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FUR DAS DEUTSCHE EISENHUTTENWESEN.
Nr. 36. 3. September 1914. 34. Jahrgang.

D u s s e l d o r f ,  im August 1914 .

An die Mitglieder des Vereins deutscher EisenhUttenleute 
im neutralen Auslande!

p v i e  zum Teil mangelhafto und zum Teil unterbrocłiene telegraphische Verbindung 

U  Deutschlands mit dem neutralen Auslande hat, es moglich gemacht, dafi iiber den 

Krieg, seinen bisherigen Yerlauf und seine Fiihrung in der auslandischen Presse in 

weitera Umfange aus englischer und franzosischer Quelle stammende Lligennach- 

richten verbreitet wurden, ohne daO ihnen von deutscher Seite mit dem notigen Nach- 

druck widersprochen werden konnte.

Wir sehen es unter diesen Umstanden ais unsere vaterlandisclie Ptiicht an, ins

besondere unseren Freunden im Auslande wahrheitsgemfifie Berichte iiber die bis- 

lierigen Yorgange zu geben. Wir ftedienen uns zu diesem Zwecke zunachst eines 

Berichtes, der wochentlich von der Diissehłótfer Handelskammer herausgegeben wird, 

ona werden uns erlauben, Ihnen diese oder ahnlich geartete Berichte bis auf weiteres 

regelniaOig zuzustellen. W ir yerbinden damit die herzliche Bitte, nicht nur in Ihrern 

Bekanntenkreise den Inhalt dieser Berichte zu verbreiten, sondern sie auch der dortigen 

Presse in weitestem Umfange zur Yerfiigung zu stellen.

Sollten Sie wiinschen, stets mehrere Abdrucke des Berichtes zu erhalten. so 

bitten wir um geii. Mitteilung.

Wir hoffen gern, dafi Sie unserem Wunsche im Interesse der W ahrheit und 

unseres Yąterlandes in weitestgehendem Umfange entsprechen werden.

Yerein deutscher Eisenhiittenleute.
Der Geschaftsfiihrer: 

gez. Schródter.
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Móllerberechnung und Schlackenkonstitution.
Von Professor Bernhard Osann in Clausthal.

(Mitteilung aua dfiu Eisenhiittenmiinnischen Iustitut der Kgl. Bcrgakademio iii Clausthal.)

A  ls man anfing, den Hochofenm5ller stochio- 
* *  metriseh zu berechnen1), leg to man dic Be- 
ziehung der Silizierungsstufe nach dem Yorschlage 
M tizeks*) zugrunde. Seine Berechnung gcschah 
ctwa in folgender Weise: Gegebcn sei ein hypo- 
thetlsches Eisenerz von der Zusammensetzung:

giiuro- Basen*
70 % f c j Oj Bauera toS sauerstoff
10% Si O, mit 53% O 5,3 —
10%  Al, U, „  47%  0= —  4.7
10 %  Ca O „ 29 % O -  —  2,9

100 % Zusammen 5,3 7,6
Dio Sohlacke soli auf eine Silizierungsstufc von

0,8, d. h. Sauresauerstoff: Basensauerstoff 0,8 :1, 
eingestellt werden; dann besteht die Glciehung:

Es fehlen also 0,78 kg Sauresauerstoff oder 
100

0,78 • 5:1 -  1,47 kg Si O, 

fiir 100 kg Erz.
Man merkte in der Prasis sehr bald, daB dieses 

Yerfahren nicht einwamlfrei war; wenigstens hatten 
Schlacken,dieunteranscheinendgleichenBedingungen 
erzeugt waren, sehr verschiedene Silizierungsstufen 
und umgekehrt. Man erinnerto sieli dann,daB es nicht 
richtig sein konno, dio Tonerde einfach als Base zu 
zahlen, denn sie tritt in der Mineralogie zuweilen 
an die Stelle der KieseMure. Rcchnete man sic aber 
ais Saure, so ergaben sich auch Widcrspriiche. 
Manche zahlten sie ais nicht vorhanden, andere zu 
einem Drittel ais Base und zwei Pritteln ais Saure 
usw., so daB eine heillose Yerwirrung entstand, 
bis dann B. P ia t z’) fur Miuettehochofen vorschlug, 
die Tonerde einfach ais Saure mit der Kicselsaure 
zusammcnzuzahlen, was auch insofem eine Yerein- 
fachung war, ais man sieh in der Laboratoriums- 
prasis mit der Riickstandbestimmung begniigen 
konnte und diesen nicht mehr aufzuschlieBen brauchte. 
Platz giug noch einen Schritt weiter uud bescitigte 
das Rcchnen mit den Sauerstoffmengen. Er setzte 
einfach die Gewiehtsmengen ein.

Fiir Roheisen, das aus Minette erblasen wird, 
sollte dann sein:

RO-Basen 48 , . , , .
... r. ----- r- — beł grauein RoheisenKiesewaure + Tonerde 02

45
uud —— bei weiliem llohcisen.

55

'}  Der erste Kochofenmann, der so vorging, war 
M ayerhefer in Witkowit* vgl Sc-huster, St. n. K. 1S96,
1. O kt, a  765).

! ) Ygl. Jahrbuch der ósterr. Bergakademien, Bd. 1$ 
uud 19.

J) Sł  u. E. 1Ś92, Jan., S. 2/8.

TJntcr RO-Bascn sollten hierbei OaO, MgO, 
Mn O und FeO rerstanden werden. Platz beliauptcte. 
auf diese Weise zuvcrlflssige Ergebnisse zu erhalten. 
Er nannte z. B. drei ganz verschicdene Schlaeken1], 
die gleiche SchmelzwSnne (nach Akemiann) be- 
saBen, weil die Summo (SiO, +  A1,0:|) unii infob- 
dessen auch das Yerhftltnis Basen: Sauren anniihernd 
gleich war. Wir werden sehen, daB diese Zuversicbt 
triigerisch war. L. Blum ’) behauptete, bessere 
Werte zu erhalten, wenn er A120 3 =  0 zahlte, also 
ais neutral behandelte und lcdiglich das Yerhaltms

s; () zugrunde legte. Dies bedeutetc einen vo!S-

endeten Widerspruch, der noch dadurch verscharit 
wurde, daB auch Blum semen Yorschlag auf Er- 
falirungen im Minettebezirk stutzte. Beide hatten 
jeder in seiner Weise recht. Auf den beiderseitigen 
Werken hatte bei den besteheiulen Erz- und Roh- 
eisenverhaltnisscn das eine Yerfahren mehr Be- 
rcchtigung ais das andere. Warura, vcrmochte 
niemand zu sagen. Dies wurde noch schliinmer, 
ais man zu anderen Roheisenerzeugungsgebieten mit 
sehr abweiehenden Erzverhaltnisscu itberging.

Auch heute sind diese Widerspriiche trotz der 
vielcn Forschungsarbeit.cn und Schmelzversuck 
nicht beseitigt. Platz' Yerfahren hat den groBer, 
Vorzug der Einfachheit, und da verwickelte Berech- 
nungsvcrfahren auch keine besseren Werte gebea, 
so sijll man es ruhig anwenden. Nur muB man dietm- 
bequemen Brd che beseitigen und Prozentziffern (p) 
an ihre Stelle setzen, wie es der Yerfasser in dem 
unten genannten Aufsatz*) getan hat. Man darf akr 
nicht glauben, daB dio Berechnung von vornherein 
unbedingt zuverlassige Werte gibt. Sie geniigt, u® 
ungefahr das Riehtige zu treffen. Der Betrieb m«3 
dann Bericbtigungen anbringen. An der Hand von 
Schlackenanalysen bilden sich fiir jedes Werk fst- 
stehende Zahlen heraus, die aber nicht ohne weitere 
iibertragbar sind.

Ein einheitliches Berechnungsverfahren hat »ucł 
insofem Yorzug, ais sich zwei Hochofcnleute sofori 
verstandigen, wenn sie die Ziffer p nennen.
Zahl druckt aus, wieviel Gewichtsteile Basen afc 
100 Gewichtsteile Sauren kommen, Tonerde aj-s 
Saure gerechnet. In der Neuzeit ist der Amen- 
kaner J. E. Johnson  d. J. mit einem Yorschlag.*

')  VgL St, u. E. 1892, Jan., S. 7. 
s) St. u. E. 1901, 1. Okt., S. 1024/9. 
s) Ygl. Osann: Die Bewertuns von Eiaenerzen u>«-• 

St. u. E. 1902, 1. Okt., S. 1033/8; 15. Okt., S. HU " 
Dort sind auf S. 1037 Werte fflr p veróffentlkht.

