die Zweckc der laufenden Be- 
triebsuberwaehung wird dieso Auswertung des Schaubildes 
in der Regel n ieht erforderlich sein, weil man bei einiger 
Uebung durch bloBcn Anblick leicht beurteilcn kann 
ob der S taubgehalt innerhalb der zulassigen Grenzeń 
liegt.

F ttr dio Betriebslcitung ist es viel wichtiger, die Augen- 
blickswerte des Staubgehalts ihrem zeitlichon Verlauf 
nach zu kennen, ais ihrcn absolut.cn W ert oder gar nur 
dessen tiigliehes M ittel zu wissen. Aus diesem G randę 
biotet das kapnographiseho Schanbild ein vorzuglichcs 
M ittel, um  Torgekommene UnregolmaBigkeiten aufzu- 
decken. wie z. B. Wassermangol der NaCrcinigung, Ueber- 
fullung der StftubsMnmclrflmpfe der Vorreinigung, 
Sehlauchschadon der Trockenreinigung u. dgl.

Erik K . U. Borchers.

Fortschritte der Mctallographie.
(Januar-Marz 1914.)

(SchluO von Seltc 1318.)

2. E in f lu B  d e r  c h e m is c h e n  Z u sam m ensetzungau  
d ie  E ig e n s c h a f t e n  d e s  E isens.

Die Anforderungen an dio Festigkeitseigensehaitei 
des Stahlgusses steigen m it der Erweiterung seiner An 
wendungsgebiete. lnsbesondero in Amerika verlangt mai 
neuerdings fiir Lokom otivrahm en StahlguB mit hohere 
Festigkeit, ais dies bisher iiblich w ar, wobei die Behnuni 
nieht allzuschr un te r der Festigkoitserhohung leidei 
soli. Die Erhiihung der F estigkeit kann durch Ver 
giitung dos Stahlgusses eifolgen. D ahin zielte ein nculid 
von C. D. Y o u n g , O. I), A. P e a s e  und C. H. Stram 
gem achter Yorschlag1), der jedoch n ieht unwidersproche 
blieb. A nderseits kann m an auch die chemische Zu 
sammensetzung des Stahles verandern. Nach dera Yor 
schlago von E. F . C o n e2) kann dies erfolgen durcl 
Erhohen des K ohlenstoffgehaltes von 0,2 bis 0,3 au

- %  ^ei gleicher iibriger Zusammensotzung.
An H and oinor groBen Zahl von Versuchen wird d< 

EinfluB der Probcnahm e, insbesondere des Querschnittc 
dor gegossenen Proben, besprochen. D er einzige Nachte: 
dieses Stahlgusses is t sein© groBo Neigung zum Undicht 
werden, da  das M ateriał sohr unruhig crstarrt. IX’: 
AusschuB betrag t 6,8 % . AuBer durch Steigerung dc 
Kohlenstoffgehaltes laBt sieli eino Yerbesserung de

Festigkeitseigenschaften auch durch Zusatz von 
nadium , Nickel oder durch E rhóhung des M angangehalt 
erreichen. Dio Zahlentafel 2 g ib t einen Ueberbliek u&J 
die Festigkeitseigenschaften der vorgeschlagencn Quail 
ta  ten.

U eber M anganstahlschienen, dio sich insbesondere * 
Amerika eines groBeren Anwendungsgcbietes zu erfreu*' 
haben, bcrichtet R. H a d f ie ld * ). U eber eine Yerbessen®

C. D. Y o u n g , O. D. A. P e a s e  und 0 . H. Srano 
Buli. Am. Inst. Min. Ensr. 1914, F eb r., S. 227/34 
vgl» S t. u. E. 1914, 25, Ju n i, S. 1095.

s) E. F . C o n e : F o rty  Carbon steels for 
The Iron  Age 1914, 8. Ja n ., S. 129.

a) R . H a d f i e ld :  Buli. Am. In st. of Min. Eng. 191 
Febr., S. 259/65. Ygl. The Iron  Age 1914, 20. Febr., S. &

Z ahlentafel 2. F e s t i g k e i t s e i g o n s c h a f t e n  e in ig e r  Stahle.

mcDKetzung

%

FlieOffrcnze

k(t/qram

Festigkeit

ks/nmm

Dehnung' 
.uf 50 mm

%

Kontrrition

%
C . . 
Mn . 
Si
S + P

0,22 — 0,30 
0,00 — 0,05 
0,25 — 0,28 
0,030— 0,045

21,1— 24,6 42,2— 49,2 25—35 40—50

C . . 
Mn . 
Si .
S - f  P

0,38 — 0,42 
0,00 — 0,65 
0,25 — 0,28 
0,030—0,045

28,1— 31,0 50,2— 62,2 15— 22 25-35

C . . 
Mn . 
Si . 
S +  P 
V . .

c  . .
Mn .
Si .
S +  P 
Xi .

0,20 — 0,25 
0,55 — 0,00 
0,25 — 0,28 
0,030—0,045 
0,16 — 0,20

23,2— 31,6 47,8— 52,6 20—25 35-50

0,25 — 0,35 
0,60 — 0,65 
0,25 — 0,28 
0,030— 0,045 
3,0 — 3,5

33,0— 40,3 56,2— 72,3 18— 25 30—40

c  . .

Mn .
Si . 
S +  P

0,28 — 0,35 
0,70 — 0,85 
0,25 — 0,28 
0,030— 0,045

26,6—3 f,0 52,6— 62,2 22,30 30-40
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der Eigenschaften yon Eisenbahnschienen durch  Titan* 
zusatz werden von der T itanium  M anufacturing Co., 
Niagara Falls, cinigo M ittoilungen1) gem acht.

Der Untersuchung des Einflusses von Silizium auf die 
Festigkeit des GuBcisens durch F . W  u s t  und C. K c t t e n -  
baeh3) ist die Untersuchung des Einflusses vęn  M angan 
auf die inechanischen Eigenschaften durch F . W l is t  und 
MeiBnor3) von GuBeiscn gcfolgt. Vier Yersuchsreihen 
mit 2,79, 3,08, 3,32 und 3,89 %  Gesam tkohlenstoff bei 
steigendem Mangangehalt wurden untersucht. Die Ge- 
halte an Grapliit und gebundener K ohle sind mogliclist 
auf gleicher Hóhe gehalten worden. D er Siliziumgehalt 
betrug durchweg 1,5 bis 1 ,8 % . Schwofel und Phosphor 
sind in allen Yersuchsreihen gleich und niedrig. Die 
Biege- und Zugfestigkeit, dio Durchbiegung, dio spezi- 
fischo Sehlagarbeit, die H arto  und das Gefiige wurden 
untersucht. Die Ergebnisse lassen sich in folgenden 
Satzcn zusammenfassen: Bis zu einem  bestim m ton in 
der Na ho von 1 %  liegenden M angangehalte steigen 
Zug* und Biegefestigkeit, bei hoherem M angangehalte 
sinkt die Festigkeit wieder. Dio D urchbiegung und 
spezifiacho Sehlagarbeit nehm en m it zunehmendem Man
gangehalt ab, und zw ar urn so starker, jo niedriger der 
Gesamtkohlenstoffgchalt ist. Dio H arto  nim m t m it 
steigendem Mangangehalt ste tig  zu, fiir goringe Mangan- 
gohalto bleibt sie jedoch infolge der gesteigerten Grapliit* 
abscheidung ziemlich konstant. Geringo M angamnengcn 
bis 0 ,3%  erhohon boi GrauguB m it etw a 1 ,5 %  Silizium 
die Graphitbildung, wahrend hohere M angangehalte bis
1,5 % ohne Einwirkung bleiben.

3. E influB  v o n  U n g le ic h m iiB ig k e i te n  (S c h la c k e n -
e in s c h lu s s e , G as-  u n d  S c h w in d u n g s -

h o h lr iiu m o ) . _

Die BilUungswarjno dos Schwefelmangans MnS aus 
metallischem Mangan und oktaedrisehem  Sehwefel bo- 
stimmten S. W o lo g d in e  und B. P e n k io w its c h .* )  Sie 
betriigt f. d. g Sulfid 723 W E ±  10 oder 62,901 W E  pro 
MolekuL Diese Zahi ist w eit hoher ais dio v o n I .T h o m s o n 8) 
gefundene.

Ueber das Schwinden und L unkern  des Eisens ver- 
ólfentlicht E rb r e ic h ’ ) einen liingcren A ufsatz, der 
jedoch nichts grundsiitzlich Neues enthalt.

4. E in f lu B  d o r  F o r m a n d e r u n g .

Dic Bedeutung der K erbw irkung bespricht E. H c y n 7) 
an Hand einer ausfuhrlichen L iteraturubersicht. Violfaeh 
"ird noch dic Tatsaeho ubersehon, daB bei allen A rten 
vou Kerben im K erbgrund dio Beanspruchung ein Yiel- 
Jaches von der m ittlc ren  botragen kann und hier daher 
haufig die zulassige Beanspruchung uberschrittcn  wird. 
besonders gefahrlich ist die K erbw irkung bei dauornden 
Heanspruchungen, wio der Yerfasser an  m ehreren Fiillcn 
scnnzeiehnet, Die Yerfahren zur Feststeliung der Korb- 
raipfindlichkeit werden crortert. F iir  dio Beurtoilung

’ ) The Iron and Coal T rades Rovieiv 1914, 23. Ja n ., 
8. 130.

W fist und C. K o t t c n b a c h :  Ueber den EinfluB 
Torl ę®Wenstoff und Silizium auf die Eigenschaften des 
gr&uen GuBeisons. Ferrum  1913, 8. N ov„ & 51.
, W u s t und H . M o iB n o r: Ueber den EinfluB
1 es Mangans auf dio m eehanischen Eigenschaften des 
grauęn (iuBeiaens. Ferrum  1914, 8. Ja n ., S.97.
1 l  ̂ ^ W o lo g d in e  und B. P e n k ie w i t s c h :  Sur la

■ ia i*ur do formation du  sulfurc de m anganfee. Comptes
1914, 16, Febr., S. 498.

} I. T h o m so n : System atische Durchfiihrung thermo- 
c e™Bcher Untersuchungen, S. 240.

! Fr. E rb  ro ic h :  Schwinden und L unkern des 
Jasens. GieBeJoi-Ztg. 1914, 15. Ja n ., S. 49; 15. Febr.,

fr J  ® e-vu : Die K erbw irkung und  ihre Bedeutung 
-r ™a Konstrukteur. Z. d. V. d. I. 1914, 7. Marz, S. 383.

X X X II.,.

dor Eignung der M aterialien zu K onstruktionszw ecken 
sind folgende Eigenschaften maBgebend: 1. die Strock- 
grenze, da  von ih r dio zulassigc B eanspruchung a b h a n g t;
2. die Bruchdehnung, d a  sio iiber den bei zufiilligen 
Uebersehreitungen der S treekgrenze yorhandenen Arbeits- 
v o rra t AufschluB g ib t; von der Form andorungsfahigkeit 
kann m an sich durch die K altbiegeprobe eine Yorstellung 
verschaffcn; 3. dio W iderstandsfahigkeit gegen Schlag, 
dio am besten am  fertigen S tuck (Schiene, Radreifen 
u. dgl.) vorgcnommen w ird; 4. die W iderstandsfahigkeit 
gegen K erbw irkung, iiber welcho die Korbschlagbiege* 
probe AufschluB g ib t; ais Erganzung kann dio Priifung 
durch W echselkerbschlagbicgeprobe vorgenommen werden. 
(Ygl. hierzu den A ufsatz von J .  K I o in  in dieser Zeit
schrift)1).

Die H aufigkeit und die wahrscheinlichen Ursachen 
der Briicho von Teilcn ortsfester M aschinen cro rtert 
M. L o n g rid g e * )  an H and  eines um fangreichen sta tisti- 
schon M aterials. Besonders in teressant sind die vom 
Yerfasser orw ahnten ErmUdungsbrucho von Achsen und 
Wellen.

Die zeitweilig innerhalb des Schienonkopfes beobach- 
te ten  charakteristisehen Briiche, die m eist von einer 
nahezu kroisrunden kra tera rtigen  Vertiefung ausgehcn 
und  sich fiicherformig ausbreiten, wobei dio erw ahnte 
V ertiefung im Gegonsatz zum iibrigen kristallinen Brueh- 
gefiige fast g la tt erschcint, werden in zwei sehr interessan- 
ten Aufsiitzon von R. J o b 3) bzw. P . H. D u d le y 4) bchan- 
delt. Diese Briiche tragen  offenbar ebenfalls den C harakter 
von D auerbruchen. Beidc Yerfasser fiihren ihr A uftreten 
auf UngleichmiiBigkeiten, wio Schlackeneinschliisse, Sei- 
gerungen u. dgl., zuriick. Zu diesen Ursachen tre ten  
nach D udley noch ungleichmaBige E rhitzung des Blockcs 
auf den fiir den Kopf bestim m ten Seiten, zu kaltcs W alzen 
und ungleichmaBige Abkiililung der Schieno sowie Aus- 
richten  von zu sta rk  auf dem  W arm bett gekrum m ten 
Schienen, U m stande, dio das A uftreten innerer Spannun
gen im  Schienenkopfe und dam it die E inleitung des 
Erm iidungsbruchcs zur Folgę haben konnen. D er SchluB- 
folgerung yon R. Job , daB dio erwiihnton Briiche keines- 
wegs auf die verandertcn  neueren Bctriebsverhiiltnisso 
zuriickzufiihren seien, kann n ich t bcigepflichtct werden, 
da  bei gleichen Ursachen dieser Briiche bei den neuzeit- 
lichen B etriebsverhaltnissen der B ruch durch Erm iidung 
jedenfalls viel friiher e in tr itt, ais dies chcdem der Fali war. 
E inen allgemeinen Ueberblick uber die F rage der Er- 
m iidung g ib t an H and  einer vorziigiichen I^iteratur- 
zusammenstcllung, ohno jedoch wesentlich Neues zu 
bringen, \Y. K i r p i t s c h e ^ * ) .

D ie Frage der Riffelbildung auf Eisenbahnschienen 
crortert S. P. W. D * A lte  S e  11 on®). Ala wesentlich fiihrt 
der Yerfasser den  zu niedrigen Kolilenstoffgc h a lt des ub- 
lichen Schienenm aterials an, da , wie W. W . B e a u m o n t 7) 
nachgewiesen habe, die statischen Drticke haufig b<*-reits 
die Quetschgrenzc uberschroiten. Die H auptursache der 
Riffelbildung w ird den Schwingungen der W agon zu- 
geschrieben; dio Yorgiinge beim  W alzen und Abkuhlen 
der Schiene kom m en kaum  in Frage. Moglich konnten

J) J . K le in :  Ueber G uteproben an  Błechen. St. u. E.
1914, 22. Ja n ., S. 136.

8) M. L o n g r id g e :  Breakdow ns of s ta tionary  engines, 
Enginecring 1914, i3 . Febr., S. 232.

3) R. J o b :  In te rn a l transverse cracks and  fissures 
in rails. Railw ay Age G azette 1914, 6. Febr., S. 266,

*) P. H . D u d le y :  In terio r transvcrse fissures in rails. 
The Iron  Age 1914,“l9 . Febr., S. 492.

5) W. K i r p i t s c h e w :  Ueber die Erm iidung der 
M aterialien im Zusam m enhang m it ihrem kristallinen 
Gefiige. Zeitschrift der Gesellschaft der Technologen 
(Russ.) 1914, 15. Ja n ., S. 51; 15. Febr., S. 91.

*) S. P . W . D ’A lte  S e l lo n :  R aił eorrugation and its 
causes. Iro n  Coal T rades R ew  1914, 27, Febr., S. 318.

T) W. W . B e a u m o n t:  Vgl. St. u. JfŁ 1912.
4, Ja n . S. 21/3.
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ais Ursaeho fcrner Yersehiedeno Oberflachenharto und 
innere Spannungen sein. Ob dio Ansicht des Yerfasserg, 
eine geringo E rhohun« dea Kohlcnstoffgehalte.s werde dio 
Beseitigung der RiffelbUdung zur Fnlgo liabcn, zutrifft, 
is t fraglich, da  kein Zweifel dariiber besteht, daB lUffcln 
en tstehen  konnen, wenn der statische Druck wcit unter- 
halb  der Quetsebgrenze gelegcn ist. Dio Yeriindcrungen 
einiger E igenschaften yon Flufloisendrahten durch den 
ZieliprozoB untcrsuchte  H. A l t p e t e r 1), woriiber noch 
ausfiihrlichcr in dieser Zeitschrift berichtet werden wird.

Ij. G u i l l e t  u n d H .R  óv i l l o n !)sow ieP . G o e r e n s  und
G. H a e r te l* )  fanden bei 400° cin Mindestmafl der Sehlag- 
festigkeit. Dieso T em peratur liegt ziemlich w eit oborhalb 
der T em peratu r der’ B lauhitze, so daB man dieses Ergeb- 
nis m it der bekannten B laubriichigkeit n icht in Zusammen
hang bringen kann. G. C h a rp y * )  h a t daher einer Reihe 
von Probon boi Tom pcraturen von 15 bis 400“ Form- 
anderungen erteilt und dann dio Schlagfestigkeit unter- 
Rucht. D as Ergobnis war, daB allo Materialien nach 
vorangogangener Form anderung bei 2500 ein Mindest- 
maB der Schlagfestigkeit aufwiesen. Diese Tem peratur 
stinun t viel besser m it der T em peratur der Blauhitze 
iiberein. Noch interessanter ist jedoch das Eręebnis, 
daB dio Abnahmo der Schlagfestigkeit nach yoran- 
gegangener Form anderung bei 250 •  in hohem MaBe von 
der (jualitiit des .Materials abhiingig ist; je reiner das 
M ateriał war, um so geringer war die Abnahmo der 
Schlagfestigkeit; auch N ickclzusatl yorm indert sio 
ganz betraehtlich. Vgl. h ie n a  auch dio ahnliehen Ergeb- 
nisse von J . K l e i n 4) an ZerreiBprobcn.

5. E in f lu B  d e r  W a r m e b e h a n d lu n g .

In  neuerer Zeit ist ein wachsendea Interesse an der 
Frage der 'W armebehandlung von Metallen unii Legierun- 
gen, die eine vorangegangeno Kaltform andorung crlittcn, 
w ahrzunehm en. E s hat sich gezeigt, daB solche Materialien 
beim Gluhen u n te r  UmstJinden ein besonders groBcs 
K ornw achstum  aufweisen. Dio GroBe des W achstums 
is t abhangig von dcm  Grade der yorangegangenen Kalt- 
form anderung sowie von der G liihtem peratur und jeden- 
falls auch von der Gluhzeit. E in der Februar-Versammlung 
des American In s titu te  of Mining Engineers yorgelegter 
Bericht iiber das Kornwachstum  von Siliziumstahlen*) 
ist in dieser Z eitschrift bereits besproehen worden. Von 
ollgemeinerem Interesse fiir dieso Frage sind einige an 
M etallen yorgenommene U ntersuchungcn. So gelangt 
ais Ergobnis seiner an reinem Zink ausgefuhrten Yersucho
G .T im o tc o fP )  zu folgenden allgemeinen SehluBfolgerun- 
gen. D urch Gluhen bei einer beliebigon T em peratur wird 
der EinfluB der K alt form anderung aufgehoben, und zwar 
um so raschcr, jo liohcr dio T em peratur ist. Gleiehzeitig 
streben die K órner einem Hoclistwert zu. und zwar 
ebenfalls um  so raseher, je hiiher die G liihtem peratur ist. 
In tcressan t ist fem er noch die Beobaehtung des Yer- 
fassers, daB leichte Erschuttorungen b iim  Zink schon das 
A uftreten  von Gleitlinien hervorrufen und sogar bereits

l ) H - A l t p e t e r :  BeitrSge zur K enntnis des Ein- 
flusses des D rahtziehens auf die Eigenschaften yon FluB- 
eisendrahten, speziell auf deren Festigkeit und Biegbar- 
keit. D issertation Breslau, 1914.

*) I -  G u i l le t  und H. R e y i l lo n :  Rev. de Mer. 1909
1. Ja n ., a  94.

a) P . G o e re n s  und G. H a e r t e l :  Z. f. anorsr.Chem
1913, 17. April, S. 130/44.

) (». C h a r p j  : Sur la fragilite produite dans ies 
fers e t  aciers p a r  deform ation a  differentes tem peratures. 
Comptes rendua 1914, 2. Febr., S. 311.

*) J .  K le in ,  a. a. O.
•) W, E. R u d e r :  U rain grow th in Silicon stee l. Buli. 

of th e  Ani. Inst. of Min. Eng. 1913, Dez., S. 2805.
T) G. r im o t e e f f :  Sur la recristallisation du  zinc 

ecroui. Rey. de Met. 1914, Ja n ., S. 127,

die GuBspannungen diesen EinfluB ausiiben. Hanriot 
und L a h u re ')  gelangen duroh Untersuchungen der Kugel- 
druekharto von k a lt  deform iertem  Silber und Ziuk in 
ahnliehen SchluBfoigcrungen: 1. Bei gleieher Gliihzeit 
ycrliiuft der GliihprozeB um so Yollstiindiger, jo hóher 
dic G liihtem peratur ist. 2. Dio zum Yollstandigen Avs- 
gliihen erforderlicho G luhzeit ist um so groBer, jo nicdriier 
die G liihtem peratur ist. 3. D er EinfluB des Ausgliibens 
niacht sich bei um so niedrigerer Tem peratur benierkbar, 
jegroB erder Grad der yorangegangenen Kaltformandernng 
war. 4. Die K ugoldruckhiirte is t zu,’ Ermittluns; des 
Materinlzustandes em pfindlicher a is der /crreiBversnch.

Dieselben Yerfassei*) stellten fcrner Bcziehungen ani 
zwischen der H artę  und der Festigkeit cincrseits und der 
Dehnung anderseits an  Silber und  Messing in Yerschie
denen Gluhzustanden. E in beliebigea Materiał kann eine 
bestimmto H iirtc erlialten 1. durch  ein bestimrates MaB 
von Gliihung nach K altform anderung (rogclbar durch 
Gluhzeit und G liihtcm poratur); 2. durch ein bestimrates 
-MaB der K altform anderung nach Gliihung. Ersteres 
Yerfahren wiirde im allgem einen eine Hnrtevcrmindcrung, 
letzteres einer H artestcigerung entsprechen. Becbt 
intcressant ist nun daa Ergcbnis, daB den auf Yersehie- 
denein W ege (1 und 2) erhaltcncn gleichen Hiirtezahlen 
nicht im cn tfern testen  gloicho Festigkeitcn und Dehnungen 
entsprechen. Diese ŚchluBfolgerung des Yerfassers, dic 
Yon allgcmcinem Interesse ist, w ar yorauszuseheD, da 
ein wichtiger P unkt furdcnY ergleich der bciden Materialien 
auBer B etrach t goblieben is t: Bei gleieher Hartę ist der 
M atcrialzustand Ycrschicden. Dio Untersuchung des 
Gefuires hiitte AufschluB gebon konnen.

Der W arm ebehandlung durch Gliihen wird auch in 
der P ra s is  nouerdings m ehr Aufmerksamkeit geschenlt
1 nsbesondere dio G liihtem peraturen werden dor jcweiligec 
M aterialzusam m ensetzung angcpaBt. Eine Arbeit von
H. M ey er3) bezweckt, fiir dio Wiirmebehandlung tod 
perlitischen N iekclstahlcn U nterlagen zu schaffen. Zu 
diesem Zwecke muBto die L age von A3 zuniichst ermittelt 
werden. Dio A rbeit erschoint demniiclist in dieser Zeit 
schrift im Auszuge.

Ebenfalls eine F rage der W arm ebehandlung ist nach 
W. G u e r t l c r 4) die H erstellung des Damaszencrstahles. 
N. T. R ela iow *) hatto  nachgowieaen, daB im Damaszener- 
stahl der Zem entit in Form  yon kugeligen A n sa m m lu n g e n  in 
einer Fcrritgrundm asso vorhandon ist, und daB die  ̂
teilung dieser Zem entitansam m lungcn dem Stahlo das 
Damastgefugc ertcilt. D er Verfasser Lst d e r  Ansicht, dali 
die Neuentdeckung des Verfahrens auf dem Wege lang- 
andauerndei E rhitzung bei hohenT cm peraturcn kaum znni 
Ziele fiihren iliirfte, daB yiclmohr dio Abeonderung <1̂  
Zemontita in F onn  yon kugeligen Ansammlungen lediglich 
dureh langandauerndo E rhitzung bei Tem peraturen unter- 
halb 700° zum Zielo fiilirt. D abei ist auf den Anfars5, 
zustand des M aterials ltuckaieht zu nehmen. Fiir <iŁ< 
mikroskopische Gefiige des D am aststahlea ist diese 
SclduBfolgerung zwoifellos einwandfrci, sie umfaBt jctloch 
dio Ursache des A uftretens des charakteristischcn miki'0' 
skopisehen Gcfuges, also die Yerteilung der Zementit- 
ansammlungen, noch niclit.

*) H a n r i o t  und L a h u r e :  Sur les tempćraturt*
m inim a do recuit. Comptes rendus 1914, 20. Jan ., S. 2®-

’) H a n r i o t  und L a h u r e :  Sur 1’ćcrouissage asecu-
d an t e t descendaut. Comptes rendus 1914, 9. Fehr>
S. 404.

s) H. M e y e r: Metallographischo Unterlagen fiir -;!; 
arm ebehandlung perlitischer Nickelstahle.

DLsa. Breslau, 1914.
*) W. G u e r t l e r :  Yom Problem  des alten  Danu*' 

zenerstahls. In t. Zeitschrift fu r Metallographie IW** 
Ja n ., S. 129.

s ) N. T . B e la ie w : Ueber D am ast, Mctallurgie 19H>
8. Aug., S. 449/50 ; 22. Aug., S. 493/7 ; 22. N'“r-
S. 699/704. Ygl. St. u. E . 1912, 1S. Ja n ., S. 1H/5-
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Fiirmaneho Anomalien im Y erhalten d er m agnetbęben 
Eigenschaften von abgeśęhreckten S tah len  bzw. von 
martcnsitischen bzw. austenitisehen Sonderstahlen is t es 
zuniichst scheinbar noch unmoglich, auf dem Boden der 
Modifikationstheorie einwandfrcio Erkliirungen zu geben. 
Dio WciBsche AnsĆnauung iiber den  ferrom agnetisehen 
Zustand scheint sich dagegen besser zur E rklarung der 
heobachteten Anomalien zu eignen. S, H i l p e r t  und 
seine Mitarbeiter3) haben dieser Frago ihro bcsondere 
Aufmerksamkeit zugewendet, und H ilpert v e rtritt ins- 
bcsondere den S tandpunkt, daB n u r eine Untersuehung 
des Materials nach sta ttgehab te r W arm ebehaudlung, also 
bei gewohnlicher T em peratur, in der Lage sei, den S tahl 
in magnetischer Beziehung zu kennzeiebnen. Zwei weitere 
Arbeiten auf diesem Gebioto liegen vor. Die eine von 
P. W ink ler2) bofaBt sich m it den ferromagnetlsehen 
Eigenschaften von W olfram- und Kohlenstof fata hien m it 
einem Anliang iiber die Einw irkung des Erdfeldes auf 
die Stahle wiihrend der therm isehen Bchandlung. Zwei 
Reihen von Stahlen wurden untersucht, eine m it einem 
Kohlenstoffgchalt von 0,25 bis 1 ,18%  und eine weitere 
Rerne mit W olframgehalten von 0,48 bis (5,95 % , w o be i 
allerdings dio Kohlenstoff-, Silizium- und Mangangehalte 
nicht unerhebliche Abweichungen aufwiesen, Die Ma- 
gnetisierbarkeit wurde bei verschicdenen F eldstarken be
stiami t und die K oerzitivkraftm essung m it einer ein- 
gehend beschriobenen Yersuchsanordnung ausgefiihrt. Es 
ergibt sich fiir die Kohlenstoffstahle, daB bei langsamer 
Abkiihlung die E rhitzungstem peratur und beim Ab- 
schreeken die Hohe der A bschrccktem peratur, sofern sie 
oberhalb 700° gelegen ist, keinen wescntlichen EinfluB 
ausubt, Die K oerzitivkraft zeigt in den abgeschreekten 
Stahlen einen H óchstw ert bei 0,9 %  Kohlenstoff, in den 
angelassenen Stahlen ainkt sio m it steigender AnlaB- 
temperatur auf einen bei 400° gelegenen M indestwert, 
demnaeh wieder eineBostatigung der besonderenBedeutung 
dieser Temperatur fiir das Anlassen abgeschreckter Stiihle. 
Den Ergebnissen der U ntersuehung an  W olframstiihlon 
Bind leider die Abkiihlungskurven dieser Stahle nicht 
beigegeben, so daB eine Beurteilung dieser Ergebnisse 
im Zusaramenhang m it der mikroskopischen U ntersuehung 
nicht inoglich ist. In teressant ist die vom Yerfasser fest- 
gestellte Tatsache, daB ein S tahl m it etw a 0,0 %  W olfram 
und 1,2%  Kohlenstoff m agnetiseh gunstigere E igen
schaften aufwoist ais ein S tahl m it deinselben W olfram- 
gełiait und geringerem Kohlcnstoffgehalt. Ferner zeigt 
•feli, daB bei einem K ohlenstoffgchalt von 1 .2 %  m it 
zunehinendem W olfram gehalt von 1 %  W olfram  an die 
Koerzitivkraft nicht m ehr wesentlich steigt, und daB die 
Sattigungswcrte sinken. Eine auffallig niedrige Permeabili- 
ta t ergab ein S tahl m it 7 %  W olfram. Von besonderem 
Interesse ist endlich die Fcststellung, daB das Erdfeld 
bei der thermisehen Bchandlung von S tahlen eine W ir
kung ausiibt, die m it Hilfe einer sinnreichen Yersuchs- 
anordnung direkt erm itte lt wurde. Die beim Absehrecken 
auftretcnde mechanische Beanspruchung des Stahles 
bediagfc eine Yerstarkung der durch  das Erdfeld erhal- 
tenen Remanenz.

Aus der zweiten A rbeit von W. K o h l3) iiber die 
Eigenschaften des Nickels und  seiner Legierungen mit 
Kupfer und Eisen interessieren hier besonders die vom 
^erfasser untersuchten Nickels tiihle m it 20 und  27 %  
-Nickel. Sie zeigen noch dio charakteristischen Eigen- 
sehaften des Eisens, und d a  eine Legierung m it 33 %

l) S. H i lp e r t ,  E . C o W e r - G la u e r t  und W. M a- 
th es iu ,, St. u. E. 1912, 18. Ja n ., S. 96/104.

* F • W in k le r : Ferrom agnetisehe Eigenschaften von 
Kohlenstoff- und W olfram stahlen. D ie E inw irkung des 
frdfeldes auf Stahle w ahrend ihrer therm isehen Behand- 

lm -'z Dissertation Berlin, 1913.
) W* K o h l: Ueber die m agnetischen Eigenschaften
Nickels und seiner Legierungen m it K upfer und

‘n- Bissertation Berlin, 1913.

Nickel noch n icht dio kcnnzcichncnden m agnetischen 
E igenschaften des Nickels aufweist, so h a lt es der Yer
fasser n icht fu r ausgcschlossen, daB bei diesem Gehalt 
eine Yerbindung vorliegt. Die Irroversibilitat, d. h. dio 
Abhangigkeit der m agnetischen Eigenschaften vom Tem- 
poraturweg, is t eingehend an den beiden S tahlen unter- 
■aehl worden. F iir den  S tahl m it 20 %  Nickel konnte 
festgestellt werden, daB dio Irreversib ilita t m it steigender 
T em peratur zunim m t. D a das gleiche der F ali w ar beim 
lleinnickel und einer Nickel-Kupfer-Legiening m it 1 0 %  
K upfer, so g laub t der Yerfasser, daB dio IrrcY crsibilitat 
eine allgemeino E igenschaft der ferrom agnetischen Metallo 
sei und eino auBerordentlich lange Aiisdehnung der ther- 
mischen Bchandlung diese Erscheinung wieder zum Yer- 
sehwinden bringe, d. h. daB bei steigender wio bei sinkender 
T em peratur dieselbe GroBe der M agnetisierbarkeit erreieht 
werde.

E in  neues Y erfahren fu r die ortiicho Oberfliichen- 
hiirtung von S tah l m it hoher Festigkeit, das von der eng- 
lischen Firm a Y ic k e r s  stam m t,1) diirfte weitere Kreiso 
interessieren. D as Yerfahren der E i n s a t z h a r t u n g  
is t nicht fiir alle Stahle und allo Stiiekc anw endbar. D as 
ńeu empfohlene Yerfahren kann  dagegen ste ts  dort an- 
gewendet werden, wo die E insatzhiirto vcrsagt, d. h. bei 
verhaltnismaBig weichen S tahlen und bei grćiBeren Stiik- 
kon, bei denen die Gefahr des Vcrziehens befiirchtet wird. 
Das Stiick w ird bis auf die zu hartendo Stelle in W asser 
getauch t und  letztere m it einem AzctylenschwciBbrenner 
erh itzt. Dio Abkiihlung erfolgt, je nach der zu erzielenden 
H artę , entw eder durch das Stahlstiick selbst oder d u rc h  
W asser. E inzelheiten, auch betreffs der zweekraaBigsten 
Stahlsorten, der K osten und der erzielten Dicken der 
geharteten  Schicht, sind in dem Aufsatz en thalten . Er- 
w ahnt sei noch, daB das Verfahren zur órtlichen H iirtung  
yon GuBeisen und TemperguB benu tzt werden kann.

Bei gróBeren Stiicken h a t hiiufig der endgiiltigen 
W arm ebehandlung durch  Absehrecken und Anlassen eine 
ahnliche „einleitende“  vorauszugchcn. D ie Verfasser be- 
zeichncn diese ais homogenisierende W armebehandlung^ 
dereń Zweck hauptsiichlich der Ausgleich der Konzentrat io- 
nen innerhalb der prim aren M ischkristalie ist. W eder der 
Zugversuch noch die mikroskoplsche U ntersuehung sind 
in der Lage, s te ts  dariiber AufschluB zu geben, ob d er 
Zweck der W arm ebehandlung tatsaehlich erreieht ist.
F . G i o l i t t i  u n d  S. Z u b lc n a 2) schlagen ein neues, rechfc 
interessant.es Y erfahren vor, durch das m an in die Lago 
gesetzt werden soli, das Ergebnis der vorlaufigen W arm e
behandlung zu iiberwachen. D as Verfahren beruh t auf 
therm ischer Grundlago und besteh t in folgendem : Eine 
Probo des gleiehen Materiał*, dessen \V annebehandlung, 
wie m an sich Yorhcr iiberzeugto, allcn Anspriichcn genugt, 
wird nach der Differentialmethcxie ais Yergleichskorper 
m it einer Probe des M aterials, in dem der Erfolg der 
vorliegenden W arm ebehandlung bestim m t werden soli, 
therm isch untersucht. Dic^s kann  in  jedem  A pparat, der 
die A ufnahm e von D ifferentialkurven ges ta tte t, erfolgen; 
die Yerfasser w andten  den  Saladinschen an. Selbstver- 
standlich ist der Erfolg der Methode nur dann gesiehert, 
wenn eine geniigende E rfahrung uber das Y erhalten von 
Norm alproben Yorliegt. An einigen BeLspielen erortein  
die Yerfasser dio Anwendung des Yerfahrens.