*) Bulletin of the American Institute of 
Engineera 1912, Oktober, S. 1123 ff. Bearbeitet St. «• 
1913, 7. Aug., S. 1331/2.
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o  o  o  o  o  o" cT

o
o

C4 <C 
«  CO I 
O O !
W ...«o‘CS» — *-*
O O «5
•00 530 «5

O 00o  «  K3 h  *  O

© « c ‘ o d  o  o  o

co r- ■— io io co 
t£> CO CO t— I'* cc- 00
o  o  o  o  o  o  o  
o  o  o  o* o  o  o o

o  «M CM O eo
-♦ «5 r- o  co oc x  
« d o o ‘ « d  o ' o

1.0 30 — -co 00-J| O -  «  «  C Cł
o  -? r* ^  o  o  a

O
o

!
o  o

o  o  *-* _  ^  «oC5J oo łO O Oł O 
-T j  f  co co c-T of oT

t-  CO Oł co 00 
io MO 00 C> 40 CS CO 
04 Ol" oT 04 0<T 04 «sT

co
"■I

w

5  1 15£>

« 1 9 0 0  o

5 5 ^ 1 5 !  i

io rf IO O*
«0 ! t-  CS | 30 j 
Tt ! CO CO IO * 1

O
SC
sS

I ! '  1

i  1» -g . . .  ̂ .
&  O w

♦ł*
g r t s s t i  r

a

§

3
1
fe

ŚI
‘S 2 ‘©

I
5 3 -2 :

.5
i
a
5

c a  ̂ _4> Q c e
"i - 5  ]§ **
"s -1 !1 :,s  s> i  : c 33 a> k '5 ^c X3 ę-
g  ai g  7. *

"c

1
-Cp
0

e  -  .1  O a
- i  1 J 1 3
4 " 2  - f i ^ 5
1 1 : = P I 1
^  ^  Jo ,;!S *»5

*s
r*3

J

I
w

a
£c
’3-n

? :

T3
ca

na
a
■~5

Jf

=7}
«ś _

O  „£S

herrorgetreten, der 
sich mit dem Blsuiu 
dcckL Er reehnet 
boi GieBereirohefeeii 
mit emem Yerhait- 

w • ( i  O ,  a  .
n B » ó ;  "  ł -2b,s 
1,4 und MfittlieTou- 
erde unberiieksidi- 
tigt. Er ist der An- 
siclit, daB ein Toa- 
erdegehalt bis 16% 
ohne EinfluB sei; 

«  5  ein Tonerdegehalt
j  " von 16 bis 25%
|  Z mache dic Schlacie

zahflussig, und 25 
»  p» -* bis 30% seicn wie*
■5 -2 "ii derumohneEinflufi.

S  ® Drei Sehlacken von
S 6,5,13(5 und 3S|{,
t  ;a 5  AlaOs bewahrtea
•S ,g< % sich gleich gut und
~  9  c  ergabengleieheBok-
B- s eisenbeschaffeaheit,
§i <5° da das Yerhlltnis

5  S i -  ' , bei allen ua-
■n — §  Si Oj
Z |  |[ gefahrgleichl,5war,
2  K Es liegt auf der
0  1 “  ~  Hand,da3 diese An-
6  2 §  •“  sicht nicht verallge-
*-> £  S J  meinert werden
1 »  "I kann; denn sonst

^ s  kflnnte man nicht
•g ® vcrst«hen, wanna

2  Tonerde eine sofi 0Qco 5  -o wiehtige Rolie 
g ■ g bei der GieBerei-

s
r i mJ 3  £  -

o  roheisen-undFerw-
■ s - s  ‘s *: °  siliziumcrzeuguag 
5 ^ o  a  ^ a spiełt.-d O C » « t-\ 1 .
c o  0  -3 S m  Um  die trage der
* i!  ----- ’•S ~ a  Schlackeiiziffer undoo-s  5 g  „ ® MOlIerberechnung 
S «  o * noehmalsm  prufen.
*» £  3  "H ■= 2 stellte der Yeifasser

|  i  1 1 “  eine Rundfrage bei
<5 2 s ? *-, , . i S  !  b 5 vielen Hochofea-

g  . J  werken des deut-
^ 1 5 “  i  i£ .§■? schenZollgebietean.
f ! 5* o o a § Die Ergebnisse sind
’3 f § 3 l  t  in Zahlentafel 1
1  2 « ^ £  I  t f l  eingetragen. Hier-

' i c  1? .s  *  auss’iu* ^ ’ertep
m .S . *  - ^ ^ berechnet, undjwar
S o l .  § l i  •- in Gessalt der Werte

5 * '1 .1 1  § 1  “ I  P> bis P‘ł d k “B
i.C* 1  ■&.£<£ a Sinne von fiinf vef-

a : schiedenen Auffas-
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sunger. (der Wert p, dabei im Sinne von Platz). Es 
zeigte sich uberall, dafi auch bei anseheinend ttberein- 
stinunenden Grundlagen keine flbereinstimnienden 
Ziffem herauskamen und cinige Ziffern olme ersicht- 
lichcB Gruad ganz ujid gar heraussprangen, Dies 
war iiberall der Fali, ganz gleich, wie der Wert p 
bereehnet war. Daduroh werden die eben gemachten 
Ausffthrungen bestatigt. Die Durclrachnittswerte 
fiir p (Tonerde der Kieselsaure im Sinne von Platz 
zugezahlt) sollen in Zahlentafel 2 wiederholt werden, 
um fur Ueberschlagsreehnungen eine Handhabe zu 
geben, auch wenn keine Schlackenanalyse vorliegt.

Zahlentafel 2. W ort-o fu r p =  100- Baaui
SiO, + AljOj

3. Bei der Umreehnung von Ca O in Kalkstein 
dient zun&chst die MaSgabe, daB 1 kg Ca O 1,78 kg 
CaCOj ontsprieht. (Ygl. Zahlentafel 5.)

Zahlentafel T a fe l zu r U m reehnung v o n  
CaO in  Ca CO,.

Auf Grund 
4*r Zahlen

tafel 1

Kaoh t-lner ■ 
frlilteren j 
.Vcgab©
'!'■» Ver- 
fasaerg

Allgemein . ....................... ■ , 100
Thomasroheiifen * ............... 100 100 bis 120
Paddolroheiscn . . . _ 80 bis 90
GieBcreiroheison............... ... 104 |
Hamafcit 113 ;90 bis 100
Bessemerroheisen . . . . 138')
Thomasroheisen Sm Minette- 

beŁirk . . . . . . . . 82 bis 92
Stahleison..................  . 120 lOObis 120
Spiegeleisen.............................. 129 130
Ferromangan..................... 130 150
Ferrosilizium..................... 64 80

i CaO CaCO, CaO CaCO, CaO CaCO, CaO CaCO, CaO CaCO,

1 1,8 1 1 19,0 ■21 37,5 31 55,4 41 73,2 !
! 2 3.0 12 21,4 22 39,3 32 57,1 42 75,0 |

3 5,4 13 23,2 23 41,1 33 58,9 43 70,8 '
* 7,2 14 25,0 24 42,9 34 00,7 44 78,6 I

! 5 8.9 15 26.8 25 44,0 35 02,5 45 80,4
6 10,7 10 28,0 20 40,4 30 64,3 46 82,1
7 12,5 17 30,4 27 48,2 37 66,1 47 83.9
8 14,3 18 32,2 28 50,0 38 07,8 48 85,7
9 10,1 19 34,0 29 51,8 39 69,6 49 8 7 ,c :

10 17,9 20 35,7 30 53,6 40 71,4 50 89,3

Es muli aber beriicksichtigt werden, daB Kalkstein 
niemała chemisch rein ist und sein Gehalt an RUck- 
stand oder Kieselsaure +  Tonerde Kalk zur eigenen 
Yerschlaekung beansprucht. Man kann der Einfach- 
heit halber annehmen, daB 1 kg (SiO, +  A120 ,) 
1 kg (!aO -■ 1,8 kg CaC03 beansprucht, und muB 
in Riieksicht hierauf entsprechend mehr Kalkstein 
setzen, um 100 kg Ca CO» verfiigbar zu haben (vgl. 
Zalilentafel 6).

Zahlentafel 6. Z ugabe an K a lk  in fo lg e  
sein er Y e ru n re in ig u n g .

Ehe Beispielsrechnungen folgen, muli auf einige 
Punkte hingewiesen werden:

1. Der Schwefelgehalt des Erzes. Es muli auf 
1 kg S 1,8 kg GaO gesetzt werden, um die Ver- 
binduug CaS zu bilden. (YgL Zahlentafel 3.)

bW 1 •  3 « 5 %  (SIO, f  A1.0,)
1 "

sind 103 106} 109:111

! i

114 kg Kalkstein erforderlich, i 
um 100 kg kohlensauron 
K alk yerfiigbar zu haben. j

Flihrt der Kalkstein gróBere Mengen von Mag- 
nesia, so stellt man am besten fest, wie sich Magnesiu

Zahlentafel 3. K a lk y e rb ra u ch  f iir  Seh w efelabscheidung1).
Schwefelgehalt im Kra oder Koks . . . .  % 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0
Erforderliche Kalziumosydmenge ftir 100 bg

Er* oder Koks ...................kg 0,18 0,36 0,72 1,08 1,44 1,80 3,60 r>,40 7,20
Erforderliche Kalkstciniuenge (gewohnliehe 

Beschaffenheit yorausgesetzt)...............kg 0,35 0,70 1,40 2,10 2,80 3,50 7,0 10,60

2. Das Roheisen nimmt Silizium auf und ent- 
xieht dadurch dem Muller Kieselsaure. 1 kg Si ent- 
spricht 2,14 kg Si02. Fiir Ueberschlagsreehnungen 
Ifistet die Zahlentafel 4 gute Dienste.

Zahlentafel 4. K ie se lsa u re -E n tz ie h u n g  dureh 
S iliz iu m  im R o h eisen .

I Ł*;i eiaęm ! 
i Elaęa- j

i ^  Erws j
I TO i

20

30
40
50
80

werden kg Kieselsaure dem Erze (100 kg) 
entŁogen, bel einem Siłlssiumgehalte des Roh- 

ełsena van

4% * 3% 4% 5% 10% I 20%
te te te te t e  1 te
0,4 0 8 1,3 1,7 2,1 4.2 ! 8,4
0,9 1,2 1,9 2,5 3,2 0,3 i 12,6
0,8 1,8 2,5 3,4 4,3 8.4 i 16,8
1,0 2,1 3,2 4,2 5,3 10,5 ; 21,0
1,2 2,5 3,8 5,1 6,4 12,6 1

1
25,2

3) Bas eiiuige Westfaliach o Werk, 
ŝ&łerrohelsen noch ereeugt, muB-J_ ----K lU -U ^ ł', UiUU

Mb*1 ^u*'i*itsan9Pr®<:*10 ml* hochkalkigei

wetehes Bes- 
Befriedigung 

Schlacke

14,0

zu Kalk verhtflt, um die Gewichtsmengen der Kar- 
bonate zu finden.

4. Ein Teil des Eisens geht in die Schlacke. Man 
kann uberschliigig annehmen, daB bei granem und 
hóhermanganhaltigem Roheisen 0,2 bis 0X> % des 
Eisengehaites, bei weifiem Roheisen 1 % des Eisen- 
gehaltes ais Eisenosydul verschlackt werden.

5. Ein Teil des Mangans, etwa ein Drittel, geht 
ais Mn O in die Schlacke.

6. Die Koksasehe bedarf der Berueksichtigung.
7. In den meisten Fallen muB man mit Zu- 

schlagen basischer Natur rechnen. ZuschlSge saurer 
Natur kommen in Deutschland wohl nur bei der 
FerrosiUziumdarstellung vor. In Steiermark muB 
der hohe K&lkgehalt der Erze des Erzberges dureh 
Setzen von Tonsehicfer schlackengerecht gemacht 
werden. Auch bei der Erzeugung von Ferrosilizium

*) Die Zahlentafeln 3, 4, 6 sind aueh in der „H utte", 
Taschenbuch fiir Eisenhtlttenieute, 8. 524 und 525 yom 
Yerfasser yeroffentlieht.
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setzt man Ton.-ehiefer, Grauwacke und andere, viel 
Tonerdcsilikate fflhrende Gesteine zu,

Bei der Berechnung druckt sich durch das Yor- 
.zeichtni aus, ob Mangel oder UcberfluB an Basen 
besteht.

R eeh n u n g sb e isp ie l 1.

Eine Thomasroheisenschlacke ist folgendermaBen 
zusammengesetzt:

38,2%  Si O,
42,0 % l  a O 
10,0%  Al, Oj 
3,0%  Mg O,
2,8%  G&S 
fi,3 %  Mn O
0,7 %  Fe O 

zusammen 100,0 %

Es soli die Schlackenziffer p im Sinne von Piat* 
berechnet werden.
Sauren =  35,2 4 10,0- 45,2 
Ka«en =  42,0 + 3,0 -f 0,3 i 0,7 «  52,0 
Basen : Sauren — 52,0 : 45,2 - p : 100

52.0
p =  100 ■ -* lUfc45,2

K ech n u n g sb eisp ie l 2.

Ein Eisenerz soli auf Thomasroheisen mit etwa 
93 % Fe, 0,7 % Si verschmolzen werden. Schlacken
ziffer p 115. Die Analyse des Erzes lautet: 

21,1%  Si O,
4,5%  Al, Oj

49,7 %  Fe, O* entapr. 34,S %  Fe
0,5 % Mn, O,
3,1 % C a  O  

0,2%  Mg O
1,0%  I*,O,
2,6%  CO, 
o.i % s
8.8 % geb. Wasser
7.8 % FeHchtigkeit 

7 u sarnim™ 100,0%

Auf 03 kg Fe kommen 0,7 kg Si,
„  35 „  ,, „  0,27 „ Si, entsprecheml 0,6 kg SiOs.

40,7 kg Fe, O, entsprechen 44,7 kg Fe O, <lavon 1 % in 
die Schlac ke =  0,5 kg Fe O.

0,5 kg MnsO, entspreehen 0,45 kg Mn O, d»von ein 
Jjrittel in die Sehlacke ■ 0,15 kg Mn O.

Sauren =  (21,1 —  0,0) + 4,5 =  25,0 kg 
BMW =  0,5 + 0,15 + 3.1 +  0,2 =  3,95 ksr

3,95 + x : 25,0 =  115 : 100 
x  ■ Menge (U-s erforderilrhen Ca O - ■ 4- 24,8 kg1),

Um 0,1 kg S zu binden, sind 0,1 x  1,8 0,18 kg
Ca O erforderlich. Zusammen rd. 25,0 kg Ca O, ent- 
spreehend 44,6 kg CaCO, und nach der Zalilentafel (5 
1091(~( x  44,6 48,6 kg Kalkstein, wena dieser 3%

(Si O, +  AljOj) enthalt.

K e c h n u n g s b e i s p ie l  3.

Ein M in ettehochofen  braucht 300 kg Minette 
fiir 100 kg Koheisen und 110 kg Koks mit 10%  
Asche 11 kg.

')  Bel einein KalkttbersehuB wurtle sich eine negative 
Zahl ergeben.

Es bestehen drei Sorton Minette:
MŚnctte a :  100 kg brauehen 11 kg CaO

„ b: 100 „  haben einen UebenohuB wm 12 kg CaO 
c: 100 „  „  „  „  „ 5 „ C»<>

Koksasche: 100 ,, br:uiehen CO kg CaO.
Der Molier soli selbstgehend sein. Minette e 

kann nur in einer Menge von 50 kg fiir 100 kg Koli- 
eisen geliefert werden. Die anderen Minetten steheu 
in jeder gewunschten Menge zur Yerfiigung.
50 kg Minette e haben einen KalkOberachuB v t m  2,5 kg. 

100 ,, „  a „  ,, Kaikbedarf „ 11 ks.