6. K o r r o s io n  d e s  E is e n s  u n d  s e in e r  L e g ie ru n g e n .
Die B efurchtung, daB die GroBe des Angriffs yoii Eisen 

infolge der groBeren oder geringeren Potontialdifferenz in 
B eruhrung m it anderen Metallen in einem E lek tro ly t 
ste igt, h a t sich bei den  Versuchen Yon R. H. G a io e s 8)

Ł) Engineering 1914, 13. Febr., S. 212.
*) F. G i o l i t t i  und S. Z u b le n a :  Sul controllo dello 

tem pre prelim inari degli acciai in g randi masse. l^a
M etallurgia ita liana 1913, 31. Doz., $. 805.

a) l i .  H . G a in e s :  Corrosion of m etals and alloys 
in con tact. Engineering R ccord 1914, 24. Ja n ., S. 103.
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a is  unbegriindet erwiesen. S tahl wurdo erst allein, sodann 
in  B eruhrang m it M anganbronze, Błei-, Kupfor- und 
H onelm etaU  in  B eton und  in  W asser auf seino Korrodier- 
barkeit untersucht. In  letzterem  Falle w ar der Angriff 
n ich t gro Ber ais im ersteren. Dio Erklarung hierfiir ist 
-darin zu suchen, dali dio durch UngleichmiiBigkoiten 
(Schkckeneinschlusse u. dgl.) des Eisens in diesem selbst 
en tstehenden  Potentialdiiferenzen viel bedeutender sind 
a b  die durch  den K o n tak t m it den  genannten Metallcn 
heryorgebrachten und  sie letzten? daher verdecken.

7. G e s c h ic h t l i c h o s ,  A llg e m e in e s  u n d  A p p a r a te .

In  einem interessanten Aufsatz w eist N. T. B e la ie w 1) 
nach, daB lange vor den U ntersuchungen von C a r s te n ,  
A b e l und M u l le r  schon G u y to n  d e  M o rv e a u  1777 
d ie  beiden Kohlenstofform en E isenkarbid und G raphit 
-erkannt und  isoliert h a t, und  daB ferner lange vor den 
Entdeckungen Sorbys der Franzoso B r e a n t  1823 die 
S tru k tu r  des D am aststahles richtig  erkannte. Sehr 
in teressan t ist der Hinweis von B reant auf die Tatsache, 
■daB nur geeignete W arm ebchandlung dio D am aststruk tur 
hervorbringe, E in  in die Kokille gegossener S tahl zcige 
dieselbe S tru k tu r, doch sei sie nur un ter der Lupo sichtbar. 
Endlioh weist Belaiew auf die grundlegenden Arbeiten 
von A n o sso w  (1828 bis 1837), ebenfalls ein Yorgiinger 
yon Sorby, hin. S tets, auch insbesondore bei Sorby, 
gab  die makroskopische Untersuchung, dio bereits bei 
den  O rientalen zur Beurteilung des D am astes geiibt wurde, 
den  Ans to B zur mikroskopischen Untersuchung. Alle 
diese Beobachtungen waren jedoch verfruht, und erst 
d ie  U ntersuchungen von Sorby, Tschernoff und Osmond 
aowio dio Anwendung der Phasenlehro durch Lo Chatclier, 
Roozeboom und Roberts-A usten haben dio jetzigo E n t
wicklung der Motałlographie ermoglicht.

„D ie neuzoitlichen Bestrebungen bei der Priifung der 
.Metalle*4 betite lt sich ein Aufsatz von W. R o s e n h a in 2), 
•dessen Leitgedanken folgende sind: Eine Untersuchimgs- 
inethodo h a t nur dann W ert, wenn sie entweder die Be- 
<lingungen des Betriebes gonau nachahm t, oder wenn sio 
eine exak t definierto physikallsche GroBe erzielfc. Die 
in der heutigen M aterialpriifung ubłichcn Verfahren wer
den daraufhin  einer kurzeń Besprechung unterzogen. 
F iir die Einzelheiten muB auf die Quello rerw iesen worden. 
W ir t  T a s s in 8) bespricht die Anwendung der Metallo- 
,graphie ais Betriebsmetho<lo und heb t insbesondoro dio 
B edeutung der mikroskopischen Untersuchung an fertigen 
S tucken h e rro r; so kann  z. B. der G luhzustand von 
S tah lgu  Bstucken leicht im B etriebe festgesteilt werden. 
Es wird eine Yersuchsanordnung beschrieben, dio die 
.Beobachtung, das Phofcographieren und Fcrtigstellen einer 
M ikrophotographie im Betriebe gesta tte t.

Die F ortschritte  bei der H erstellung und Priifung von 
GuBeison an H an d  einer ausfuhrlichen Literaturzusam m en- 
ste łłung bespricht M arinę-O berbaurat S c h u lz 4). Dio Be- 
deu tung  der m ikroskopischen U ntersuchung bei hoherer 
T em peratu r heb t A. K i t  U5) hervor und bosehrcibt ein Mi
kroskop m it IIoiz vorrichtung, das sich zu solehen Yersuchen 
eignet. Die H eizvorrichtung besteht aus einem m it einer 
Q uarzplatto  yersęhlieCbaren Heriius-Ofen. Dio Untersu-

ł ) N. T . B e la ie w : Los precurseurs do la metallographie, 
B ev. de Met. 1914, I ,  Febr. S. 221.

*.) W. R o s e n h a in :  Modern tendencies in  th e  testing 
of m etals. T he Engineer 1914, 27. Marz, S. 339.

3) W ir t  T a s s in :  M etallography as applied to  
inspection. Journ . In d . Eng. Chem. 1914, F ebr., S. 94.

*) S c h u lz :  Fortschritte  in der H erstellung und Pru- 
fung von GuBeisen. Yerh. d. Yereins z. Bef. d. Gewerbe- 
fleiBes 1914, H eft 1, S. 53; H eft 2, S. 101.

s ) E. K i t t l :  Einiges iiber Untersuchungsmethodon 
bei hoheren Tem peraturen und das Heizmikroskop. 
Oosterr. Ztsehr. f. Berg- und Hiittenwesen 1913, 27. Dez.,
S. 745.

chung leicht oxydierbarcr Metallo kann in einer neutrak-u 
Gasatmosphiiro vorgonommen werden. Das Mikroskop iat 
jedoch fiir dio U ntersuchung von Eisenproben wetiig 
geeignet, da  lediglich die Untersuchung in neutraler 
Gasatmosphiire in B e trach t kom m t. Ais ncutrales Gas 
ware jedoch nur S tickstoff zu verwenden, und es steht 
nach den neueren U ntersuchungen von Tschischewski 
fest, daB Stickstoff das Gefiigo des Eisens verandert. 
Ferner ist dio Einstellung des Objektcs zu schwierig, und 
im iibrigen, wie der B erich tersta tter friihcr gezeigt hat1), 
ist die U ntersuchung des Eisens bei hoheren Temperaturen 
wenig aussichtsreich, da  sich auf den Schliffen eine dunne 
Schicht bildet, die sich n ich t veriindert und nur durch 
Aotzung en tfern t w erden kann.

Einen olektrischen Yakuumofen fur hohe Tem
peraturen besehreiben J .  W o lf  und E . M uller1). Der 
Heizkórper besteht aus einem K ohlerohr m it Einschnitten. 
Mit einem Strom aufw and von 15 KW  lafifc sich eine 
T em peratur von 2850° erreichen. Der Ofen ist billiger 
ais der von R uff beschriebene. R. K iihnel und
E. H. S c h u lz 3) geben eino ausfiihrliche Zusammen- 
stellung aller zur H artcpriifung benutzter techtmeh 
brauchbarer A pparate. P- Oberhoffer.

Neuere GieBwagenbauart.
Dasselbo Ziel, den F ahran trieb  bei GieBwagen wider- 

standsfahiger zu m achen, das die Deutsche Masehinen- 
fabrik A. G., Duisburg, in der frtthcr beschriebenen WeUe4)

zu erreichen such t, s treb t dio M aschinenfabrik A. G. Tigler 
durch die in Abb. 1 dargestellte B auart an.5) Der Motor 
tre ib t hier durch  ein doppeltes Yorgelege unm itte lb& r

*) O b e r h o f f e r :  M etallurgie 1910, 8. Sept., S, 354. 
*) J .  W o lf  und E. M u lle r :  E in  olektrischer Yakuins* 

ofen fu r hohe T em peraturen. Z. f. Elektrochemio 191 ,
1. J a n ., S. 1.

3) R . K u h n e l  un d  E . S c h u lz :  H lirteprufer. OieBe^J'
Z tę . 1914, 1. Ja n ., S. I ;  15. Ja n ., S, 56; 1. Febr., S. S ■

*) Vgł. S t. u. E . 1914, 23. Ju li, S, 1264/5.
*) Ygl. Zeitsehrift des Yercines deutscher Iiigenieure

1914, 17. Ja n ., S. 115/6.
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dic Aehsen der auBc- 
ren Laufriider an un
ter Zwischensehaltung 
je einer Kreuzgelenk- 
kuppclung nach Ab
bildung 2. DieEinzel- 
heiten gehen aus den 
Abbildungen genfl- 

gend deutlich hervor, 
Bezuglich der Gelen- 
kigkeit ist die B auart 
der \-on der Deutsehen 
Maschinenfabrik aus- 
geffihrten kaum iiber- 
legeu, in ihrer Ausffth- 
rung diirftc sie indes- 
sen kostspicliger sein, 
auch ihre Ueberwach- 
ung weniger einfaeh.

Abbildung 2. Kn*uzgeltMikku|>pluug zum OleOwftg^n-Ffthrantrleb nach Abb. 1.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

27. Ju li 1914. |
KI. 1 a, M 53 280. V orrichtung zum Vermischen 

von Koksasche m it dem Abwasser von Kohlenwaschen. 
Hermann Mack, H am m  i. W ., Borbergstr. 3.

Kl. 4 g, V 12 670. SchweiBbrenner m it einem schlitz- 
furmigen G asaustrittskanal und einer Mischkammer im 
Brennerkopf. Gustav Vogel, Dusseldorf, R atingerstr. 14/16.

KI. 24 b, E  20 050. Regenerativofen m it Teerol- 
verbrennung. H . E ckard t, Berlin-Halensee, Johann  
Georgstr. 3.

KI. 24 f, H  62 283. Stufenhohlroststab. Egon Hey- 
decker, Berlin-Wilmersdorf, Joachim  Friedrichstr. 2;).

KI. 31 b, K 57 546. Form m aschine mit kippbarem  
Modellplatten-Trager. H ans Koch, D ietikon, Ziirich, 
Schweiz.

KI. 80 b, II  65 007. Verfahren der H erstellung von 
Hochofenzement durch Mischen getrenn t verm ahlener 
kalkreiclicr Zuschlage und  kalkarm er Schlacke. ,.H ansa“  
Cement- u. Filterwerke m. b. H ., Haiger, Dillkreis.

30. Ju li 1914.
KI. 17 f, J  16038. W arm eaustauschvorrichtung; ins- 

besondere fiir hochgespannten Dampf. H ugo Junkers, 
Aachen, Frankenburg.

KI. 24 b, V 10 971. Yerfahren zur Zufuhrung ver- 
schiedenartiger flussiger Brennstoffe durch eine gemein- 
same Leitung. Robert Yoigt, Leipzig, E lsterstr. 59.

KI. 24 c, S 36 957. Gasofen m it W arm espeichern und 
stets gleicher Richtung der den Ofen beheizenden Flam m e. 
Friedrich Siemens, Berlin, Schiffbauerdam m  15.

KL 35 a, P  32 522. K iibelkatze fiir Hoehofensehriig* 
auf^uge mit einem schwenkbaren Arm, durch  dessen Be- 
wegung das Heben und Senken des Kiibels bewirkt -wird. 
J. P°Wig, Akt. Ges., Coln-Zollstock, und Adolf Kuppers, 
Coln-Klettenberg, Petersbergstr. 62.

KL 40 a, H 59 150. Yerfahren zur Reinigung von 
Koksofengasen und von m etallsalzhaltigen Abwassern. 
Hochofenwerk Liibeck, Akt. Ges., H errenw yk im  Liibeck- 
seben.

KI. 49 f, D 29 135. Biegemasebine m it einem auf dem 
Kern der Biegewalze angeordneten yerschiebbaren Teil. 
Dampfkessel- u. G asom eter-Fabrik vorm. A. W ilke & Co., 
Braunschweig.

KI. 49 f, N 14 178. Rohrbiegemaschine. P au l Neun- 
orf, łtan k fu rt a. M., M orfelderlandstr. 15.

l) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
_ age an wahrend zweier Monate fur jedermann zur 
^ruicht und Einsprucherhebung im Patentam te zu 

Berlin aus. '

KI. 49 g, I i  55 867. PreBverfahren und Schmiede- 
presse zur H erstellung gcschm iedeter Wagenriider u. dgl. 
in, zwei Schmiedgangen. Jo h n  Morrison H ansen, P itts- 
burg, V. St. A.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
27. Ju li 1914.

KI. 7 c, Nr. 611 969. A nordnung an  vereinigten 
Bleehbiege- und Bleehrichtemaschinen zum Ausschwenken 
der Richtwalzen. F ritz  Haferung, Berlin, U rbanstr. 37.

Kl. 7 c, Nr. 612 177. A ntriebsvorriehtung fiir die 
Oberwalzen von Blochrichtemaschinen. Bonner M aschinen
fabrik Monkeinoller, G. m. b. H ., Bonn a. Rh.

KL 19 a, N r 612 021, Metallschwelle fiir Schienen. 
H arry  Sm ithson Gover, Bel Air, M aryland, Y. S t. A.

Kl. 31 b, Nr. 611 965. Ruttciform m aschine m it 
mechanisch angetriebenem , m it Schwungmasse versehenem  
H ubm ittel. GieBereimaschinenfabrik K irchheim , G. m. 
b. H. in L iqu., Kirchhp>im u. Teek.

Kl. 49 f, Nr. 611951* SchweiOblatt in Streifen, 
B andera und Stucken zum  SchweiBen von Eisen, S tah l
u. dgl. A lbert B aum ann. Aue i. Erzg.

KL 49 f, Nr. 612 059. Schmiedeofcn zum G luhen 
von Puffern. Josef Havers, Recklinghausen, und  A lbert 
Rom er, Oberdollendorf a. Rh.

KL 80 a, Nr. 612 281. Aus Rolienkurbel und Gabel 
bestehende Y orrichtung zum  absatzweisen Drehen des 
PreBtisches bei Pressen zur H erstellung von B riketts oder 
Steinen, aus Kohle, Er/, o. dgl. M aschinenbau-A nstalt 
H um boldt, Coln-Kalk.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 21 h, Nr. 273 260, vom  24. Ja n u a r 1913. Y ic to r  

S to b ie  in S h e f f ie ld ,  E n g la n d .  Fiir metullurgische 
und chemische Zwecke ImtimmUr elektrischer Lichtbogen- 
ofen zum Betriebe mitteU Mehrpha.senMrome#.

Die E rfindung bezieht sieh auf m itte ls M ehrphasen- 
strom s betriebene Lichtbogenofen, insbesondere solche 
m ittels in S ternschaltung verkette  ten Dreiphasenstroms, bei 
welchem auch an den vom N ullpunkt des System s aus- 
gehenden Nulleiter, der bei gleichmaBiger B elastung der 
Phasen keinen Strom  fuhrt. eine E lektrodo angeschlossen 
ist, und besteht darin , daB diese Elektrodo ebenso wie die> 
andem  oberhalb des Metallbades angeordnet ist.

KL 7 b, Nr. 272 426, vom 20. April 1913. L a u r e n t  
Y v e s -M a r ie  le  D e u n  in P a r i s .  Mehrfachdrahtzieh~ 
maschine.

Samtlicho in  bekannter Weise neben den Ziehrollen 
angeordneten Einziehrollen wrerden von den Ziehrollen 
getrenn t und m it gleicher Geschwmdigkeit angetrieben.
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Kl. 18 b, Nr. 271 649, Tom 31. Jan u ar 1013. J o s e p h  
L a m b o t  in  E r q u e l in n e s  (B e lg ien ). Kipjtbarer Herd- 
ofen, bei dem die Gas- und Luftkatidle mit den Ileizkammern 
auch wahrend (fa  Kippens des Ofens gasdicM rerbunden 
sind.

Von"den (Jas- und Luftkaniilen a  b, die auch wahrend 
des K ippens des Ofens c m it don Warmespeiehern gas-

Kl. 21 h, Nr. 271 540, vom 8. Februar 1913. Picrrc 
L e s c u rc  in  D o m b ro w a , R u  131. Elektrischer h . 
d uktionsschm dzofen.

Der um den Eisenkern a  gelegte Schmelzkamil b 
bcsitzt Schraubengcstalt und ist in mehreren Windungen

clicht verbunden bleilwn, ist nur der Luft kanał b bcweg- 
lich und schwingt som it m it dcm Ofen c. Der Gas* 
kanał a  ist fest und m it dem Ofen durch eine Dichtung 
d gasdieht verbunden; er ist in der Drehachse des Ofens 
angeordnet.

Kl. 18 b, Nr. 271 683, voin 15. Ju li 1910. Zusatz 
zu [Nr. 218437. W e s td e u t s c h e  T h o m a s p h o s p h a t .  - 
W e rk o , G. m. b. H ., in B e r l in . Yerfahre.n zur Erziehtng 
gutcr Durchmischung eines Stahlbades durch horizontale 
und\ rertikale Drehfelder, gleichzeilig zur Erziclung eines 
ruhigen Ofenganges und besonders starker Beheizung eines 
Iłtides fon unten.

Der Ofen des llau p tp a ten tes  ist dahin w eiter ausge- 
bildet, daB die Bodenelektroden a  in an sich bekańntcr

Weise so nach oben gezogen sind, dali sie einen groBen
0 c'r  Ofenfiillung umfassen. Ferner ist dio Neutrale 

dra einzigen zur Verwendung gelangenden Generatora 
oder 1 ransforraators versehiebbar eingcriohtet, um je 
nach Bedarf einen groUeren Teil von Energie don oberen 
o<ler den unteren  Elekt roden zufuhrcn zu konnen.

KL 10 a, Nr. 271515, vom 24. Ju n i 1913. F i rm a  
C a r l  S t i l l  in  R e o k l in g h a u s c n  i. W e s tf . Regenera- 
tukoksofeit mit begehbaren Fundnmentkanalen, aus dereń

um den Kern a  gesehliingclt. Das oborę und das untere 
Ende des Schmelzkanals sind m it dcm Sammclraum c 
fiir das Metallbod vorbundcn. Durch einen in dcm 
Raum  d angeordnoten K olben e kann die Bcwegung de 
Metalles im Kanale b Ijefiirdert werden.

Kl. 7 c, Nr. 271 887, vom 14. A ugust 1912.
L o u is  P lo ta c h  in  T a g a n r o g ,  R u  BI. StaniensUmpd 
fur Mechpakete.

oberem Teile. die den Regmeratoreu zuzufuhrende er u Armie 
Luft nbgesnugt wird.

Die begehbaren F undam en tkan ile  a sind durch 
w agerechto Zwisohenwande h unterteilt. Der untere  be- 
gehbare Teil bleibt so kiihler, in dem oberen wird d ie Luft 
w irksam er vorgewarmt.

Auf die wellige Grundflache b dos Stcmpels a ist fiu 
flaehes Scheibemnesscr c m it elłcner Schneidkurve fest 
aufgespannt, so dali es sich un te r cigcner Verbieguug 
der G rund flachę des Stcm pels anschmiegt.

Franzosische Patente.
Nr. 459 737. E r n s t  H o f fm a n n ,  D eu tsch land . 

Einrichtung zur Rcinigung und Kuhlung von Gichtgascn.
Nr. 459 853. J o h n  E m c ry  B u c h e r , Nord* 

a m e r ik a .  Eistnge win nung aus seinen Er zen.
Nr. 460 079. E d . D e l a t t r e  e t  C ie., F r a n k r e i c h  

(N ord). Schragaufzug fiir Kubelbegichtung nebst Vcr- 
richtung zum Senken und łleben des Kubcldeckcls.

Nr. 400 151. Yf i c t o r  S to b io ,  E n g la n d . ^r* 
besstrung der physikalischen Eigenschaften von Gufieisen 
im  elektrischen Ofen.

Nr. 401 098. C h a r le s  A lb e r t  K e l le r ,  Frank- 
r e ie h . Elektrometallurgische Erzeugung von Ferrochrom 
und Chrom aus chromhaltigen Schlac.ken.

N r. 401 681. O le m e n s  P a s e l ,  D e u t s c h l a n d .
Oegensttinde mit Tcilen aus Eisen , die hohe Tempcraturt* 
ausznhalten haben, mit einem Gehalt an Chrom und Nickel

Nr. 401 704. W a l to r  R u b e l ,  D e u t s c h l a n d .
Sto hl fiir elekt rod ynamischs, Zicecke mit einem Gehalt an 
Aluminium, Magnesium , Knlzium oder ihren Legierungen.

Nr. 401 753. C le m e n s  P a s e l ,  D e u t s c h l a n d -
Stahl ftir Feuertcaffen, Turbinenschaufeln u. dgl. 
einem Gehalt an Chrom und Nickel.

Nr. 461 895. R a o u l  P i e r r e  P i c t e t ,  D e u t s c h 
la n d . Herstellung von Eisen aus Erzen.

Nr. 402 087. S o c ić tó  A n o n y m o  d e s  A ćićries
& F o rg e a  d e  F i r m in g ,  F r a n k r e i c h .  Stahl fur Panzir 
zwecke.

Nr. 402 463. F e l ix  T h u a u d ,  E n g la n d .  Spezid' 
stahl.

Nr. 402 851. B i l l in g s  P ro c e s s  C orap ., ^ er' 
e in ig t e  S t a a t e n  v o n  N o r d a m e r ik a .  Iłeinigen 
Eisen und Stahl.

Nr. 403 524. C a r l  Ś e m m le r ,  D e u t s c h l a n d .  
Uochofenbetrieb mit gluhendem Koks.
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Statistisches.
Zur Entwlcklung der Wirtschaftslage Deutschlands im Jahre 1914.
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Der Besuch der deutschen Technlschen Hochschulen und Bergakaderaien im Sommerhalbjahre 19141).

Yon den Stadlcrrnden nłnd der

Q c * a m t ■ I; e b e r 11 c h t
Stu-

dlerenderi

Zuhorer 
und On»t* 
1ł‘IInt‘hiuer

Ilorcr
inM^osaiut klnder

ati* <1. ubriff.
deulichen

Ilund«'Mt*aL
Au*lari4(r

a) T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e n :
A achen . . ............................................................ 725 1852) 910 532 02 131

2107 526 2633 1270 205 566
B ren la u ............................ ......................................... 238 109 347 187 19 32
D anzig ...................................................................... 703 147 860 549 120 34
H a n n o v e r ................................................... .... 988J) 237*) 1225 709*) 159*) CO1)

•101 151 552 115 201 25
1203 158 1421 281 609 313
121(1 222*) 1438 091 263 262

K a r l s r u h e ....................... ......................................... 913®) 23310) 1140 342 259 312
2300 475 2775 1047 053 000

S tu t tg a r t  . . .  ................................................... 732 108u ) 900 524 101 47

a) insgosam t 11 680 2011 14 11)7 0313 2891

co1̂5C-l

b) B e r g a k a d e m i e n :
105 34 199 110 19 30
138 24 102 99 32 i
334 32 300 97 87 150

b) insgesam t 037 90 727 312 138 187

Ueber das S tudium  dor E is e n  h i i t t e n k u n d e  (bzw. H uttenkunde) an  denjenigen Hochschulen, die hierfur 
besonders in Frage kom men, en thalt die nachstehende Zahlentafel einige Angaben.
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Von den Stiidlerenden 

.ind der StłatsarijfehSrlgltelt
D.rh

Anifcbl ;
der j 

Zuhorer 
und 

GislUll* 
ufhmiT

lu -
Ifcsaml

Im
1-StU‘llPD-

J»lm-

lin
2>iludU‘n-

jłlirt*

im
S.Htud Irn* 

Jahre

Im
t.Studlen-

Jahre

la
hoheren
Stuitlcn-
juhren

Lflndeii-
kliuUr

u ii m den 
ubrlgtMt 

deuUchcn 
Bund»*#* 
nt»*ten

Aus-
Undcr

Ans-ho n ( Hochschulo)**) 233 58 :.7 42 20 50 150 26 57 i ’
Berlin ( ,, )1J| 96'*) 23 28 18 14 13 72 10 14 _U)
Krosinu { „  )l i ) 81 n 22 15 17 10 68 5 8 15 :
S tu t tg a r t  ( „  ) 21 9 9 1 0 — 13 8 — — i
B erlin  (BorgakAdomie) 15 2 2 — . 4 7 8 0 5 s

! C laustlm l ( ,, ) 14 5 2 2 4 1 10 3 1 3
i Freiberg  ( „ 1 30 4 5 9 1 U 1,1 8 0 1 :

Kohlengewinnung und -Ver- 
brauch des Deutschen Relches 

Im ersten Halbjahre 1914.
N ach den im Reichsam t 

des Innem  zusammengestell- 
ten  Żabien1*) w urden imgan* 
zen D eutschcn Reiohe und in 
PreuBen allein die nebenste- 
hend angegebenen Mengen 
gefordert bzw. hergestellt.

D ie Steinkohlenforderung 
des D eutschen Reiches im 
ersten  lla lb jah re  11)14 zeigt demnach gegeniiber dem 
gleiehen Zeitrautn des Yorjahres eine Zunahm e yon 
570 010 t  oder 0,01 % , w ahrend gleichzeitig die Braun-

1j Nach Angaben, die der Redaktion auf ihren Wunseh 
von den Hochschulen se lbst mit dankenswerter Rereit- 
willigkeit uberm itte lt worden sind. —  Ygl. St. u. E. 1913,
7. Aug., Ś. 13315. 2) 81 Zuhorer und 104 Gaatteilnehnaer. 
*) D arun ter 4 weibliehe. 4) D arunter 54 weibliehe. ** Dar- 
un ter 1 weibliches, 6) D arunter 2 weibliehe. ') D arunter 
ein weiblicher. *.) 112 Zuhorer und 110 G astteilnehmer. 
B) D arunter 4 weibliehe. l0) 154 auCerordentliche Stu- 
dierende und 79 H ospitanten , darunter 18 weibliehe.
11) Gastteilnehmer. ls) łiu tten leu te  iiberbaupt, d a  eine

Ufutrwhea Rolch PreuDen

im ersten Halhjałir

1914
t

1913
t

1914
t

1913
t

S teiiikoh len ................... 94 147 997 93 577 987 89 034 387 88 544 402 j
B raunkohlcn . . . . 44 350 996 41 900 138 35 596 741 33 831 1«" ;
K o k s ............................ 15 974 254 15 944 237 15 000 775 15 804 714 j
S teinkolilenbrikctt*. . 3 189 005 2 878 605 2 673 319 2 849 847
B raunkohlcnbriketts 

u. NaCpreCsteine . 11 325 219 10 303 017 9 270 7S7 8 508 569

kohlenforderung um 2 450 838 t oder 5,85 % , die Koks- 
erzeugung um 30 017 t  oder 0,19 % , die Herstellung von 
S teinkohlenbriketts jum  310 940 t oder 10,8 %  und

Trennung zwischen Eiscn- und M ctallhuttenleuten bei der
Einschreibung n icht s ta ttfin d e t. 13) 14 Zuhorer, cm 
G astteilnehm er. ł4) Die m eisten studicren  E i s e n h u t t e n *  

kunde. w) Die A nzahi der G astteilnehm er, die an uea 
Yorlesungen der E isenhiittenkunde teilnehm en, kann nient 
angegeben werden, weil die G astteilnehm er keiner t*?- 
stim m ten  Facbrichtung zugeteilt werden-  ̂ .

18) N achrichten  fur H andel, Ind u strie  und Landwirt* 
sehaft 1914. 23. Ju li, Reilagc. —  VgL S t. u A E . |1913,
31. Ju li , S, 1294; 1914, 5. Febr., S. 256. _
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Herstellung von Braunkohlcnbrikcttfl und NaBpreBstcinen 
ura 1 021 602 t  oder 9,92 %  zunahm .

Rechnet man zu den Forderm engen voil Steinkohlen 
und liraunkohlen dic bereits fruher m itgeteilten Zahleli1) 
iiber die Einfuhr von Kohlen, K oks und B riketts hinzu, 
licht hiervon dio Ausfuhr von K ohlen, Koks und B riketts 
ab und rechnet hierbei dic Koks- und Brikcttm cngcn in 
Kohle um1), so ergibt sich ein S t e i n k o h l c n y e r b r a u c h  
D eu tsch lan d s im ersten lla lb jah ro  1914 (1913) von 
71)073226 ( 77 105 902) t  und ein B r a u n k o h le n y e r -  
b rauch von 40 076 228 (44 503 529) t.

Steinkohlenabsatz der westfalischen Staatszechen3).

11»10 1911 191
i•> \

■

t % t t 1 % i

;Ge«amtabsatz . . 1 834 930! 100 2 602 534; 100 3 310 819 100
i davoti
! Inlaiid........... 1526 905 83,21 2 173 3561 83,51 2 558 105 77.13
{ AusJand . . . . 808 025; 18,79 429 179; 16,49 758 714 22.87
| daiunter nach
| Frankrdch. . . 573: 0,03 4831 _ 21 545 0,65
: Schweiz . . . . 1 210 0,07 12 878 0,50 62 200 1.88,
i Luzemburg . . 2 093; 0,12 9 575 0.37 65 708 1,98;
I Oesterrelch . . 408; 0,02 1 690; 0,07 2 042 0,06
j ltalien........... — ■ — 10 __ 21 240 0.6 4 i
j Holland . . . . 183 494 10,00 188 150 7,23 234 187 7,06!

120 249 6,55 216 399 j 8.32 351 792 10,60|

43 087 t  nach dcm Troponas- und 38 014 t  nach sonstigen 
Bessemcrverfaliren hcrgestellt. Zahlentafel 1 zeigt den 
Anteil der einzelnen S taa ten  an der Erzeugung von 
Besscmerstahl-Blockcn und -FormguB, die allo nach dein 
sauren Verfahren erzeugt wurden. Mit Ausnahrne von 
361 t  wurden siimtliche Staldblocke nach dcm gewiihn- 
licheil Besscmerverfahren erzeugt, wiihrend von dcm 
StahlformguB nur 1033 t  nach dcm gcwdhnlichcn Yerfaliren 
hergestellt wurden, nach dem Tropenasverfahren dagegen 
43 051 t und nacli dem  B retaud-, Zenzes- und anderen 
m odifizierten Bcssemerverfahren 37 710 t. Am 31. De- 
zember 1913 stelite sich die Zahl der Besscm erstahlanlagen 
auf 110 gegen 102 Endo 1912, davon waren 30 (30) 
Normalbessemerwerke, 39 (30) Tropcnasw erko und 41 (37) 
sonstige Bessemcranlagen. E in kleines Besseinerwcrk be- 
fan<l sieli Endo 1913 im Bau.

Zahlentafel 1.

Die Stahlerzeugung der Vereinigten Staaten im Jahre 1913.
Das Statistische Durcau des „A m erican Iron and 

Steel institutę"4) Teroffentlicht soeben dic Żabien iiber 
die Erzeugung der Vereinigten S taa ten  an Stahlbloeken 
und StahlformguB aller A rtcn im Jah ro  1913. F u r einige 
wenigc Werke muBten Schiitzungen vorgenom m cn werden.

D ieStahlerzougung d e r  
\  e reinigten S t a a t e n  bo- 
zifferte sioh danach im abge- 
bufenen Jahre auf insgesamt 
318016881 gegen 31 7513241 
im Jahro 1912. D ieZunahm o 
betriigt demnach 50 3641 oder 
0,16 %. Von der Gesamt- 
menge entfallen 30 764 012 
(i. V. 30 769 237) t auf Stahl- 
blikske und 1037 070 (982087) t  
auf StahlformguB.

An B e s s e m e rs ta h l-  
Blócken u n d  -F o rm g u B  
wurden wiihrend des Jah res 
1913 9 698 437 t  erzeugt.
Wahrend der letzten sechs 
■Jahre gestaltete sich dio E r 
zeugung wie folgt:

Erzeugung an Bessemerstabl-

BłiJcken
t.

Form
guB

t
Inggeftunt j 

t

O h i o ............................ 4 080 931 8 120 4 089 057
P ennsy lv an ien  . . . 2 989 143 12 952 3 002 095

1 485 030 13 843 1 498 879;
M assachusetts , New 
Y ork, M ary land  und 
an dere  S ta a te n  . . 1 061 534 46 872 1 His 406

Z usam m en i. Ja h ro  1913 9 010 644' 81 793 9 098 437!
„ „  1912 10 423 297j 09 849 10 493 140

An M a r t in s ta h l - B lo e k e n  u n d  -F o rm g u B  w u r
den in den Vereinigten S taa ten  wahrond des Jah res 1913

Zahlentafel 2.

Erzeugunfr an 
Marli nfttalii- davon nach dem

Hltfcken

t

FormguB

t

Insgefiamt

t

baHhchen
Yerfahren

t

M uren 
Verfalłren j 

t

No w E n g la n d ...................
New Y ork und New Je rsey  
P onnsy lvan ion  . . . .
O h i o ......................................
I n d i a n a ............................
I l l i n o i s .................................
dio iibrigen S taa ten  . .

J l  130 553

12 355 440 
2 019 548 
217 0  486 
1 139 127 
1 600 596

80 245

367 142 
150 291 
39 502 

145 965 
141 634

1 210 798

12 722 582
2 769 839 
2 214 988 
1 285 092 
1 742 230

f 138 942 
\ 934 218 
11 763 006 
2 723 243 
2 1 5 0 1 2 1  
1 271 305 
1 688 705

59 604 
78 035 

958 977 
46 596 
64 866 
13 786 
53 526

zusam m en i. J .  1913 
dagegen i. J .  1912

21 020 750 
20 228 433

924 779 
884 782

21 940 529 
21 113 215

20 670 140 
19 955 766

1 275 390 
1 157 449

1908 .
1909 .
1910 .

6 214 623 
9 480 076 
9 563 370

1911
1912
1913

8 075 020 
10 493 147
9 098 437

insgesam t 21 945 530 t , d. s. 832 315 t  oder iiber 3 .9 %  
m ehr ais im Ja h re  1912, hcrgestellt. Dio Erzeugung 
wahrend der letzten  sechs Ja h re  gestalte te  sich wie folgt:

We Abnahme gegeniibcr dem Jah ro  1912 beziffert sich 
emilach auf 794 710 t  oder iiber 7 ,5 % . Dio hóchsto 

Łrzeugung wurdo im Jah ro  1906 errcicht (12 472 243 t).
 ̂cn den im Beriehtsjahre erzeugten Mengen wurden 
817 336 t  nach dem gewohnlichen Bessemerverfahren,

') St. u. E. 1914, 23. Ju li, S. 1273.
2) Nach der in St. u. E. 1913, 8. Mai, S. 799 niiher 

erlauterten Berechnungswciso werden bei der Ein- und 
J - W -  yon Stcm kohicnkoks und -b riketts 78 t  Koks 
- 1 0 0 1 Kohlen und 100 t  B riketts =  92 t Kohlen gesetzt, 
''ahrend bei B raunkohlenbriketta das Umrechnungsver- 
taltnis bei der E infuhr 100 t  B riketts =--- 165 t  Kohlen 
uo " *  Ausfuhr 220 t K ohlen — 100 t  B riketts ist. 
V i  X**h » GlQ*k»uf“  1914, 25. Ju li, S. 1222. —  
'gl- »St. u. K. 1913, 21. Aug., S. 1417.