Folglich brauchen 50 kg .Minette c "’j‘ ■ 100 =

23 kg Minette a.
Ebenso haben

I I  kg Koksasche einen Kilkbedarf von 0,6 kg CaO,
100 kg Minette b einen KalkiiberaehuB von 12,0 kg CaO,

Man braucht also fiir die Yerschlaekung der 

Koksasche • 100 « 55 kg Minette b, ICH) kg

Minette a bediirfen j.' • 100 92 kg Minette li.

Es werden also beiseite gestellt
50 kg Minette e,
23 .. „  a,
55 ,, ,, h,

zusammen 128 kg.

Die resllichen 172 kg Minette werden im Ver- 
h&ltnis von 100 : 92 in Minette a und b geteilt 
(90 kg Minette a, 82 kg Minette b). Das Endergebak 
ist 113 kg Minette a, 137 kg Minette b, 50 kg Minette e. 
zusammen 300 kg.

Wohl auf wenige Gebiete des Eisenhuttenwscns 
ist so viel ForseherfleiB yerwendet, wie auf die Fest* 
stellung der S ch la ck en k o n stil utioii. Leider lat 
dieser FleiB nicht unmittelbar in der l ’raxis yerwert- 
bare Angaben gebracht. Es liegt dies daran, dafi di>- 
Aufgabe unlósbar ist, da die wissenschaftliche Grund- 
lage fehlt. Es ist auch nicht abzusehen, ob diese 
iiberhaupt jemals bestehen wird. Dies wird nach den 
folgenden Ausfilhrungen besser verstitndlich sein.

Es muB lunachst gesagt werden, daB Schkrken 
ais Lósungen oder Legierungen angesehen werden 
mttssen. Innerhalb dieser Losungen bestehen, wie 
dies die Metallographie auch bei vielen Legierunfflii 
gezeigt hat, chemische Yerbiudungen, die ab neue 
Bestandteile auftreten. Wenn ntan aber versuchi. 
und das ist bei den meisten Forsehungsarbeiten ge- 
schehen, die Schlacken in das Gewand chenii>cher 
Yerbindungen zu zwiingen, so begeht man eiws 
Fehler. Diese Erkenntnis hat erst die neuere Zeit 
gebracht. Einer der ersten, welche erkannten, daS 
Schlacken Losungen seien und den Losungsgeseta® 
gehorchen, w r H ilg en s to ck 1). Auch Łedebur 
ist zu nennf«K Durch die Losungsgesetze wird «* 
klart, waram zwei feste Kórper, die jeder fiłr arfi 
in der betreifenden Temperatur unschmelzbar siad

*) Vg darńber Dichmmn* Aufsat?, der alfisW®P 
nur vcu Eisensehlaeken handelt. St. u. F.. 1911, 11- 
S. 743.

2) Vgl. Ledeburs F.iacnh\itt,nk unde.
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sehmelzen, wenn sie in Beriihrung miteinauder ge
bracht werden. Sin lnaen sich ineinandor auf. Es 
imudelt sich nicht nur um KieseMure und Silikate, 
sondern auch bcispielsweise um Kalk. der mit anderen 
Basen LSsungen eingeht1). Am besten kann man sich 
dies klarmaehen, wenn man daran denkt, daB bei 
Gefriertemperatur Kochsalz auf die StraBenbahn- 
schieneu gestreut wird. Ein Stiick Eis beruhrt ein 
Stuck Salz und geht mit ihm eine Losung ein. Beide 
zerflieBen, weil die entstehende Salzlćisung bei der 
bestchenden Temperatur fliissig ist. Wiirde man dies 
Salzstreuen bei einer Temperatur vornehmen, bei 
der die SalzlOsung gefriert, su wiirde mail keinen Kr- 
folg haben. Streut man zu wenig Salz, so hat man 
nicht den gewiinsehten Erfolg. Es bleiben dann feste 
EiskOrper iibrig, da das Losuiigsvermi)gen nicht un- 
bogrenzt ist Statt des Kochsalzes kann man auch 
ein anderes Salz oder eine Mischung von zahlreiclien 
Salzen nelnnen. Es kommt also nicht auf die che- 
mische Verbindung an; nur muB die Tatsache be- 
>tehen, daB die Losung bei der fraglichen Temperatur 
fliissig ist.

Auf Gnuid dieses Bildes kann man sich yorstellen, 
daB ein Stiick Kalk mit einem Stiick Kieselsaure 
eine fliissige Losung in einer Temperaturzone ein- 
gcht, die tief unter dem Schmelzpunkt der beiden 
Einzebtoffe liegt. Treten chemische Yerbindungen 
innerhalb der Losungeu auf, so andern sie nur in der 
Weise das Bild, ais die Reaktionen entweder exo- 
therm oder endotherm verlaufen. Im ersteren Falle 
wiirde der Schmelzpunkt erniedrigt.

Solche chemische Yerbindungen, die nebenher- 
gehen, bestehen tatsfichlich, z. B. Eisen- und Man- 
gansilikate. Auch die Mineralogie kennt Silikate, 
die zweifellos in unseren Schlacken auftreten. Da 
aber die entstandcnen chemischen Yerbindungen 
wiederuiti ia Losung gehen und auch mit anderen 
Bestaiidteilen Eutektika bilden konnen, so ist die 
Keuntnis des thermischen Yerlaufs der chemischen 
Reaktion, selbst wenn sie besteht, ohne Belang.

Iu der Tonindustrie kennt man FluBmittel und 
GUsuren. Yon ersteren weiB man, daB oft ganz ge- 
ringe Hengen geniigen, um groBe Mengcn Tonerde- 
sitikate zum Schmclzen zu bringen. Dies laBt sich 
aur unter Jiandhabung der Losungsgesetze er- 
ktaren. Handelt es sich um Hochofenvorgange, so 
darf man die Reduktion nicht auBer aclit lassen. 
Reduktions- und Schmelzvorgange sind unloslich 
auteinander rerkniipft. Es sei hier auf die dies- 
beittglichen Ausfiihrurtgen des Ycrfassers in der 
Hochofenkoramission des Yereins deutscher Eisen- 
hiitteuleute hingewiesen*). YerhaltnismaBig kleine 
\ erindeiungen des Móllers iiben einen starken EinfluB 
»uf den Schmelzpunkt des Mullers aus. Es ist deshalb 
TerstAndlich, daB es von rornhercin unmoglich ist, bei 
einer so grofien Zahl von Kon ponenten den gegen- 
seitigenEmfluB ab zu wagen; um so mehr, ais das Bild

‘ l l>ies fu:ni schon T iio ia n d e r in fniher Zfit.
, ■ ) Vgł. St. u. E. 1912, 21. Miirz, S. 465/73; 18. April,

5>. 649/54; 2. Mai, S. 739/44.

im Betriebe oft genug durch EinfliisseauBerer Natur, 
zu denen auch das Schmelzen von AnsJitzen und das 
Abschmclzen der lfochofenwandgchort, getriibtwird.

Es ware an sich schon unmdglieh, die Ergebnisse 
von Schmelzversuchen bei so viel Komponenten 
darzustellen; denn schon bei drei Bestandteilen 
wird dies schwierig, gesehwcige denn bei einem 
Dutzend und mehr. Schmelzrersuche mit zwei oder 
drei Bestandteilen haben aber wenig Wert; denn sie 
lassen immer die Frage offen: Was wiirde eintreten, 
wenn eine kleine Menge Eisenosydul oder Mangau- 
oxydul oder Schwefeln angan oder Sehwefelkalzium 
usw. eingefiigt wiirde? Man denke doch darto, daB, 
wenn man milhsam die hohe Sehmclztemperatur des 
Platins festgestellt hat, ein wenig Schwefel dieses 
Metali leichtschmelzig und die ganze Arbeit vergeb- 
lich macht. Was nfltzt es, wenn man miihsam 
den Sehmelzpunkt eines Gemisches von Kalk, Ton
erde und Kicselsaure feststellt und daraus SchluB- 
folgerungen zieht?

Der Leser vcrsteht jetzt wohl, warum es kein 
einheitlich giiltigcs Móllcrberechnungsvcrfahren gibt. 
Die Wisscnschaft muB sich hier, wie auf so vielen 
Gebicten, damit begniigen, Anregungen und Aus- 
blicke gegeben zu haben und zu geben.