) Special S tatistical Bulletin Nr. 5, 1914, 15. Juli.
**■ St- u- E. 1913, 3. Ju li , S. 1125/6.
XXXII.,,

1908
1909
1910

7 962 117 
14 725 839 
16 768 581

1911
1912
1913

10 848 228 
21 113 215 
21 945 530

Im  Ja h re  1908 uhertraf die Erzeugung an M artin- 
stah l zum  ersten Mai die Bessemerstahlerzeugung, und 
zwar um  1 747 494 t oder iiber 28,1 % . Im  Ja h re  1913 
wurde die Beaseinerstahlerzcugung von der M artinstahl- 
erzeugung der Yereinigten S taa ten  um 12 247 093 t  oder 
iiber 1 2 6 ,2 %  ubertroffen. Aua Zahlentafel 2 Lst zu er- 
sehen, wio sich dic M artinstahlerzeugung sowohl ins- 
gesarnt ais auch nach Blócken und FormguB getrennt auf 
die Yerschiedenen S taa ten  der Union verteilt und welcben 
A nteil dabei das basische und saure Yerfahren haben. 
An M artinstahlblocken allein w urden im letzten  Ja h re  
792 317 t  oder iiber 3 ,9 %  und an M artinstahlformguB 
allein 39 998 t  oder iiber 4,5 %  m ehr erzeugt ais im Ja h re  
1912. U n te r den 21020  750 t  basisehen M artinstahk

173



1358 Stahl und Eisen. Wirtichaftliche Rundschau. 34. Jahrg. Nr. 32.

Zahlentafel 3.

Krzcugung an Tiegelstahl-

Bliięken | Pormgui3 j Insgesamt 
t 1 t  | t

P en n sv lv a n ie n  . . . 
d ie ub rigen  S ta a te n .  .

70 307 | 1 438 1 71 745 
35 006 I 16 414 1 51 420

Z usam m en i. J a h ro  1913 
...................... 1912

105 313 17 852 i 123 165 
102 582 20 878 : 123 460

befanden sich 2 2+0 0 8 0 1 Stahl-B locke und .FormguB, nach 
dem  Dup!ex yerfahren erzcugt, gegen 1 461 672 t  im 
Ja h re  1912, d. s. 784 417 t  oder iiber 5 3 ,8 %  mehr. Dio 
Zahl der M artim tahlanlagen, die Martinstabl-Bliicke. und 
-FormguB nach dem basischen Vcrfahren lierstellen, 
belief sich Ende 1913 auf 119, von denen wahrend des .Jahres 
105 im B etrieb und 14 auBer Tatigkeit waren; die Zahl der 
fiir das sauro Verfahren uingerichteten Anlagen bezifferto 
sich auf 93, von denen 76 in Tatigkeit und 17 auBer Be
trieb  waren. E inige W arkę waren sowold fiir das basischo 
ais auch fiir das sauro Yerfahren eingerichtet. Am 31. De- 
zem ber befanden sich sieben Anlagen im Bau; bei einem 
teilweise errichteten  W erke ruh te  dio Bautiitigkcit.

Zahlentafel 4.

E r z e u g u n g Iusgesamt

t

Davon entfallen auf

Jłl&eke i FormguB i 
t ! t

B essem crstah l . . 
M artin s tah l . . . 
T iegelstah l . . . 
E le k tro s ta h l . . 
S onstigcr S ta h l .

9 698 437 
21 945 529 

123 165 
30 663 

3 892

0 616 644; 81793  
21 020 750! 924 779; 

105 313 17 852 
21 309; 9 354 

596; 3 206
zusam m oni. J .  1913 

dagegen i. .1. 1912
31 801 688 30 764 612 1 037 074 
31 751 324 30 687 534 1 063 790

Die letztjiihrigo Erzeugung der Yereinigten S taaten  
an T ie g o ls t a h l  ist aus Zahlentafel 3 za  ersehen. Gegen- 
iiber dem Ja h re  1012 ergibt sich ein kleincr Riickgang 
yon 295 t. Die Hochsterzeugung wurde m it 133 334 t  
im Ja h re  1907 erreieht. Von den Endo 1913 vorhandenen 
101 Tiegelstahlanlagen waren 82 in Tatigkeit und 19 auBer 
B etrieb, zwei W erke befniidcn sich im  Bau.

An E l e k t r o s t a h l  wurden im Ja h re  1913 30 663 t 
erzeugt, d. s. 12 061 t  oder uber 64,8 %  m ehr ais im Jah re

Zahlentafel 5.

Brtieogung »n ległerten StUMen

l>avon endailcn |
aut Ins.

Blocke
» t 1 t

B e s s o m e r s t a h l ........................
M a rtin s ta h l: sa u e r  . . . .  

>. basisch  . . .
T ie g e ls ta h l .................................
E lek tro - und  sonstiger S tah l

54611
155590
388556

25685
10994

21512 76123 
61228 216818 

4114 302670 
3046| 28731 

450: 11444
In sg esam t 1 9 1 3 ................... 635436 90350 725786

1!tl2 ................. 700422? 1047B0;
1 9 1 1 .................1431972 57101°

. . 547077 29827
• ■ ] 161522! 23370;

1910 . 
1909 .

805181
489163
576904
184892

1912 (18 602 t). 21 309 (14 373) t  waren BIŚcke im
9354 (4229) t  FormguB. Endo Dezomber 1913 w
19 (i. V. 14) Werke fiir die Elektrostahlerzeugung eii 
geriehtet; drei Anlagen befanden sich zu dem genannte 
Zcitpunkte im Bau.

Die Erzeugung der Yereinigten Staaten an va 
schiedenen s o n s t ig e n  S t a h l e o r te n  geringer Er 
z e u g u n g s m e n g e n  bezifferto sich schlieBlich wihren 
des abgelaufenen Jahres auf 3892 t  gegen 2899 t  im Jahr 
1912. \  on der Meilge des Beriehtsjahres entfielcn lingi 
fiihr 596 t  auf Blóeke und ungcfahr 3296 t auf Formgul 
Ungcfahr 10 t  waren Nickelstahl-FormguB.

Stellt man <!io gesam te Stahlerzeugung nach Sort* 
zusammen und trenn t dabei Blockc und FormguB, > 
erh&lt m an das in Zahlentafel 4 wiedergegebene Bile

Zahlentafel 5 g ib t schlieBlich noch die gewhatzt 
Erzeugung von S tahl Blocken und -FormguB, die mi 
łerro-V anadium , Ferro titan , Ferroehrom, Nickel us» 
legiert wurden.

Blechherstellung der Vereinlgten Staaten im Jahre 191;
Im  nachstehenden geben wir die vom Statistisck 

Bureau des „Am erican Iron and  Steel lnstitute“‘) « 
m ittelten Zahlcn iiber die Blecher/.eugung der Yereinigte 
S taaten  im Jah ro  1913 wieder.

Die Erzeugung von G ro b -  u n d  F e in b le c h e n  (ohn 
Nagelbleche) aus Eisen und  S tald  belief sieli im Jahre 191 
auf 5 843 054 t gegen 5 069 081 t  im yorhergeherA 
Jah re , so daB sich eino Abnahm o von 126 028 t ode 
m ehr ais 2,1 %  ergibt. F iir  wenige Anlagen muGt?; 
Sohatzurigen vorgenommen werden. l)ie Hoclisterzcutnis 
wurde im  Ja h re  1912 erreieht. 65 765 t  wurden au 
SchweiBeisen und 5 777 289 t  aus FluBeissn gcwalzt.

An S c h w a rz  b ie c  h e n  ‘z u m  V e rz in n e n  wurdfl 
im abgelaufenen Ja h re  840 502 t  hergestellt, d. s. 15’ 410 
oder iiber 15 ,7%  weniger ais im Ja h re  1912 (997 912 t! 
Das J a h r  1912 brachte die bisher hocliste Erzeuguns 
Ungcfahr 2823 (5464) t  w urden aus SchweiBeisen uw 
ungcfahr 837 079 (992 448) t  aus FluBeisen ausgewalzt 
I)or Antcil Pcnnsylvaniens an der Gesamterzeugani 
mach te im Berichtsjahre 57,G (i. V. 57,4) % aus. 30 (34 
Schwarzblechwcrke waren im Berichtsjahre im Bctriol 
wahrend 9 (3) auBer T atigkeit waren.

Die Erzeugung von W eiB - u n d  Mattblcche! 
wird von dem Statistischen B ureau fiir das abgelaufei)' 
J a h r  auf 836 898 t  gcschatzt gegen 978 379 t im Jato
1912. Die Abnahm e bctriigt dem naeh 141 481 t ode 
mehr ais 14,4 % . Die Erzeugung von WciBblech allcii 
ging von 891 506 t  im Ja h re  1912 auf 774 784 t im Be 
richts jahre, d. h. um  116 782 t  oder 13 %  und die Erzcu 
gung von M attblcchen allein gleichzeitig von 86 812 
auf 62 114 t, d. h, um 24 698 t  oder 28,4 %  zuruck. Voi 
den W eiBblcchen w urden ungefiihr 0,5 t  aus SchweiB 
eisen und von den M attblcchen ungefiihr 59 190 (i-  ̂
81 706) Ł aus FluBeisen und 2918 (5106) t aus SchweiB 
eisen ausgcwalzt. Pcnnsylvanien war im Berichtsjahn 
an der WeiBblecherzeugung m it iiber 61 (i. V. 60; « 
und an der M attblceherzeugung m it iiber 20,4 (42,7) i 
beteiligt. Die Zahl der im Berichtsjahre in Betrieb be 
findlichen Werke bezifferto sich auf 35 (37), wahreut
7 (5) auBer Tatigkeit waren. Am SchluB des Jahres 191- 
befand sich ein WeiBbJechwerk im Bau. 18 Werke tt  
zeugten nur WYiBblcch, 4 nur M attblech und 13 sowob 
WeiB- ais auch Mattblech.

ł ) Special S tatistical B ulletin  Nr. 6, 1914, 15. Juli- -  
V g l St. u. E . 1913, 19. Ju n i, S. 1043.

Zur Lage der EisengieBereien, — Wic wir dem „Reichs- 
Arbeitsblatt1*1) entnehmen, waren die EisengieBereien 
infolge des mangelnden Eingangs von Auftragen nach der 
Mehrzahl der y orliegenden Berichte im verflo^encn Monat

*) 1914, Juli, S. 525.

Wirtsćhaftliche Rundschau.
maBig beschaftig t: n u r einige Betriebe bczeichnen <|cR 
Beschaftigungsgrad ais gut. E ine A nzahl von Werken liefi 
infolge von Arboitsmangel Feierschichtcn einlcgeiL

Oberschlesische Kohlenkonvention. ...  Die Kosi
vention besehloB, den  Gruben eine V ersand liz«?nz &r 
das laufende Y ierteljahr zu bewilligen. die dem Versau&



6. August 1014. Wirłechaftlicke Rundschau. Stahl und Eisen. 1350

dea gleichen Yierteljahrs des V orjahres entspricht. Ferner 
wurde besehloasen, am 1. Septem ber den iiblichen W in to r -  
aufsehlag  bei den Kohlenpreisen ein treten  zu lassen.

Die niederrheinische Braunkohlenindustrie im Jahre
1913. — Dem B erichtedes V e rc in s  f i i r  d ie  l n t e r e s s e n  
der R h e in isc h e n  B r a u n k o h lo n - I n d u s t r i e ,  E. V., 
fur das Jahr 1013 entnehm en wir dio nachfolgeńden An- 
gaben: Wahrend die S t  einkóhlenforderung des Deutsehen 
lieiches im Jahre 1013 gegen das Y orjahr um 8 ,1 4 %  
auf 199.51 MilL t  zu genom men hat, ist die Braunkolilen- 
forderung von 82 330 583 t  im Ja h ro  1012 auf 87 110 343 t  
im Jahre 1013, d. h. um 4 770 700 t  oder 5,8 %  gestiegen. 
In den linksrheinischen Braunkohlenrevieren wurden in 
der Berichtszeit 20 256 000 t  gefordert, d. s. 2 722 000 t  
oder 15,5% mehr ais im Ja h re  1012 (17 534 000 t). Dio 
Braunkohlenfórderurig des Oberbergam tsbezirks Bonn 
einschlieBlich der W esterwalder Gruben bezifferte sich 
auf 20 335 000 t. Der Bezirk w ar an  der Gesam t-Braun- 
kohlenfordcrung PrcuBens im B erichtsjahre mit 28,00 
(i. V. 26,10) %  und an  der Deutschlands m it 23,34 
(21.39)% betciligt. Die Braunkohlenfórderung im Ober- 
bergamtsbezirk Bonn nahm  um 15,5 % , dio der iibrigen 
Braunkohlenbezirke zusammen nur um 3,2 %  zu. Ueber 
die Forderung und den Y crbrauch an  Rohbraunkohlen 
auf den Yereinswcrken g ib t folgende Zusam m enstellung 
AufsehluB:

I.nmUtHiitz EljL-nbahnabut/.
Laęcrbeslaud 
gegen Ende 
de* Jahres

1912 .
1913 .

301 900 t  
398 600 t

4 534 900 t
5 201 400 t

57 000 t  
09 700 t

1913
gegen
19.2

+  30 700 t  
-  1 0 ,1 %

+  720 500 t
=  10 %

+  12 100 t  i 
■71 o- 1 ,-o

1900

t

1910 1911

t

1912

t

1913

t

Zu-
nahme

1913
gegen
1912
%

Forderung an 
Braunkohlen . . 

Absatz an R oh
braunkohlen . . 

Selbstvcrbrauch 
uud Y erarbeitung

5 099 500 

807 000 

4 577 100

12 590 800 

1 097 700 

11 590 000

14 130 300 

1 130 000 

13 007 700

10 727 800 

1 334 700 

15 364 000

10 702 500 

I 605 300 

18 185 600

18.3 ' 

20,2

18.4

An Braunkohlenbriketts w urden im Deutsehen 
Beiche im Jahre 1013 21,42 (i. Y. 10,00) Mili. t  hergestellt; 
<iie Zunahme betragt som it 2,30 Mili. t  oder 12,38 %. 
Der Oberbergamtsbezirk Bonn h a tte  eine Steigerung 
der Braunkohlenbrikettherstellung von 5 032 810 t  im 
Jahre 1012 auf 5 825 280 t  im B erichtsjahre, d. h. um 
15,9% aufzuweisen, wahrend die iibrigen Braunkohlen- 
bezirke zusammen eino Zunahm o von 11 ,1%  zeigen. 
Damit ist der Antcil des Oberbergam tsbezirks Bonn an 
der Gesamt-Braunkohlenbrikettherstellung Deutschlands 
Yon 26,4 %  im Jah re  1012 auf 2 7 ,2 %  im Ja h ro  1013 
gestiegen.

Der Absatz des rheinisehen Braunkohlenbezirks an 
Braunkohle und Briketts, soweit der Eisenbahnvorsand 
in 1-rage kommt, stieg von 5 383 500 t  im Ja h re  1912 
ai|fJ^282 800 t  im Berichtsjahre, d. h. um  800 300 t  oder 
, fthnliehes Bild ergibt sich auch nach der

iStatiatik des Yereins iiber den G esam tabsatz an Braun* 
ohle und Briketts. Nach dieser S ta tistik  gestalte te sich 

uer -Absatz der Yereinswerko an Rohkohlo wio folgt:

Der linksrheinische Braunkohlenbergbau konnte also 
tro tz  der U ngunst der allgemeinen K onjotik turverhalt- 
nisse den Entw icklungsgang in aufsteigender Linio fort- 
setzen und im Gegensatz zu anderen K ohlenbezirken 
seinen Absatz erhoblich erweitern. Dio Absatzstoigerung 
in B riketts entfallt in ziemlich jgleichom Y erhaltnisse auf 
die Yerwcndung der B riketts zum  H ausbrand, wio fiir 
industriello Zwccke. Hierin zeigt sich ein U nterschied 
gegen die V orjahre, in denen der Industrieabsatz  stiirker 
ais der H ausbrandabsatz  gewachsen war.

Fiir dic gunstige W eitergestaltung der A bsatzver- 
hiiltnisse im linksrheinischen Braunkohlenbozirke w ar es 
von ausschlaggebcnder Bodeutung, daB es gelang, liicken- 
los alle W erke des Bezirks in einer neuen B rikettverkaufs- 
vcreinigung zusainmenzuschlieBen1), die zunachst auf die 

Dauer von 15 Ja h ren  be- 
griindet wurde.

Die Zahl der durchschnitt- 
lich wahrend des le tzten  J a h 
res im linksrheinischen Braun- 
kohlenbergbau bose haft igten 
A rbeiter erhohte sieh nach der 
Reichsstatistik  gegen das Yor
jah r um 712 Mann auf 10 486 
Mann. Die Arbeiterzahl auf 
den Gruben des Yereins ste llte 
sich in den letzten  fiinf 
Ja h ren  wic folgt:

Jahr Arbrltrr/aM
Forderunj?

t

I.cUtunj? 
f. d. Munn 

u. d. Schlcbt 
t

1909 . 8 990 12 004 000 7,02
1910 . 8 510 12 590 800 8,10
1911 . 8 354 14 130 300 9,49
1912 . 9 307 10 727 800 10,08
1913 . 10 325 19 792 500 11,48

L.ndabjttz KUenbabnftbii.tz zu«ammen

1912 .
1913 .

507 000 t  
708 000 t

S28 000 t  
897 000 t

1 335 000 t 
1 005 000 t

1813
gegen

1912
+  201 000 t  

= 39,0 %
+  09 000 t  
=  8 ,3 %

-f  270 000 t 
-  2 0 ,2 %

t  d^&Absatz der Yereinswerko en th a lt die gleiche 
atutik die in der reehts oben stehenden Zahlentafel 

mm engeat el It en Anga ben.
Der \ersand  an B riketts aus den l nksrh?inischen 

?  Schiff stieK von 453 000 t  im Ja h re  1012 auf 
P  '00 t im Jah re  1913.

vgL St. u. E. 1914, 20. Marz, S. 557.

Wie aus der letzten Spaltc hervorgeht, ist die Leistung 
fiir den Mann und die Schicht auch im letzten  Ja h re  
gestiegen; nach dem Berichte is t jedoch diese Steigerung 
ausschlieBlieh auf die w eitere Einfuhrung der maschincllen 
Kohlengewinnung zuruckzufiihren.

Hochofenwerk Liibeck, Aktiengesellschaft In Herren- 
wyk bel Liibeck — Aktiengesellschaft Rolandshiitte, 
Weldenau-Sieg. —  Die Yerwaltungen der beiden Gesell- 
schaften sind ubercingekommcn, eine A nlehnung der Ro* 
landahutto  an das Hochofenwerk Liibeck herbeizufiihren. 
Zu diesem Zweske soli daa Hochofenwerk Liibeck 
die gesam ten Atilagen der R olandshiitto  durch einen 
z e h n j i ih r ig e n  P a c h t v e r t r a g  iibernehmen. Das H och
ofenwerk Liibeck wird fiir die A npachtung den Pachtpreis 
in der WeLse zahlen, daB es den A ktionaren der Rolanda- 
hu t te fiir jedes P ach tjah r fiir den Dividendensehein 
einen B etrag in der Hohe der den A ktionaren des Hoeh- 
ofenwerks Liibeck fiir das gleiche J a h r  zuflieBenden 
Dividende, m indestens 5 % , auśzahłt. Glcichzeitig wird 
dem Hochofenwerk Liibeck das R echt eingeraum t, das 
Yermogen der R olandshiitte im  ganzen gegen Zahlung 
von 1612,50 M fiir jede Aktio im  Nennwert von 1500 
(d. i. zu 107,50 % ) an die A ktionare der R olandshiitte 
d irekt zu erwerben. E ine  auf den 20. August nach Berlin 
einberufene auBerordentliche H au p t v ersam mfung soli 
uber den P ach tvertrag  m it dem Hochofenwerk Liibeck 
BeschluB fassen.
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Siegener Stahlrohrenwerke, G. m. b .  H. in Weldenau.
— Wie w ir der „Koln. Ztg.“  entnehmen, h a t sich die 
Geaellschaft angesiehta des andauernd verlu3tbringenden 
W ettbew erbs auf dem R ohrenm arkt entschlossen, ihren 
B etrieb einzus teilen. D ie Stillegung des Works wird in 
kiirzestcr F ris t erfolgcn. Durch den Yerkauf der Be- 
teiligung des Works in der M annesmann-Gruppe an andere 
W erke dieser Vereinigung hat die geldliehe Seite der 
B etriebseinstellung fiir die an den Siegener Stahlrohren- 
werken Beteiligten eino befriedigende Losung erfahreti.

Oesterreichisches Eisenkartell.1) —- Der A b s a tz  der 
kartellierten Eisonwerko Oesterreichs in den nachfolgenden

1. Halbjahr 
1913 1914 gegen 1913

t t t
Stab- u. Fassoneisen . 190 996 189 591 — 7405
Trager .................. . . 70 508 67 405 — 3103
G rob b l e c h ......................  25 542 24 414 — 1128
S ch ienen ..........................  50 205 45 627 —  4578

ł ) Nach der Ocsterreichisch-Ungarischen Montan- und 
M etallindustrie-Zeitung 1914, 26. Ju li, S. 3.

Fabrikaten, soweit sio einer quotenmlBigen Yerteilung 
auf dio einzelnen W erke un te r liegen, gestaltctc sich im 
ersten H albjahre 1914, verglichen m it den ersten a ech* 
Monaten 1913, wie vorstehend angegeben.

United States Steel Corporation. — Wio wir der 
„Koln. Ztg.“  entnehm en, belaufen sich die ReineinnalimeD 
des S tahltrustes fiir das zweito Vierteljahr 1914 auf 
22 896 300 S gegeniiber 17 994 381 $ fiir das vorauf- 
gegangene Y ierteljahr und 41 219 813 $ fiir das zwcite 
Vierteljahr 1913. Die Dividendo fiir das zweite Vicr- 
tel d. J . ist, wie bisher, auf 1% %  auf die Vorzug3- 
aktien und 1V4 %  auf die Stam m aktien festgeseUfc 
worden.

Der A u f t r a g s b e s t a n d 1) der Steel Corporation am 
30. J u n i  d. J .  belief sich auf 4 097 383 t , d. s. 35 252 t 
m ehr ais am 31. Mai d. J .  Diese Steigerung ist die 
erste seit der im F ebruar verzeichneten; der Auftrags
bestand Ende Mai d. J .  h a tte  gegeniiber dem 30. April 
einen Riickgang von 283 371 t  aufzuweisen.

ł ) Nach Tho Iron  Ago 1914, 16. Ju li, S. 159.

Dlnglersche Maschinenfabrik, A. G„ Zweibrilcken. —
W ie wir dem B erichte des Vorstandes entnehm en, war 
das Geschaftsjahr 1913/14 zufriedenstellend. Die Be- 
achaftigung des Werkes war in allen Teilen gu t und der 
U m satz konnie gegen das V orjahr um m ehr ais ein D rittei 
gestoigert werden. Dio Arbeitcrzahl erhohte sich weiter 
auf 1374. —  Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt einer- 
seits neben 61 362,53 Ji Vortrag aus 1912/13 einen Roh- 
gewinn von 2 477 728,36 J i, anderseits nach Abzug von
1 573 916,81 JC allgemeinen Unkosten und 391 385,45 JC 
Absehreibungen einen Keingewinn von 573 788,63 M. 
H ieryon sollen 24 371,30 JC der gesetzliehen Riicklage 
und 50 000 der Sonderrilcklage zugefiihrt, 10 000 .fi 
au f das Delkrederekonto und 15 000 JC fur Talonstcuer 
zuriickgestellt, 25 000 JL der Arbeiter-Untcrstutzungskasso 
und 10 000 Ji dem Bcamten-Rensionsfonds iiberwiesen, 
122 217,12 JC zu vertragsmaBigen Gewinnanteilen und 
Belohnungen an Aufsichtsrat, Vorstand und Beamto 
v ergu tet und 196 000 JC ais Dividende (7 %  gegen 5 %
i, V.) ausgcsehuttet werden. Der verbleibende Rest 
Yon 121 200,21 JC wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Elsenwerk-Gesellschaft MaximfllanshUtte in Rosenberg 
(Oberpfalz). —  Wie wir dem Berichte iiber das am  31. Marz
1914 abgelaufene Geschaftsjahr entnehm en, wrurdon auf 
der Kohlenzeeho Maximilian bei H am m  i. W. bis je tz t 
16 abbauw iirdige Flóze m it einer Gesam tm aehtigkeit an 
reiner K ohle yoii 22 m erschlossen. Die Fordcrung be
tru g  im Berichts jah re  152 387 t  und stieg im Februar d. J . 
tagweiso bereits bis nahe an 1000 t. Der regelmaBige Fort- 
betrieb der AufschluBarbeiten e rlitt gegen Endo des Be- 
richtsjahres durch plotzliches A uftreten von Wasser-
zufłussen auf der W ettersohlc und dio zur Beseitigung der
W asscrgefahr erforderiichen MaBnahmen eine empfind-
licho Storung, dio durch  im  Mai d. J .  verm ehrto Wasser- 
zufliisse sich Yerstarkte. Die AufsehluB- und Gewinnungs- 
arbeiten sollen dem nachst un ter zeitweiser Auflassung der 
Fordcrung im  Sudfeldo je tz t in erster Linie im Nordfelde 
entwickeit werden. Wegen der W asserschwierigkeiten 
wird der Geldbedarf fiir das neue B etriebsjahr w^esent- 
lich hoher sein, ais friiher Ycranschlagt wurde. Die In- 
beiriebsetzung der Kokerei und der dazugehorigen An
lagen zur Gewinnung Yon Nebenerzeugnlssen erfolgte, wie 
vorgesehcn, im Ja n u a r d. J .  Erzeugt wurden im Beriehts- 
jah r 19 196 t  Koks, 325 t  Teer und 235 t  schwefelsaures 
Ammoniak. Dio Ziegelei erzeugte 4 910190 gebrannto 
Steine, dio ausschlioBlich im  eigenen Betrieb Yerwendet 
wurden. Auf den E rz b e r g w e r k e n  wurden 127 724 t  
E isenkałk u n d  504 613 t  Eisenerze gefordert; die H o c h 
o fe n  zu U nterw ellenbom  in Thuringen und Rosenberg in 
B ayern  erzeugten 251 390 t  Roheisen; dio Erzeugung an 
fertigen W alzfabrikaten betrug  203 308 t, diejenige an 
GuBwaren 6462 t, — Die EisengieBerei in M&shiitte*

Haidhof, die nur fiir den eigenen Bedarf arbeitete, er* 
zeugte 5942 t  GuBwaren, und dio EisengieBereicn in Fron- 
berg an Handels- und MaschinenguB fiir den Verkauf 
520 t. An Ncuanlagen wurden im Berichts jahre ausgefiihrt 
bzw7. begonnen: Bogińn der M ontage des 6. Hochofeas, 
Fertigstcllung des 4. K onverters und der 2. Błock- 
reversiormaschine auf dem \Vrerk in Rosenberg; Neubau 
der Feinstrecken I , I I  und I I I  in Maxhutte-Haidhof. 
Im  vorigcn Betriebsjahro wrurden bezahlt: an Eisenbahn- 
frachten (fiir angekommene Guter) 5 353 335,60 M, w 
Arbeitslohnen (ohne B eam tengehalter) 8 785 820,74 .K, 
an S taats- und Gem eindcsteuern 496 701,06 fenier 
wrurden verausgabt fiir gesctzlicho und freiwillige Wohl- 
fahrtselnrichtungen 391 886,85 M und fiir auBerordent- 
licho U nterstiitzungen an A rbeiter, Kleinkindersehukm 
usw. 14 583,65 J i. —  F iir N eubauten  und Erwerbungco 
wurden 12 092 208,82 JC Yerausgabt. —  Dic Gewinn- 
und Yerlustrechnung zeigt einerseits neben 10(5 204,91 
Vortrag aus 1912/13 192 777,57 .fi K apitał- und Bankier- 
zinsen und 8 843 964,76 Betriebseinnahmen, ander
seits 692 638,20 Ji allgemeine U nkosten, 391 886,85 .H 
Beitriige fiir Vorsicherungen usw'., 248 280 .K Zinsen, 
18 717,50 M K ursverlust, 4 078 094,36 Ji Absehreibungen 
sowie 200 000 M Ueberweisung an die allgemeine Betriehs- 
riicklage und AmortLsationsfonds, so daB ein Rcingewinn 
von 3 513 330,33 .K verbleibt. A ufsichtsrat und Yorstari 
schlagen vor, hierYon 351 333,03 Ji der gesetzliehen BSck- 
lago zuzufiihren, 270 000 Ji der Riicklage fur Kohlen- 
zeche Maxirnilian, 61 104,11 M der Riicklage fiir Hoch- 
ofenreparaturen zuzufiihren, 30 000 JC fiir Talonstcuer 
zuriickzustellen, 100 000 M fiir Wohlfahrtszwecke au?- 
zuwrerfen, 70 000 Ji zu Belohnungen an Beamte, Meister 
und A rbeiter zu bestim m en, 58 888,56 JC Tantiemę an 
den A ufsichtsrat zu verguten , insgesam t 2 477 608^* 
Dividende (19 ,60% , d. s. 364 J i  fiir dic Yollbezahlte 
2000-.«-Aktie und 58,80 M fiir dio m it 3 0 %  einbezahlte 
neuo Aktic) auszuschiitten und 86 732,37 ,fi auf neue 
Rechnung Yorzutragen. —  Auf der Tagcsordnung der 
am  14. A ugust s ta ttfindenden  ordentlichen IIauptv<.r- 
sammlung s te h t ein A ntrag  auf A ufnahm e einer Anleih1-' 
und H ypothekenschuld von 6 000 000 bis 10 000 000 •* 
nach Bedarf. Der nahere Z eitpunkt der Aufnahme der 
Schuld und  die FormUchkeiten sollen dem  Aufsichtsra 
iiberlassen werden.

Torgauer Stahlwerk, Aktiengesellschaft zu Torgau. -  
Z ur E rganzung unserer M itteilungen iiber dio besehloss^ 
N cugestaltung der Gesellschaft1) bringen w ir naclistehe^- 
noch einige A ngaben aus dem Geschaftsbericht fiir x 
J a h r  1913. D anach gelang es der Gesellsehaft, die Kr- 
zeugung im  le tz ten  Yiertel des Berichts jahres auf

») Vgl. St, u. E. 1914, 23. Juli, S. 1275.
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beinahe doppelte Hóhe des Y orjahres zu bringen;
dieser Fortsehritt wurdo erm oglicht einerseits dureh 
eine entsprechende Erweiterung derjenigen Teilo der 
Anlagen. die im Yerhaltnis zur Leistungsfahigkeit
der Oefen zu klein waren, anderseits dureh  dio
Schaffung einer iiber ganz D eutschland und das
Ausland yerbreiteten, m it der Gesellschaft* direkt 
in Yerbindung stehenden V erkaufsorganisation. Diese 
hat sich so gut bew&hrt, daB dio Gesellschaft infolge 
ihres seit Monaten anhaltenden erheblichen Auf> 
tragsbestandes gezwungen ist, ih r W erk wieder erheb- 
lich zu yergroBern.

Aktiengesellschaft Brown, Boverl & Cle. In Baden 
(Schwelz). — Wie der Bericht des Y crw altungsratcs iiber 
das mit dem 1. April d. J . abgeschlossonc G eschaftsjahr 
ausfiihrt, weisen dio Umsatze des U nternehm ens auf allen 
Gebieten eine nennenswerto Stcigerung auf, die allcin fiir 
die schweizerischen Fabriken bei einem U m satze von etw a 
31 Millionen fr 20 %  betragt. Der U m satz aller W erke 
der Gesellschaft bezifferto sich im Berichtsjahro auf 
rd. 90 Mili. fr. Dio Gebiete der Fabrikation  der Gesell
schaft in der Schwciz sind im wesentlichen die gleichen 
geblieben. Dic Beschaftigung in groBen Generatoren fiir 
hydraulisehe Anlagen war goringer a b  in den Vorjahren, 
da neue Kraftwerkc nicht iu Ausfuhrung waren, doch hat 
die Gesellschaft auf diesem Gebiete inzwischen bedeutende 
Auftrage fiir das neue Ja h r  erhalten. Die E rhohung der 
L insatze wurde mit Generatoren fiir Dam pfturbinen, 
Elektromotoren normaler Ausfiihrung und fiir Spezial- 
antriebe, Transformatorcn und clektrischen A pparaten 
erzielt Auch der Umsatz in D am pfturbinen, Konden- 
sationsanlagen und rotierenden Gcblascn zeigt eino 
wesentliche Stcigerung. E inen bedeutenden F ak to r  stellto 
auch die Herstellung der elektrischen Lokomotiven dar. 
Inter „Bctciligungen an Betriebs- und Trust-Gescll- 
schaften“ weist die Bilanz 9 027 073,50 fr aus gegeniiber 
4 3lo 592 fr im vorigen Jah re . D er Untersehied riih rt im 
wesentlichen daher, daB die Gesellschaft in diesem Ja h re  
jje Aktien der Elektrizitatsgesellschaft A l io th  unter 
diese Bctciligungen aufgenommen hat. Diese Gesellschaft 
hat fiir das Jah r 1913 5 (i. V. 4 y2) %  Diyidende auf das 
Aktien kąp iel von (5 Mili. fr verteilt. Ferner h a t sich das 

erichtsuntemehmen an der im  letzten  H erbste in Mann- 
cim ins Leben gerufenen „ E le k t r i s c h e n  K r a f t v e r -  

so rg u n g -A k tie n g e se lls c h a f tu narahaft beteiligt und
gleichzeitig einen Pośten Aktien der Aktiengesellschaft 

rowu, Bovcri & Cie. in Mannheim und der Elsassischen 
raftwerke in Schlettstadt ubcrlasscn. Dio ubrigen Ge- 

se sc haft en dieser G attung, an  denen das Untcrnehm en 
.‘teiligt ist, befinden sich alle in giinstiger Entwicklung. 

p f  . ^kchaft „ M o to r11 verteilte wieder 7 % , das 
- I g i z i t a t s w e r k  O l te n - A a r b u r g  6 %  Dividende.
!'\ ^ ek t r i z i t a t s g e s e l l s c h a f t  B a d e n  erhohte ihro 
vidende auf 7% % , wahrend die Gesellschaft „ D i 

ii ara o zum ersten Małe eine Dividende von 3 %  zur Yer- 
ei ung brachte. Die Fabrikationsgesellschaften dea 
nternehmens arbeiteten im letzten Ja h re  sehr giinstig. 
»e Aktiengesellschaft B ro w n , B o v e r i  & Cie. in M ann

heim yerteilte fur das Ja h r  1912/13 auf 0 Mili. A  Akticn- 
apjtal 8 %  Dividcnde. Seit dem 1. Ju li  1913 ist das 
ajsital von 9 Mili. X  voll cingezahlt. E ine Dividende 

fiir das J a h r  1912/13 schiittc te  die Aktien- 
gesekchaft I s a r i a - Z a h le r w e r k e  in Miinchen aus. Dio 
, ? ^er Iso lation-A ktiengeselL schaft in Mann-
eim ^.eckarau betrug wie im Vorjahre 7 % . U nter der 
łrua Rh e in  i s c h e  D r a h t -  u n d  K a b c lw c rk e ,  G. m.