Die Grundlage der Mollerberechnung ist ja das 
Bediirfnis, fur jeden Hochofengang einen bestimmten 
Schlackenschmelzpunkt zu haben. Ifarmonisch 
muB sich die Bildung einer fliissigen Sehlaeke an dio 
Reduktions- uud Kohlungsvorgangc anschlieBen. 
Der Schmelzpunkt darf nicht zu hoch und auch 
nicht zu tief liegen. Der erstere Zustand wird beson
ders durch das sogenannte Kalkelend gekennzeichnet, 
das entsteht, wenn zuviel Kalk gesetzt ist. Die 
Schlackc flieBt nicht, will nicht aus dem Hochofen 
heraus, und es kommt zu schweren StOrungen. Der 
andere Fali lfiBt sich bei Giefiereiroheisen beobachten, 
das dann nicht genOgend siliziurareich fallt, und 
noch besser bei Ferrosiliziuin.

Wie gosagt, diirfen die Beziehungen zu den Re- 
duktionsrorgangen nie unberiiclcsichtigt bleiben, 
um so mehr, ais der Hochofen sich auch sclbst 
regelt, d. h. Eisen- und Mariganosydul in groBerer 
Menge der Reduktion entzieht und in dic Sehlaeke 
fiihrt. Betrachtet man dio Kurven, wie sie A ker- 
m a n n1) auf Grund seiner Schmelzrersuche gezeichnet 
hat, so finden wir schon hier Eutektika und chemische 
Yerbindungen. Erstere ais nach unten gerichtete Drei - 
eckspitzen, letztere ais Gipfelpunkte eines Sattels. 
Noch besser sind diese in N eum anns KurvenJ) 
zum Ausdruek gebracht Es sind genau dieselben 
Kurren wie bei binaren Legierungen, bei denen 
chemische Yerbindungen auftreten. Akermann hat 
natiirlich noch nichta yon einem Unterschied zwischen 
Eutektikum und chemischer Yerbindung gewuBt 
Er hat aber angedeutet, wie man auch mehr ais zwei 
Bestandteile bcherrschen kann.

>) Vgl. St. u. E. 1888, Mai, S. 281/3M ; Jani, S. 387/06, 
auch initgetóit in Ledebure Eisenhuttenkunde.

») St. u. E. 1910, 31. Au«., S. 1505/14.
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So hat er zunaehst die Schmelzkurye der 
Sehlackenmischungen von Kalk und Kieselsaure 
entworfen, dann hat er die Kalkerde in verschiedenem 
Verhaltnis durch Magnesia ersetzt usw. So lieBe 
sich bei ausreichendem ForscherfleiB (in Schmelz- 
gef&Ben, deren Wand unangreifbar wiire) noch weiter 
gehen. Han konnte die Magnesia wieder in wechseln- 
dem Yerhaltnis durch Eisenoxydul ersetzen, dieses 
wieder durch Manganoxydul, dieses wieder durch 
Alkalien, Mangansulfid. Kalziumsnlfid usw. Und 
wenn eine groBartig organisierte, yercinigte Forscher- 
arbeit dies alies gemacht hatte. dann wiirde man 
yielleicht finden, daB alle Arbeit rergeblieh gewesen 
ist, weil man die Reduktionsyorg&nge nicht gleich- 
zeitig berflcksichtigt hat. Will man aber diese mit 
einbeziehen, so solite man lieber, falls man prak- 
tisch verwertbare Ergebnisse haben will, einen Hoch
ofen bauen — oder, was billiger ist, vorhandene 
Hochofen benutien.

Wic oben gesagt, ist ja der aufgewandte For- 
scherfleiB nicht vergeblich gewesen. Er hat An-

regungen und Ausblicke gegeben. Hicrmit muS 
er sich begnOgen und wird auch dabei semen 
Dank finden.

Zusammenfassung.

Es wird ein Einblick in die gcschichtliche Eut- 
wieklung der Mfdlerberechnungsyerfahren gegebeo. 
Alle diese Yerfahren konnen nur annahernd rich- 
tige Werte ergeben, die den Yerhaltniśaen der eiti- 
zelnen Werke unter Anwendung praktischer Er- 
fahrung angepafit werden mussen. Eine Zahlen
tafel, auf Grund der Ergebnisse einer Rundfrage 
entworfen, kennzeichnet dies. Ein einfaches Moller- 
berechnungsverfahren wird an der Rand vou Bei- 
spiclen und Hilfstafeln erlautert. Schlacken sind 
ais Losungen und nicht ais cheraische Ycrbindungen 
aufznfassen. Beriicksichtigt man dies, so wird man 
verstehen, daB geringe Beimcngimgen und gering- 
fugige Verschiebungen der Zusammensetzung einen 
auBerordentlich groBen und ganz unubersehbami 
EinfluB ausuben.

Ueber die Warmebehandlung der perlitischen Nickelstahle.
Von l la n s  M eyer in Wittem

(Mittetfung aua dem EisenhUttenmannischen Institat dor Kgl. Techn. Hochschuie zu Breslau.)

(Hierzu Tafel 36.)

(Sehiufl von Seite 1405.)

|-< s  sollte nun festgestellt werden, wie weit 
eine ltagere Gluhdauer das Gefilge und die 

Schlagfestigkeit der Proben ungflnstig beeinflussen 
kann. Zu diesem Zwecke wurden weitereProbcstflcke 
bei den gleichen Gliihtemperaturen wie die erstc 
Yersuchsreihe gegliiht, jedoch war dio Gluhdauer 
bei dieser zwei ten Yemtchsreihe auf 6 st erhoht 
worden.

Das Aussehen des Gefiiges dieser 1‘roben ent- 
spricht ziemlich dem Gefiige der 1’roben der ersten 

Yersuchsreihe. Bei 750*Zahlentafel 14. 
V e rsu ch se rg e b n isse .

Otułi- 
teanpe-» 
rŁfcttr 
® C

Spes.
Sfhliir-
Łiiwit

m k g / ą c m

Brtn*U-
wHł

ungegl. 2 . 9 7 139,14
820 2,31 131,6
670 4,04 127,04
700 3,61 130,2
730 5,23 131,22
750 6,68 130,67
770 6,97 133,13
790 4,89 132,51
810 5,68 132,87
S40 5,27 134,37
S70 5,26 132,64

i 900 4,59 131,72
1 930 6,48 133,17
j 980 6,16 134,34

1050 4,S9 133,02

zeigen die Proben aller- 
dirigs keine deutlichen 
Spuren von GuBstruktur 
mehr. In den obcrhalb 
770 • gegliihten Proben 
nimmt die GroBe der 
FerritkOrner etwas schnel- 
ler zu ais bei der ersten 
Yersuchsreihe, Die bei 
1060 • gegliihte Probe 
zeigt wieder eine ziem- 
lich ausgebildetc GuB
struktur.

Die Zahlentafel 14 gibt 
die Schlagfestigkeiten und 
die Brinelkchen Harte- 
zahlen dieser zweiten Ver- 
suchsreihe an.

In Abb. 30 (S. 1405) stellen die punktierten 
Kurven die Festigkeits-, die 1 lartezahlen und die 
KorngrflBen dieser Yersuchsreihe sehaubildlieh dar.

Intcressant ist der Yergleich der Schlagfestig- 
keit dieser Yersuchsreihe mit der der ersten Yersuchs* 
reihe. Auch bei sechsstiindiger Gliihdauer liegt d« 
Hochstwert der Schlagfestigkeiten bei 770 *, um) 
zwar ist er etwas hfilier ais der der ersten Yersudts- 
reihe. Aber auch die bei 750" gegliihten Proben 
erreichen fast diesen Wert, und ihre SchligfestK- 
keit ist wesentlich hoher ais die der bei 750' ??• 
gliihten Proben mit kiirzerer Gluhdauer. Dagegen 
sind die Schlagfestigkeiten der Proben mit s«'h>- 
stundiger Gluhdauer bei Gliihtemperaturen uat« 
750 und iiber 770 • niedriger ais die der Proben 
mit kurzer Gluhdauer, bis auf einzelne Ahweiehungen 
bei 930 und 980 °, die der unstetige Yerlauf der 
Kurve bewirkt. Daraus ist zu folgern, daB eine lai«f 
Gluhdauer bei Temperaturen in der Nahe der Cb>- 
wandlungstemperatur weniger ungiinstig auf *  
Festigkeitseigenschaften einwirkt ais bei lwheren 
Temperaturen. Bei Gliihtemperaturen, die "'«i!
unterbalb der U m wandlungatem peratur gelegen sind,
kann eine langere Gluhdauer insofern gunstig wirken. 
ais dabei die GuBstruktur rollstandiger bescitigt wiru 
ais bei kurzer Gluhdauer. Dies stimmt mit deffi 
mikrographischen Befunde Oberein, aus dem ao« 
heryorgeht, daB in der Nahe der Umwandiunjp- 
temperatur das Wachstum der Ferritkórner niit der
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AbbIMung SS. MateHol V, bei 800®

Abbildung JW. Materiał YIt lanjr-mm auf 780® erbltzt usd abgekuhliAbbiłdang’ 35. M ateriał VI, M  78Q« 6 *t geijISbt.
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Gliihdauer nicht in dem MaBe zunimmt wie bei 
ŁSheren Temperaturen. Die Kurve der Hartezahlen 
zeigt auch bei dieser Yersuchsreihe keinen besonders 
kennzeichnenden Yerlauf.