• m Koln, hat die Gesellschaft ein neues U ntem ehm en 
ruf einstTe^en * Mili. -fc S tam m kapital ins Leben ge- 
J Die  ̂ Gesellschaft erwarb zunachst die neu ein-

f  n/::totc ^ abrik Lsolicrter D rahte der F irm a J .  W a h le n
o ji und erbaut zurzeit ein neues Kabelwerk. Fiir 

aa erste Geschaftsjahr von sechs M onaten bezahlte die 
m "C  ̂ %  Diyidende. Die C o m p a g n ie  E le c t r o -
prK"-?n i^ Ue *** *>ar*-s> ihre U m satze wieder wesentlich

0 en konnte, yerteilte auch fiir das Ja h r  1913 8%

Dividende. Sio erhohto ih r K apita ł von 5 Mili. auf 
10 Mili. fr, an  welchcr K apitalerhóhung sich das Beriehts- 
unternehm on entsprechend boteiligte. Der T e c n o m a s io  
I t a l i a n o  B ro w n  B o v e r i  in M ailand yerteilte fiir 1913 
6 %  Diyidende. Dio Ycrhaltnisso in der italienischen I n 
dustrie liegen im m er noch ungiinstig; tro tzdem  zeigt das 
Ergebnis des Jah res 1913 eine wcsontliche Steigerung 
gegeniiber den Yorjahrcn. Die O e s t e r r e i e h i s c h e n  
B ro w n -B o v o r i-W e rk o ,  AktiengeselLschaft in W ien, 
hatten  aLs junges U nternehm cn dureh die ungiinstigo 
Geschaftslage in Ocsterreich besonders zu leiden; sio 
yerteilten daher im letzten Jah ro  keino Diyidende. E ine 
Dividendo von G %  auf dio Yorzugs- und S tam m aktien  
yerteilte dio A k t io s e ls k a b e t  N o rs k  E le k t r i s k  & 
B r o w n - B o v e r i  in K ristiania fiir das G eschaftsjahr 
1912/13. An der E rhohung des A ktienkapitals dieses 
Unternehm ens um 000 000 K  Vorzugsaktion beteiligte 
sich dio Berichtsgesellschaft im  Vcrhśiltnis ihres bisherigen 
Aktienbcsitzes. Das Ja h r  1913/14 brachte eine wesent- 
licho Steigerung der ErtragnLsso; tro tzdem  bcschloB der 
Yerwaltungsrat, auch fiir dieses J a h r  nur 6 %  D iyidende 
fiir dio beiden A ktiengattungen yorzuschlagen. Die A u - 
d i f f r o n  S in g r i in  K a l to - M a s c h in e n - A k t ie n g e s e l l 
s c h a f t  in Glarus konnto den  Verkauf ihrer Maschinen 
recht gu t entwickeln, obwold dio Fabrikation  erst- in 
diesem G eschaftsjahr ihren Anfang nim m t. Endlich be
teiligte sich dio Gesellschaft im Laufe des Ja h res an der 
Bildung der G lo ic h r io h te r - A k t i e n g e s e l l s c h a f t  in 
Glarus. —  Die in der H auptversam m lung vom  15. A ugust 
gcnehmigto E rhohung des A ktienkapitals von 28 000 000 
auf 32 000 000 fr wurde im  Ja n u a r  d. J .  durchgefiihrt. —  
Der ReehnungsabschluB ergibt bei 141 767,71 fr Yortrag 
aus 1912/13, 9 594 394,92 fr Fabrikationsgew inn, 40572,28fr 
Miet- und 334 069,52 fr Zinscinnahm en sowie 1 783 059,16fr 
E innahm en aus Effekten und Bcteiligungen einerseits,
2 613 943,95 fr Abschreibungen, 4 791 534,65 fr allgemci* 
nen U nkostcn, 201 749,95 fr Aufwendungon fiir Yer- 
sicherungen und 296 639,41 fr fiir R epara tu ren  und 
840 000 fr fiir Schuldyerschreibungszinsen anderseits, 
einen Reingowinn von 3 089 995,63 fr. Der Y erw altungs
ra t schlagt vor, hiervon 154 822,78 fr Tantiom e an den 
V cr\valtungsrat zu vergutcn, 300 000 fr zu Belohnungcn 
zu yerwenden, 2 520 000 fr D iyidende ( 9 %  gegen 8 ifi/0 
L V.) auszuschutten und 115 172,85 fr auf neue R ech- 
nung yorzutragen.

Sociśtó Anonyme d’Ougr6e-Marlhaye, Ougróe (Bel- 
gien). —  Aus dem  in der H auptversam m lung vom 27. Ju li 
d. J .  yorgelcgten Berichte iiber das m it dem  30. April d. J . 
abgeschlossonc G eschaftsjahr ist zu crsehen, dali die Ge
sellschaft einon Reingewinn von 10 627 384,OS fr er- 
zielte gegen 15 025 337,75 fr im yorhergehenden Jah re . 
Aus dem Reingewinn w erden 180 000 fr fiir S teuern 
zuriickgestellt, 165 000 fr Tantiem en an  den A ufsichtsrat 
yergutet, 586 121,82 fr zu Tantiem en an  d ie Direktion 
und zu Belohnungcn fiir die Angestellten bestim m t, 
245 526,32 fr der Riicklage zugefiihrt, 5 130 735,94 fr zu 
Abschreibungen yerwendet, 4 320 000 fr ais Diyidende 
(57,60 fr f. d. A ktie gegen 85 fr i. Y.) ausgeschiittet. Fiir 
Neuanlagen wurden 6 526 924,01 fr und fiir G rundstucks- 
kiiufe 211 557,01 fr yerausgabt. Die N euanlagen umfassen 
insbesondero: dio Fertigs tell ung des Hochofens Nr. 8 in 
Ougreo und des Hochofens Nr. 5 in Rodingen sowie der 
Gaareinigungsanlage; den Atisbau der E inrichtung fiir 
die Erzeugung und die Ycrwertung yon elektrlscher K raft; 
die A ufstellung eines miichtigcn Hochofengasgeblases und 
dic Vollendung des Turbogeblases des S tahl werks; die 
Fertigstellung des M artinofens Nr. 4 und  des E lektro- 
ofens. An die A rbeiter der Abteilungen Ougree, M arihaye 
und Rodingen wurden 16 089 042,55 (15 981 069,52) fr 
Lohne bezahlt. U eber die Bctciligungen te ilt der Bericht 
a  a. m it, daS die AufschluBarbeiten bei der Charbonnage 
de B ray so yoranschreiten, daB die Inbetriebsetzung im  
Septem ber <L J .  erfolgen diirfte. Das Stahl- und W alz
werk von Chiers wurde im Ja n u a r  d. J .  in B etrieb ge- 
nommen und arbeite t zufriedenstellend. Die beiden
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neuen Wa] z werke der Societe Anonyme des Tubes dc la 
Meuse in Flćm alle arbeiten ebenfalls unter giinstigen Be
dingungen.

Societe Mćtallurgiąue de Taganrog, St. Petersburg. —
Die Gewinn- und Verlustrechnung fiir das am 31. Dezembcr 
1013 abgelaufenc J a h r  zeigt einerscits neben 18095,10 Rbl. 
Y ortrag uncl 16 306,72 Rbl. Zins- und sonstigen Einnahmen
2 628 180,44 Rbl. Betriebsgew inn ,anderse its426910,24 Rbl. 
allgemeine U nkosten, £chuldverschreibungszinsen, Steuern 
und  Abgaben, T antiem  on fiir die Angestellten, zweifel- 
hafte  Forderungen usw., so daB ein Keingewinn von
2 217 576,92 Rbl. verbleibt, der sich durch den Yortrag 
aus dcm  V orjahre von 18 095,10 Rbl. auf 2 235 672,02 Rbl. 
e rhoht. H icrvon werden 110 878,85 Rbl. der patzungs- 
imiBigen Rucklago zugefiihrt, 475 000 Rbl. zu Abschiei- 
bungen verwendet, 119 202,51 Rbl. fiir die Gewinnsteuer 
benutzt, 151 249,56 Rbl. an  den Yerwaltungsrat vergutct, 
25 (XK) Rbl. zu Belohuungen ftlr die Ar.gestelltcn bestim m t,
1 339 992 Rbl. ais D ividende — 999 984 Rbl. oder 8 %  
auf 83 332 alte Aktien und 340 008 Rbl. oder 4 %  auf 
56 668 neuo A ktien —  verteilt und 14 349,10 Rbl. auf 
neue R echnung vorgetragen. —  Wio der Bericht des 
Y erw ałtungsratcs bem erkt, konnte die Gesellschaft infolge 
der giinstigen Lage des russischcn M arktes und der in 
Taganrog vorgenommenen Betriebsverbcsserungen den 
im  .Jahre 1912 erzielten Gewinn botrachtlich ubcrholcn. 
Seit dem 15./28. Marz 1913 ist die Gesellschaft Besitzer

der Usines de K ertsch, doch konnte diese Abtcilung, deren 
Inbctricbsctzung nach einem Stillstehen des Werkes von 
zehn Jahren  erfolgto, noch nicht zum Gewinn beitragen. 
Die Yorrichtungsarbciten auf denKohlenzecben von Bielała 
nehmen ihren normalen Verlauf; die Gesellschaft rechnei 
darauf, daB dic Forderung in zwei bis drei Jahren 400000t 
iiberschreiten wird. lin  Jah ro  1913 wurden 190 354 t 
Kohlo gefordert- und 65 165 t  Koks erzeugt. Dic Werke iu 
Taganrog waren sta rk  beschaftigt. Vicr Hochofen standen 
wahrend des ganzen Ja lires im Fcucr; sie erzeugten 
132 890 t Thomasroheisen und 21 553 t  Martinroheisen, 
Spiegclcisen usw. Dio S tahl- und Walzwerke hatten einen 
normalen Betriob aufzuwcisen. Seit Aufstellung der 
Elektrom otoren hatten  dic Walzwerke eine starkę Stci- 
gerung ihrer Erzeugung aufzuwcisen (160 285 t Fertig- 
erzeugnisso gegen 133 189 t  im Vorjahrc). Auf dera 
Werk in Kertsch wurden der erste Hochofen am 28. Sep- 
tember, die Stahl- und W alzwerke am  15. Dezembcr 1913 
und der zwcite Hochofen am  10. Ja n u a r d. J . in Betrieb 
genommen. Die Beschaffung von A rbcitern war besonders 
schwierig und war sehr hindcrlich fiir dio Inbetriebsctzung. 
Infolge verspateter Ablieferungen verzogcrte sich die 
lnbetriebnahm c der 850er W alzcnstraBe stark; erst im 
April konnte m it dem Auswalzen der Schienen begonnen 
werden. Durch einen A rbeitcrausstand im Februar 
wurde der Betrieb fiir ungefahr zwei Wochen unter- 
brcchen.

Bucherschau.
B r a m ę , J. S. S . , F . C. S .: Fncl, solid, liąuid and 

gaseous. London: E. Arnold 1914. (XV, 372 S.) 
8 °. Geb. s 12/6 d.

Das Buch ist en tstanden aus Vorlesungen, dio der 
Yerfasser an  einem techuischen In s titu t aber Brennstoffe 
gehalten hat. E s ist also im eigontlichen Sinne ein Lehr- 
buch und soli sowohl dazu dienen, dio Yorlcsungen zu 
ergiinzen, ais auch Mannern der Praxis, die keine Feue- 
rungstechniker sind, eine gute K enutnis aller wichtigen 
B rennstoffe zu verm itteln, insbesondero in ihrer Beziehung 
zur Krafterzeugung.

Bei der Beurtcilung des Buches muB berticksichtigt 
werden, daB es ganz auf englischo Yerhaltnisse zugo- 
schnitten  ist. Das sclilieBt nicht aus, daB es in sehr weit- 
gehendem  MaBe auf deutsche Arbeiten und Yeroffcnt- 
lichungen zurUckgreift. Die gegebene Gliedcrung in 
drei H aupt teile: feste, fltlssige und gasformige Brennstoffe, 
ist durchgefiihrt, E in vierter Teil behandelt dic Analyse 
und Heizwert bestim m ung der Brennstoffe, sowie dic Kon- 
trolle von Feuerungsanlagen. D as einjeitendo K apitel bo- 
schaftig t sich m it den Verbrennungsvorgiingen, und zwar 
ziemlich kurz; so wird z. B. auf die Bereehnung der Ver- 
brennungstem peratur verzichtet. Dcm deutschen Leser 
wird es auffallen, wie stiefm iłtterlich bei der Besprechung 
der festen Brennstoffe der Kokere i betrieb behandelt ist. 
N ur der Bicnenkorbofen wird kurz erwiihnt und die Be- 
Beschreibung der tłbrigen Ofensysteme ais Qt>er den Rah- 
men des Buches hinausgehend bezeichnet. Von der Ge- 
winnung der Nebenerzeugnisse wird nur gesagt, daB die 
E inriehtungen genau denen boi der Gaserzeugung e n t
sprechen. Aber auch beim Leuchtgas findet sich nichts 
darilber, und nur dio Ammoniakgewinnungsanlage des 
M ondgas-Generatora ist aufgenommen worden. Der 
G rand fur diese Zurilckhaltung ist wohl darin zu suchen, 
daB der neuzeitliche Kokereibetrieb tiberhaupt erst in der 
letzten  Zeit in E ngland Eingang gefundon hat. Aus- 
fiihrliche Behandlung dagegen haben die flUssigen Brenn
stoffe erfahren, wobei der Yerfasser vor allern auf die Yer
schiedenen Brennersystem e elngeht, die durch zahlreiche 
Abbildungen orłautert sind. DaB der Yerfasser im fibrigen 
bestrebt gewesen ist, ein in jeder Beziehung neuzeitliches 
W ork zu schreiben, geht auch daraus hervor, daB die flam* 
menlose Oberflachcnverbrennung Aufnahme gefutiden hat.

l in  allgemeinen m acht das Buch einen yorzllglichen 
Eindruck. Es ist k lar gcschrieben und sehr (ibersichtlich 
angclegt. In England w ird es sicherlich viele Freunde 
erwerben und m anchen N utzen stiften  konnen.

$ ip l- '3 n6*11 ’
H e r r e , 0 . ,  Ingenieur (Mittweida): Dampfkrajlank• 

gen. Dampfkessel, Kolbendampfmaschinen und 
Dampfturbinen. (U h la n d łs Handbuch fiir den 
praktischen Maschinen - Konstrukteur, 2. AufL, 
Bd. 6.) Mit 729 Abb. im  Texte und 12 photo- 
lithogr. Taf. Berlin C: W. & S. Loewenthal [1913]. 
(V, 330 S.) 4o. 23 JŁ, geb. 25 JL

D er Yerfasser behandelt die im T itel genannten drei 
Gebiete in ausfiihrlicher W eise un ter Berticksichtigung 
der neueren Ausfulirungen. N am entlieh die Dampfkessel 
haben eine eingehende WUrdigung gefunden; das Materiał 
ist m it FleiB zusam m engetragen. —  Die Darstellung ist 
einfach im Ausdruck, daher k lar und v e r s t a n d l i c h ;  alles 
IJeberfliissige ist vermieden. D er T e s t  w ird in geschickter 
Weiso durch eine groBe Anzahl praktischer Beispiele und 
v ie l e  Abbildungen erganzt. W o es angangig war, &iud 
Tabellen eingefUgt; auch ist von der grapiiischen Dar* 
steUung an geeigneter Stelle, z. B. bei der Erlauterung 
des Entropiebegriffes, G ebrauch gem acht. •— Dic Ab- 
bildungen sind durchweg g u t; kleine Aendcrungen he- 
zftglich der GroBe und der BemaBung bei einzelnen Ab
bildungen wurden sich aUerdings m anehm al empfehjen. 
Auf die baulichen Einzclheiten h a tte  der Yerfasser stelien- 
weise etw as m ehr eingehen durfen. —  D a im Obrigen 
nicht nur dic theoretischen Erorterungen sehr ausfiihrlieh 
gehalten sind, sondem  auch eine Reihe bcachtenswerter 
W inkę fftr die P rax is gegeben wird, so is t  das Buch auc 
jedem P rak tiker, der sich m it Dampfkraftanlagen 
befassen h a t, sehr zu empfehlen. A . Hołverfchei&-
K lin g e n b e r g ,D r .  G ., Professor: Bau  gro per FM- 

Iń ztid tttcerke . Bd. 1/2. Berlin: J. Springer, -t'- 
Bd. 1. Richtlinien, Wirtschaftlichkeitsrfch- 

nungen und Anwendungsbeispicle. Mit 180 Teit- 
abbildungen u. 7 Taf. 1913. (XV, 191 S.) Geb. 
1 2 .  H.
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Bd. 2. Ycrtcilung elektrischer Arbeit iiber 
groEe Gebiete. (Mit einer Baustatistik von Elek- 
trizitatswerken und einer Arbeit iiber „Elektrizi- 
tatsversorgung der GroBstiidte“ ais Eiganzung des
1. Bandes.) Mit 205 Testabb. 1914. (2 BI.,
151 S.) Geb. 9 .11.