In Abb. 31 (Tafel 35) zeigt die obere Probenreihe 
das Bruchaussehen der Sehlagproben der yersuchs
reihe mit langer Gliihdauer. Das Aussehen entspricht 
dem der unteren Reihe, jedoch zeigt die bei 7500 
geglShte Probe der oberen Reihe einen feineren 
Brach al> die der unteren.

Um auch die Einwirkung verschiedener Gluhtem
peraturen auf Sehlagproben aus einem geschmie- 
deien Materiał festzustellen, wurden weitere Yersuche 
an einem Materiał V mit folgender Zusainmen- 
setzung vorgenommen:

C SI Mn
% % %

0,27 1,80 0,88
Die Temperatur der Aa-Umwandlung fiir dieses 

Materiał wurde zu 800° bereehnet Von diesem 
Materiał war ein grofier rohgeschmiedeter Błock vor- 
lianden. Das Gefuge des unbehandelten Materials 
(s. Abb. 32) zeigte jedoch noch deutliche Spuren 
von Ueberhitzung, so daB im Gegensatz zu dem 
Materiał Nr. I von ahnlicher Zusammensetzung in 
diesem Falle mit einer Yerfeinerung dureh das Gliihen 
hi rechnen war. Aus dem Materiał wurden Probe- 
stucke geschnitten, aus denen nach der Gluhung 
Sehlagproben hergestellt wurden. Die Abmessungen 
der Schlagprobe waren die der groBen Normalprobe 
30 x 30 x 160 mm. Die Probestiicke wurden bei 
730, 780, 800, 820, 850, 880, 930 und 1000 0 ge- 
głuht Die Gliihdauer betrug 6 st.

Im ungegluhten Materiał (Abb. 32) sind, wie gesagt, 
die Spuren der Ueberhitzung noch deutłich. Auch 

in dem bei 7300 ge-Z&hlentafel 15. 
Versuehsergebnisse.

j i 
Gliih- i Si**. Brinell-j

i m ar j Seh!»g«j-ben Rche | 
H ir tt -  |

j_*C | zahl :

| un« !
i gęgi. i 8,83 1179,93
j 730: 10,34 173,12
! 780 uber 13,78*) 171,9
| 800 „ 13,72') 170,61
i 820 13,38 174,46
1 850 13,94 i 172,78
j 880 i 10,40 173.4 j

930 ] 10,35 165,14;
11000 i 6,01 175,5 I

Segłahten Proben.
****** 850*, macht ___ ____ ____R  -D
Vergróberung des Kornes bemerkbar, und die bei 
1090* gegluhten Proben zeigen wieder deutliche 
l eberhitzungserseheinungen.

Zahlentafel 15 gibt die Schlagfestigkeit und 
Brinellschen Hartezahlen der Yersuchsreihe 

wieder.

i Eine der Proben ist nieht gebrochcn.
X X XV I...

Den Ycrlauf der Kurven der Schlagfestigkeits- 
und Hartezahlen sowie der KorngroBen stellt 
Abb. 34 dar.

Aus den Werten der Zahlentafel 15 geht hervor, 
daB die Schlagfestigkeit mit der Gliihtemperatur 
zunachst bis 780° steigt. Bei dieser Temperatur 
ist eine der beiden Proben nicht gebrochen; sie hatte 
Seitenrisse bekonimen. Ihr Biegungswinkel betrug 
151 Bei der nachsten Gliihtemperatur, 800 
ist ebenfałls eine der beiden Proben nicht gebrochen; 
sie war frei von Seitenrissen. Ihr Biegungswinkel 
betrug 158 °. Bis zu einer Głuhtemperatiy von 
850 • zeigen die Schlagfestigkeiten der Proben 
noch sehr gute Werte. Mit steigenden Gluhtempera
turen nehmen sie dann ab und gehen bei 10000 
bis unter den urspriinglichen Wert. Beriicksiehtigt 
man die hohen Werte der Schlagfestigkeit der beiden 
nicht gebrochenen Proben, so ware aus der Festig-

ery/)cMsc.AeM rfezab/

sm

—
...

\

f
r -

/ \ /
— S p Sc/f/aę - / \ 1

7ZM
rm

S.,

S , / \ m
/

A cr/\TTÓ fte in  A z sw
m

N S.,

N /

xeeV

gliihten Materiał ist, 
trotzdem eine Yerfeine- 
rung eingetreten ist, die 
GuBstruktur noch nieht 
verscłiwunden. Dagegen 
zeigen die bei 7800 
gegluhten Proben ein 
gut es yerfeinertes Ge
fuge, und die Yerfeine- 
rung nimmt in den bei 
800* gegluhten Pro
ben noch zu (s. Abb. 33). 
Ein iilinliches Gefuge 
zeigen die bei 820" 

Bei der nachsten Gluhtempe- 
sich schon eine beginnende

T e m p e r e t u r  ż,

Abbildung 34. Ergebnisse der Festigkeitgpr&fung 
un Materiał V.

keitsuntersuchung wie 
Befund zu sehlieBen,

aus dem mikrographischen 
daB die A,-Umwandhmg 

zwischen 780 und 800 9 beendet ist, Aus den Harte
zahlen lassen sich auf diese Umwandlung keine 
Sehlilsse ziehen.

Es sollte nun einmal festgestellt werden, ob und 
wie weit sich eine Yerbesserung der Schlagfestigkeit 
dureh eine kiirzere Gliihdauer erzielen lieB, Zu 
diesem Zwecke wurden zwei Probestiicke bei 6009 
nur eine Stunde lang gegluht. Die daraus hergestell- 
ten Sehlagproben ergaben folgende Festigkeitszahlen:

Olch- Sjm**. $chla£*rb<‘It
temperatur In, mkg/ąeni

* C Probe 2. 1'robe Mltteł
800

li&rt̂ zahl

14,54 Ober 18,00 Ober 18,27 174,8

Die zweite der beiden Proben war bei der groflten 
Arbeitsłeistung des Pendelhammers nicht gebrochen; 
Seitenrisse traten bei dieser Probe nieht auf. Der 
Biegungswinkel betrug 152 •. Es ist schon oben darauf 
hingewiesen worden, daB fiir die Yersuehsreihen eine 
ziemlich łange Gliihdauer gewahlt wurde, damit

186
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Unterschiede der durch verschicdene Gliihtempera- 
turen bewirkten Ergebnisse sich moglichst deutlich 
auspr&gen konnten. Aus dem letzten Yersuch aber 
geht herror, daB zur Erreichung einer moglichst 
hohen Schlagfestigkeit fur die Proben von den ge- 
wahlten Abinessungen eine Gluhdauer von einer 
Stunde ausreichend war. Auch die Yerfeinerung 
durch das Gliihen bei dieser Glflhdauer ist vollzogen, 
wie die mikroskopische Untersuchung zeigte.

Ais letztes Materiał wurde das Materiał VI yon 
foigender Zusammensetzung zu Festigkeitsanter- 
suehungen yerwandt:

C XI Mn
% % %

0,24 3,02 0,44

Die fiir dieses Materiał berechnete Temperatur 
der A3-Umwamllung betriigt 786 *.

Dieses Materiał lag in Form eines sehr dichten 
und lunkerfreien gróBeren GuBblocks vor. lis wurden 
daraus Probestucke fiir ZerreiBsUibe und fiir groBe 
Schlagproben entnommen, wobei hinsichtlich der Zu
sammenstellung der Proben immer auf die Seigerun- 
gen im Blocke Kflcksicht genommen wurde. Es er- 
kliiren sich daraus die Abweichungen unter den Proben 
gleicher Gluhtemperatur. Die Gliihdaucr betrug 6 s t

Die Gliihtemperaturen fiir das Materiał VI 
waren 050, 700, 730, 700, 780, 800, 830, 860, 000, 
860 und 1000». Das Ausseheu des ungcgliihten 
Materials zeigt die kennzeichnende GuBstruktur. 
In dem bei 730* gegliihten und ziemlich verfeiner- 
ten .Materiał sind ihre Spuren noch deutlich. Auch 
in dem bei 760 “ gegliihten Materiał sind noch Au- 
deutungen davon in der Yerteilung von feinen und 
groben Kornern zu erkennen. Die bei 7800 ge- 
gliihten Proben zeigen ein gleichmaBig verfeinertes 
Gefuge (s. Abb. 35). Ein ahnliches Aussehen zeigt 
das bei 800 • gegliihte Materiał. Mit steigenden 
Gliihtemperaturen nimmt dann die KorngroBe sehr 
sehnełl wieder zu. Aus dem Gefuge der Proben lilBt 
sich schlieBen, daB die Temperatur der As-Um- 
wandlung bei etwa 780 * liegt.

Die Ergebnisse der Festigkeits untersuehungen 
sowohl an den ZerreiBproben ais auch an den Sehlag- 
proben sind in Zahlentafel 16 und in Abb. 36 schau- 
bildlich zusammengestellt; letztere zeigt auch die 
Kurve der KorngroBe.

Ein Yergleich der Festigkeitszahlen zeigt, daB 
Festigkeit und FlieBgrenze durch das Gliihen bei 
650 • noch unter ihren ursprungłichen Wert sinken, 
wahrend Dehnung und Kontraktion gleiehzeitig zu- 
nehmen. Das Aussehen der zerrissenen Stabe ist 
narbig. Bei hoheren Temperaturen steigt dann die 
Festigkeit und FlieBgrenze, wahrend Dehnung und 
Kontraktion zunachst noch einnial abnehmen, um 
dann auch beide zu steigen. Die Kurve der Festig
keit zeigt einen Hóchstwert bei 780 », die der FlieB
grenze einen sołchen bei 760Q, wobei aber der Wert 
fiir die FlieBgrenze bei 780 0 auch noch sehr hoch 
ist. Kontraktion und Dehnung zeigen ebenMls bei 
780' hohe Werte, ihr Hóchstwert aber łiegt erst

Zahlentafel 16. Versuchsergebni8ae.

oiiih- j ' i | sP,Ł
tempo- F  I 1 D K H | Sćblig-
ratur
9 C ks/iimm * %

| arbeit

UM- 48,9 27,6 13.901) 18,33*) 165,15, 7,32
g«K*-

650 47,8 26,2 24,32 37,24®) 153,44 4,16
700 49,4 26,9 18,26*) 26,35*) 159,66! 9,78
730 51,6 30,9 20,27 36,66 161,5 11,53
760 52,2 37,3 24,40 40,58 162,0 10,99
780 52,6 36,4 23,67 45,40 161,86 11,34
800 50,3 35,1 25,37 47,28 157,15 9,69
830 51,6 36,4 20,14’) 35,83’) 159,0 ; 8,39
860 52,4 34,9 22,87 43,76 159,7 i 8,56
900 52,0 32,9 22,50 45,98 159,06 9,! 5
950 52,1 32,0 22,44 44,88 158,83 8,43

1000 52,4 30,7 23,06 45,73 157,55 7,98

bei 800 Bei hdheren Gliihtemperaturen ver- 
andert die Festigkeit sich nur wenig, dagegen nimint 
die FlieBgrenze stetig ab. Dehnung und Kontraktion 
zeigen keine stetige Abnahme, doch erreiehen sie 
den Hóchstwert. bei 8000 bei hoheren Tempera-

Abbildung 36. Ergebnisse der FestigkeiUprilfuiig 
au M ateriał Y I.

turen nicht mehr. Kennzeichnend ist es, daB bis 
zu einer Gliihtemperatur von 730 • das Aussehen 
samtlicher ZerreiBproben knitterig oder narbig fet. 
Yon 760 0 an aber sind die zerrissenen Proben 
Tollstilndig glatt, und erst bei 950 und 1000* be-

1. Probe 2. Probe 
')  H — 18,67 %  9,13%
‘ ) K  ■=» 25,40 „  11,25,,
>) K  -  32,32 „ 42,15 „
*) D «. 21,20 „ 15,32 „
5) K  =  33,65 19,04 ,
•) I)  -  24.07 18,20 „
!| K -  46.70 .. 24.95 „
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ginnen sic wieder krispelig zu werden. Die K u m  der 
Hlrtezahlen yerlault wie die der Festigkeiten. Die 
spezifische SehLigarbcit nimmt, wie die Festigkeit 
und die FlieBgrenze, durch Glilhen bei 660 • noch 
ab, steigt dann aber sehr schnell an, erreicht schon 
bei 730* einen sehr hohen Wert und veriindert 
fich dann bis 780 “ nur unwesentlieh. Mit steigen- 
den Gliihtemperaturen nimmt die Sehlagfestigkeit 
dann aber schnell und stetig ab.

Abb. 37 zeigt das Bruchaussehen der Sehlag- 
proben. Schon bei 7300 ist eine starkę Yerfeine- 
rung des vorher groben Bruchkornes eingetreten. 
Diese Verleinerang nimmt bei 700 0 und 780 0 noch 
etwas zu.

Beurteilt man die Giite des bei den verschic- 
dfiien Temperaturen gegluhten Materials nach der 
Uesamtheit seiner Festigkeitseigenschaften, so findet 
aian, daB diese bei einer Gluhtemperatur von etwa 
780" am yorteilhaftesteu yerandert worden sind. 
Bei 780" zeigen samtliche Festigkeitseigenschaften 
nur geringo Abweichungen von ihrem llochstwert. 
Auch die Ergebnisse bei 700 0 sind gut, abgcschen 
von der etwas niedrigen Kontraktion. Bei 8000 
hat die Sehlagfestigkeit schon merklich abgenomrnen, 
wihrend alle iibrigen Festigkeitseigenschaften bei 
dieser Temperatur gute Werte aufweisen.

Hit einer weiteren Reihe von Schlagproben 
wurden Yersuche iiber den EinfluB der Gliihdauer 
auf die Sehlagfestigkeit angestellt, die gleichzeitig 
zeigen sollten, wieweit durch eine gecignete Warme- 
beliandlung die Sehlagfestigkeit dieses Materials 
trhobt werden konnte. Zu diesem Zweck wurden 
zwei Probestileke von den oben angegebenen Ab
messungen in den auf 10000 erhitzten Muffelofen 
gebracht, um so moglichst schnell die gcwDnschto 
Temperatur zu erreichen. Diese wurde mit dem op- 
tisdten Pyrometer nach Holborn und Kurlbaum 
gemessen. Ais nach etwa 20 min die Proben aus dem 
Ofen genommen wurden, um in Kicselgur abzu- 
kiihlen, hatten sie allerdings schon eine Temperatur 
von 850" erreicht Zwei weitere Probestiicke 
wurden in den kalten Ofen eingesetzt und mit ihrn 
in etwa 1 st auf 780* erhitzt. Der Ofen wurde 
dairn abgestellt, und dio Proben erkalteten wie alle 
ubrigen Proben im Ofen. lii diesem wie in den iibrigen 
Men wurde die Temperatur wieder in der gewohn- 
licbea Weise mit dem Le Chatelierschen Thermo- 
denient gemessen. Zwei Proben wurden eine halbe 
Stunde lang bei 7800 gegliiht, zwei weitere 1 st 
md zwei andere 2 s t  Das SchluBglied dieser Reihe 
bilden die oben angefiihrten 0 st lang bei 7800 
ptliihten Proben. Das Gefiige der schnell auf 

1 erhitzten Probe zeigt sehr kleine neben 
srOBeren Kornern. Die langsam auf 780 0 erhitzte 
Probe zeigt ein gleichmaBig feines Gefiige (s. Abb. 38). 
Iu der eine halbe Stunde gegluhten Probe wurden 
Wch Andeutungen von GuBstruktur gefunden. 
Ihe eine und zwei Stunden lang gcgliihten Proben 
wigea gegeniiber den anderen Proben kaum eine 
"esentliehe YergroBerung der Ferritk6rner. Das be

weist wieder, daB in der Nahe der Temperatur der 
A3-Umwandlung das Waehsen der Ferritkorncr 
mit der Gliihdauer nur sehr langsam erfolgt. Bei 
den G st lang gegluhten Proben (s. Abb. 36) ist aller
dings schon eine merkliche YergrOBerung der Ferrit- 
korner festzustellen. Der Bruch aller Proben war 
sehr feinkiirnig. Dic Schlagfestigkeiten der Proben 
dieser Yersuchsreihe zeigt Zahlentafel 17.