Das Werk ist aus einer Reihe von Yortragcn und in 
den fuhrenden Zeitschriften erschicnenen Aufsiitzen dea 
Yerfassers entstanden, die an einigen Stellen in bemerkens- 
werter Weise erganzt und erw eitert werden sind. 2Vlit 
gro Bem Geschiek ist die Aufgabe gelost, durch Anordnung, 
Yerbindung und Vcrvollstandigung den Zusammenhang 
herzustellen und eine einheitlicho Zusammenfassung aller 
derjenigen Grundsatzo zu bilden, dio fiir den Bau groBer 
Elektrizitatswerko in Frage kominen. Diese Grundsatzo 
siiid sowohl technischer wio wirtschaftlicher N atur, und 
jńrar ist hier der Ausdruck „w irtschaftlich“  im  woitesten 
Sinno zu brauchori, n ieht n u r beziiglich zweckmaBigor 
Wahl technischer M ittel zur Erziclung eines billigen 
Kilowattstundenpreises, sondom es ist dio Bestimmung 
dea voraussichtlichen Yerbrauches, seiner Schwankungen, 
der EinfluB dieser Schwankungen auf die Erzeugungs- 
kosten, die Preisbildung und PreiBpolitik der E lcktrizitats- 
werke auf breiter Grundlago behandelt. Technik und 
Wirtschaft gehen hier stiindig H and in H and. Dics kom m t 
bereits in den Ucberschriften der einzelnen Absclmitto 
der beiden Bando zum Ausdruck; sio lau ten : Kichtlinien 
fflr den Bau groBer E lektrizitatsw erke —  Kosten der 
elektrischen Uebertragung der Energio im Vcrglcich m it 
den Transportkostcn der Kohlo •— W irtschaftlichkeit 
ond Energicgestehungskosten in Abhangigkeit von GroBe 
und Ausnutzungsfaktor —  Erstes Ausfiihrungsbeispiel: 
Das Markischo Elektrizitatsw ork —  Grundlagen ftir dio 
Tarifbildung — Zweites Ausfiihrungsbeispiol: Dio Anlagen 
der Yictoria Falls and Transy aal Power Company in 
iS&lafrika — Statistischo Grundlagen und Einheitswcrto 
fiir groBe Elektrizitatswerko •— Yerteilung elektrischer 
Arbeiten (iber groBe Gebiete —  E lektrizitatsversorgung 
der GroUstadte. Nieht iibergangen werden darf auch der 
dem Werko vorausgeschickto Begleitbrief, der auf wenigen 
l)ruckseiten in knappen, aber inhaltreichen W orton eino 
lebersicht uber dio tcchnischo und wirtschaftlicho E n t
wicklung der Elektrizitatsw erko g ib t und dabei ein Bild 
der zukflnftigen Verhaltnisse einschlieBlich der wichtigen 
Frage der Verstaatlichung entw irft. Die in den beiden 
Baildon gewiesenen Kichtlinien ergeben sich aus der 
Bt*schreibung ausgeflihrter Anlagen, aus der Bowertung 
der jfingsten Errungenschaften der Technik, aus den 
sorgsamen, an Beispielcn und in allgemcinster F onu  ent- 
"ickelten Selbstkostcn fiir Erzeugung und Fortleitung 
des Stromes und aus der sclbstiindigen, o ft m it groBer 
jeehnerischer Arbeit rerbundonen Losung schwierigor, 
bisher unentschiedener Fragon. DaB sich auf w ir t -  
sehaftlichem  Gebiet ein auBcrordentlicher F o rtsch ritt 
vollzieht, ist ja  allgemein bekannt; cs l>efremdet aber fast, 
jenn man aus dem W erk erkennt, wio wenig auch noch 
^‘e te c h n isch en  Fragen zu einem AbschluB gelangt 
*uid» wie sehr durch den F ortschritt der Technik noch in 
ktztef Zeit dic Selbstkostcn em iedrigt worden sind, und 
wio sie noch weiter gegenuber dem jetzigen D urchschnitt 
^crnngert werden konnen. Yon diesen technischen 
En^ngenschaften handeln hauptsiichlich der erste Ab- 
schnitt des ersten Bandes und  die Ausfiihningsbcispiele.

anderen Absclmitto beschiiftigen sich, von tech- 
fcjschen Einatreuungen abgesehcn, m it wirtschaftlichen 
JTagen. An besonders eingehenden Untcrsuchungen des 

ertaasers sind hervorzuheben: der Yergleich zwischen 
^hlentransport und Strom lcitung bei Fem versorgung, 
10 aaagedehnten Ausfuhrungcn iiber dio zweckmaBigsto 

^pannweite der Leitungsm aste und der Yergleich zwischen 
rem* und Nahkraftwerkcn (Fortleitungskosten elektrischer 
energie}. Sehr interessant sind auch die hier zum  ersten 
-Me ''eroffentlichten Selbstkostcn eines groBeren K raft-

werkos. D erartige Zahlenangabon find en sich so selten 
in der L itera tu r, daB dies besonders horvorgchoben zu 
werden vcrdient. Das reichhaltige, vielfach in Form 
von Zahlentafeln und  Schaubildorn dargcstellte errechnoto 
oder wirklichen Ausfiihrungen entnommeno Materiał g ib t 
eino Ftlllo von Zalilen wiedor, die nam cntlich fttr don 
Spezialistcn von groBter Bedeutung sind. Aber auch fiir 
den H tittenm ann, der sich ja  sehr eingehend m it dor 
Stromvcrsorgung beschaftigen muB, bieten die Bticher 
viel Wesentliches. Dio Abschnitto tiber Selbstkostcn, 
Tarifbildung usw. sind, sinngemiiB angowandt, auch fjlir 
dio H iittenw erke von groBor B edeutung; dies gilt ganz 
besonders fiir den EinfluB des Ausnutzungsfaktors auf dio 
Erzeugungskosten. H ierauf w ird in der GroBeisenindustrio 
noch m eist rech t wenig —  zu wenig l —  geachtet.

An Vorkenntnissen sotzt das W ork nur die durch- 
schnittliche Allgomeinbildung dos Masehinen- und Elektro- 
ingenieurs voraus. Dio Spracho ist knapp und klar. 
AuBerordentlich geschickt sind tiborall dio verschiedenen 
Gesichtspunkte in oin tibcrsichtlichos System gebracht. 
Abbildungon sowie A usstattung sind vorztlglich.

K urt Bummel.
Forner sind der R cdaktion  folgende W erko zugegangon: 

Jahrc8-Bericht uber die Leistuiigen der chemischen Techno
logie fiir das Jahr 1913. Jg . 59. B earb. von Dr. P a u l
F. S c h m id t  und Prof. D r. B. R a s so w . Leipzig: 
J .  A. B arth . 8

A bt. 1: Unorganischer Teil. M it 204 Abb. 1914. 
(X X V III, 759 S.) 17 M, geb. 18,50 JC.

K r a u s e ,  H u g o : Das Aluminium und seine Lcgicrungen. 
E igenschaften, Gewinnung, V crarbeitung und Yerwen- 
dung. Mit 04 Abb. (Ohemisch-technische Bibliothek. 
Bd. 350.) (V II, 296 S.) 8 ° . 6 JC.

Hł D as Buch behandelt dio chemischen und  physi- 
kalischen Eigenschaften des Aluminiums, sein Yorkom- 
men in der N atur, Geschichtc und S ta tis tik  der Alu* 
m inium herstellung, H erstellung der reinen Tonerde, des 
kiinstlichen K ryoliths und der E lektrodcnkohlen, die 
theoretischcn Grundlagen und  dio technische Ausftih- 
rung der Aluminium gowinnung, dic Aluminiumlegio- 
rungen, die V erarbeitung des Aluminiums und der Alu- 
m inium legierungcn, die H erstellung galvanischerN ieder- 
schliigc auf Aluminium und alum inium reichen Legicrun- 
gen, Bcizen und Fiirbcn des A lum inium s, A luminium- 
niederschlage auf anderen M etallen und  auf feuerfliissi- 
gom W ege hergcstellte Niederschlago anderer M etalle auf 
Aluminium, ZusammenfOgungsarbciten, alum inother- 
mische SchweiBung, alum inogcnetische M etalle, kiinst- 
lichen K orund, die zahlreichen sonstigen Ycrwcndungen 
des A luminiums und endlich die chemischen Yerbin* 
dungen des A luminiums sowie die Analysc von Alu- 
miniumlegierungen. E in  Anhang bringt Tabcllen tiber 
Gowichtc, Festigkeit, clektrische Leitfahigkeit usw. 3? 

V o g e l, D r. J .  H ., P rofessor: Die Abwasser der Kali- 
industrie. Zugleich eine K ritik  des im April 1913 un ter 
dem gleichen T ite l erschienenen G utachtens von P ro 
fessor Dr. D u n b a r ,  D irektor des Btaatlichen hygieni- 
schen In s titu ts , H am burg, betr. die Yersalzung der 
Fliisse durch  dic Abwasser der K ai i Industrie. Berlin 
(W  35, Schoneberger Ufer 12 a): Gebriider B orntrager
1914. (V III, 139 S.) 8 ° . 7,50 JC.

V o e lk e l ,  C a r l ,  Geheimer O berbergrat und  vortragender 
R a t im Konigl. PreuBischen Ministerium fiir H andel 
und Gewerbe: Grundziige des preufiisehen Bergrechts. 
Svstcm atisch dargestellt. B erlin: J .  G utten tag , G. m.
b.‘ H ., 1914. (266 S.) 8®. 6,50 M.

WcrlcHtatt, D ie , des Maschinenbaujrs und des Mechanilcers. 
U nter Mitw. nam haftcr Fachleute aus d er P raxis hrsg. 
von O. L ip p m a n n . Leipzig: H achm eister & .Thal.

Tl. 2. L ip p in a n n ,  O t to ,  Gewerbelehrer an den 
Stadtischen Fach- und Fortbildungsschulen zu D r ^ d e n : 
D as Skizzieren und technische Zeichnen. 4., vcrb. Aufl. 
14 Taf. (2 3 x 2 9  cm) i. Mappe, 1 T ex theft (IV, 74 S.) 
8°. Zus. 2,20 A -
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Vereins-Nachrichten.
Ve r e i n  d e u t s c h e r  Ei s e n h i i t t e n l e u t e .  

Robert Meier f .
U nerw artet verschied am 4. Ju li 1914 infolge eines 

Herzschlages der technischo Leiter der Gesellschaft der 
L. yon Rollschen Eisenwerke, D irektor R o b e r t  M e ie r  
in Gerlafingen. D urch semen Heimgang h a t die Eiscn- 
und  M aschinenindustrie der Schweiz einen in wcitcn Krei- 
sen bekannten , hcrvorragenden Vertreter, der V er ein 
deutscher E isenhiittenleute eines seiner angesehensten 
Mitglieder aus dem befreundeten Nachbarlande yerloren.

Am 25. Dezember 1850 zu Barschwil im solothur- 
nischen Schwarzbubcnlande geboren und in einfaehen 
Yerhaltnissen aufgewachsen, bestand 
R obert Meier dank seiner guten Be- 
gabung, kaum  17 Ja h re  alt, die 
Reifepriifung an der Kantorisschule 
in Solothurn m it Auszeichnung und 
erhielt bereits. im Sommer 1870 an 
der Eidgenossischen Technischen 
Hochschule in Ziirich das Diplom 
ais Maschineningenieur. E r war dann 
in yerschiedenen inlandischen und 
deutschen Maschinenfabriken und 
llu ttenw erken , u. a. auch ais Rei- 
sender sowie in kaufmannischer 
Stell u ng tatig , bis iłm im Jahro  1879 
der Yerwaltungsrat der von Rollschen 
W erke auf x\ntrag des damaligen 
Direktors K inzelbach, der auf Meiers 
auBergewóhnlichc Behcrrschung des 
Maschiuenbaues aufm erksam  gewor* 
den war, ais Leiter der KisengieBerei 
in der Clus berief. Das W erk war 
derart zuriickgegangen, daB sich dio 
Gesellschaft sehon m it dem Gedan- 
ken trug , es ganz zu schlieBen. Meiers A rbeitskraft und 
Fachkenntnissen gelang es, den Bctriob so bedcutcnd zu 
heben, daB in den 14 Jahren , wahrend deren er dem 
W erke yorstand, die Zahl der Arbeiter von 70 auf 900 
stieg und heute bis auf 1300 angewaclisen ist.

Dieso Erfolge lieBen, ais D irektor Kinzelbach im 
Jah ro  1893 sta rb , R obert Meier ais scinen gegebenen 
Nachfolger erscheinen; er wurde Mitglied der General* 
direktion und oberster technischer le i te r  sam tlichcr 
W erksanlagen der Gesellschaft. Schwer war die Auf- 
gabe, dio er in dem erweiterten W irkungskreiso auf sich 
zu nehmen hatto , und schwerer noch wurde sio m it jeder 
der beat&ndigen Erweiterungen des ausgedehnten Be- 
triebes, zumal da Meier m it Yorbildłicher GewLsscnhaftig- 
keit und Sorgfalt sich auch der geringfugigstcn Geschafte

Ftir die Verelnsbibllothek sind eingegangen:
(I)ic Eingrnder ilnd  mit «lacm * btzeichnet.)

=  D i s s e r t a t i o n e n .  —
Se eh a s  o, H a n s :  Die czperimentelle Ermittlung des Vcr- 

laufes der Sto fi kraft und die. Bestimmung der Deformu- 
tiotisarbeit beim 8tauchversuch. Dt.^Ufl.-Diss. (Kgl. 
Techn. Hochschule* zu Berlin.) Berlin 1914. (39 S.) 
4° (8°).

H a n f ,  O t to :  Beitrage zur Chemie des Chrom$ und M an- 
gans. *3n$.-Diss- (Kgl. Techn. Hochschule* zu 
Berlin.) Berliu 1914. (31 S.) 8°.

K a n e k o ,  K io s u k e :  Zur Kenntnis der Legierungen des 
Kobalt s mit Nickel und mit Et sen. (Mit 3 Taf.)
Diss. (Kgl. Techn. Hochschule* zu Aachen.) Halle 
(Saale) 1913. (15 S.) 4°.

M an  z , H e r m a n n :  Ueber Vanadinmeb2U. Phil. Diss, 
(U niversitat*  Miinchen.) (Munchen o. J .)  (40 S.) 8*.

annahm. Aber sein ausgesprochenes Organwationatalent, 
dcm methodisches Schaffen das Gcprage gab, in Yer- 
bindung m it der Fiihigkeit, in  den Leitern der einzelnen 
Abteilungen die glciche A rbeitslust und den gleichen 
Gcist der Pflichterfiillung zu weckcn, dio ihn selbat be- 
herrschten, wuBte alle Schwierigkeiten seines Amtea zu 
iiberwinden und den von Rollschen Werken stetes Ge- 
deihen und zunehm ende B edeutung innerhalb und auOer- 
halb der Schweiz zu sichern. Die Zahl der Angestellten 
und Arbeiter des G esam tunternchm ens stieg in den 

Ja h ren  1893 bis 1913 unter Meiers 
Lcitung von 2150 auf 4000, die 
Menge der jahrlich yerkauften Er- 
zeugnisso (auBer Roheisen) von 
35 300 t  auf 102 000 t.

G alt der Heimgegangene unter 
seinen Fachgenosscn ais ein Inge- 
nieur, dessen Yielseitigkeit erstaun 
lich w ar und dessen Uebcrlegenheit 
auch scino Untcrgebenen freudig 
an e rk an n ten , so zierten ihn ais 
Menschen Giito des Hcrzens und 
ein warmes Mitgefiihl fiir den Nach- 
sten, E igenschaften, die cr jahrau* 
jahrein  zahllosen Krankcn und 
Schwachcn in unablassiger Hilfs- 
bereitschaft bewies. Fiir seine Ar
beiter ha tto  er immer Zeit, wenn 
sio ihn um R a t crsuchten, und vo 
es nottat-, auch eine offene Hand.

Auf eigentlich politlschein Ge- 
biete betatig te  sich Meier zum Leid- 
wesen seiner Freundc, dio ihn gern im 

S taatslebcn h atten  hervortreten  schen, nicht, wohl aber 
wirkto er in den Fachvereinen, insbesondere im Verem 
schweizerischer M aschinen-Industrieller, dessen \orstanu 
er vielo Jahro  angehorte, in allen wichtigen Fragen des 
Zoll- und Yerkehrswesens sowio dor sozialen G esetzgebung 
in einfluBreicher Weise mit.

Ein ganzer Mann, ein bedeutender Ingenicur ist aut 
Robert Meier aus der A rbeit, der sein Leben gewidnwt 
war, jiih hinweggerafft worden. Mit aufrichtigem Schmerze 
betrauern ihn seine Angehorigcn, denen cr ein treu- 
besorgter G atto und Yater war, betrauern  ihn seine Mit- 
arbeiter, die Beam ten und  dio gesamto Arbciterscha t 
der von Rollschen W erke, deren Seele er genannt werden 
durfte. Sio alle werden ihn yermissen, und nicht leicht 
wird es sein, ihn wiirdig zu ersetzen.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Gugier, Heinrich, Betriebsdirektor des Jenbacher Kisenw..

Jenbaeh i. Tirol.
Haselhojj, Emil, Oberhausen i. RheinL, BeW*

m ontstr. 39.
M ai, Bernhard, Betriebsingenieur des Eisenw. ^ r a f ^ .

Abt. Niederrhein. H ut te, Duisburg-Hochfeld, TcUstr. 1- 
Schalk, Friedrich, Ingenieur, Coln-Kalk, N e u e r  bur gstr. 
JKaAi, M axt Betriebsingenieur der Mannesmannrohren* 

Werke, Abt. Schulz K naudt, Huckingen a. Rhein. 
Weiidig, Otto Friedr., Dillingen a. d. Saar, Dillinger 

Hflttenwerke.
N e u e  M itg l ie d e r .

Fechty Herbert, ^ ip l.^ i t^ ., Ing. der Gutehoffnungshiitt*, 
01>erhaasen i. Rheinl., H erm annstr. 11.

U  Ul, Hermtinn, K onstruk teur der Deutschen Maschinent, 
A. G., Duisburg-W anheim erort, Am  Eichelskamp l fc 

Kortkampt Wilhelm, Ingenieur, Coin, Trierer-Str. 35.
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D r u c k t r a s s e r

'• M o t o r 600P S . 

n - O  -350

*o Motor 83. PS

' '■Ritze/ 18'Z.12X 
' 20:^2 Z. 70 x T

Druckwasser

■ Druckwóssereintritt 
AbwaMscr M o t o r  W P S .  

rr-S2S Abbildung 2. Wellrohrwalzmaschine, ausgefuhrt von der 

Werkzeugmaschinenfabrik Otto Froriep, G . m. b. H ., in Rheydt.