Zahlentafel 17. V e ra u ch so rg e b n is»e.

llehandtcng

Langsam auf 780° erhitzt . . . .  
y ,  st bei 780 0 g e g liih t ...............

1 „  „  78 0 “ „  ...............
2 „ „  780“ „  ...............
0 „  78 0“ „  ...............

12,84
13,92
12,90
12,07
12,15
11,34

Man ersieht aus diesen Zahlen, daB die Schlag- 
festigkeit der Proben bei der kiirzesten Gliihdauer 
bei 780 0 die hoehsten Werte erreicht Mit der 
Gliihdauer nimmt sie dann stetig ab. Die schnell 
auf 860 0 erhitzten Proben erreichen den Móchst- 
wert fiir die Sehlagfestigkeit nicht Die zwcckm&Bigste 
Warmebchandlung besteht also, sowcit es sich um 
die Beseitigung der GuBstruktur handelt, darin, 
die Proben langsam auf die Temperatur der A,-Um- 
wandlung zu erhitzen und sie, sobald sie diese Tem
peratur erreicht haben, abkiihlen zu lassen. Es ist 
aber schon oben darauf hingewiesen worden, dafr 
dabei die GroBe und die Zusammensetzung der 
Proben berucksiehtigt werden muB, damit dic Um
wandlung auch voUstandig vor sich gehen kann. 
Bei Stucken mit groBen Querschnittcn miissen auch 
die inneren Teile die gewiinschtc Temperatur er
reicht haben, damit das moglich is t  Die Gliihdauer 
ist also dcmentsprechend zu bemessen.

Abb. 39 zeigt den Yerlauf der Werte fiir die 
Sehlagfestigkeit in Abhangigkeit yon der Gliih- 
dauer.

Auch an ZerreiBproben aus dem Materiał Nr. VI 
wurden weitere Yersuehe angestellt, um festzustellen, 
wieweit durch eine gecignete Warinebehandlung 
eine Yerbesserung der Festigkeitseigenschaften mog
lich is t Zu diesem Zwecke wurden Probestiicke mit 
einem Durchmesser von 40 x  40 mm bei etwa 
1000 0 teilweise auf einen Querschnitt von 24 mm □  
und teilweise auf einen Querschnitt von 20 x  20 mm □  
ausgeschmiedet Aus den Stucken mit dem grflBeren 
Querschnitt wurden ZerreiBst&bc von 10 mm <f) 
und 100 mm MeBlange gedreht, und aus den Stucken 
mit dem kleincren Querschnitt wurden Schlagproben 
von 10 mm (J) hergestellt

Die Ergebnisse der ZerreiBproben waren fol
gende:

P Fk K
ni /ijHirn % %

1. Probe 5 2 ,5 3 6 ,3 2 3 ,2 52 ,1
2 . Probe 4 4 ,3 3 2 ,6 2 6 ,0 5 7 ,7
M ittel 4 8 ,4 3 4 ,5 2 4 ,6 5 4 ,9
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Die beiden Schlagproben hatten folgendesErgebnis:
Spes. 8<hlałj*rbett 

mkg fącm
1. P ro b e ...................  12,12
2. P r o b e ...................  11,39
M it t e l.......................  11,76

Zwei weitere fertig gedrehte bzw. gefraste Zer- 
reiBstabe und Schlagproben wurden in ein Salzbad 
von 7800 gebracht und nach etwa 20 min in Kiesel- 
gur abgektihlt Da es sich in diesem Falle nicht um 
die Beseitigung von GuBstruktur handel te, so muBte

die Gliihdauer fiir eine Yerfeinerung des Gefuges, 
soweit eine solche noch mOglich war, genilgen. Die 
Ergebnisse der gegliihten ZerreiBproben waren fol-
gende:

F u K
ks/ijmm ht/tinun % %

1. Probe 53 ,1 3 9 ,9 2 3 ,8 5 5 ,9
2. Probe 5 4 ,1 4 0 ,6 2 5 ,5 5 5 ,1
Mittel 5 3 ,6 4 0 .3 2 4 ,6 55,5

Die gegltthten Schlagproben hatten folgendes Er- 
gebnis:

Spez. SrblagarbrU 
Błkg/ącm

1. P ro b e ...................  12,02
2. P ro b e ...................  10,85
M it t e l.......................  11.44

Es zeigt sich zun&chst, daB die kleinen Schlag- 
proben nicht so hohe Werte ergaben, wie sic an den 
groBen Schlagproben bei dem gleichen Materiał 
erzielt wurden. Durch das Gliihen hat die Schlag- 
festigkeit etwas abgenommen, dagegen haben bei 
den ZerreiBproben die samtlichen Festigkeitseigen- 
schaften mit Ausnahme der Dehnung, die sich nicht 
ge&ndert hat, zugenommen. Bemerkenswert ist 
vor allen Dingen die Erhohung der FlieBgrenze. 
Das abweichende Yerhalten der Schlagproben ist 
wohl dadurch zu erklaren, daB durch das Schmieden 
auf den kleineren Querschnitt schon eine derartige 
Yerfeinerung erzielt war, daB sie durch das Gliihen 
nicht mehr gesteigert werden konnte.

Betrachtet man nun zum SchluB noch einmal im 
Zusammenhang die Ergebnisse samtlicherFestigkeits- 
proben, so laBt sich dariiberallgemein folgendes sagen:

1. Gegossenes oder uberhitztes Materiał zeigt 
nach dem Gliihen bei der berechneten giinstigsten

Gluhtemperatur oder bei Temperaturen, die von 
ihr nach der positiven und nach der negativen Seite 
praktisch wenig abweichen, einen Hochstwert der 
Schlagfestigkeit (Materiał IV, V und VI) sowie s&mt- 
licher ubrigen Festigkeitseigensehaften (Materiał VI).

2. Bearbeitetes und darauf gegluhtes Matetial zeigt 
einen Hóchstwert der FlieBgrenze nach dem Gliihen 
bei der berechneten giinstigsten Glahtemperatur oder 
bei Temperaturen, die von ihr nach der positiven uud 
nach der negativen Seite praktisch wenig abweicheu. 

Auch die anderen Festigkeitseigensehaften 
zeigen teiłweise bei diesen Temperaturen be- 
Torzugte Werte (Materiał I, II und III).

Fiir die W&rmebehandlung der Nickel- 
st&hle, die den Gegenstand dieser Arbeit bil- 
den, lassen sich nunmehr sowohl nach den 
mikrographischen Feststellungen ais auch nach 
den Festigkeitsuntersuchungen in dieser Ar
beit folgende Satze aufstellen:

1. Dio Beseitigung von GuBstruktur und 
Ueberhitzungserscheinungen wird in sicherer 

Weise ohne Anwendung unnótig hoher 
Temperaturen erreicht, wenn ais Gliih- 
temperaturen die in dieser Arbeit 
angegebenen und teiłweise in Zahlefr 
tafeln zusammengestellten Werte be- 
nutzt werden.

2. [Zur Erreiehung dieses Zwcckes genfigt es bei 
Stiicken mit kleinerem Querschnitt, sie langsam 
auf die gewiinschte Temperatur zu erhitzen und dann 
abktihlen zu Lassen. Fiir groBere StQcke sowie bei 
hoheren Mangan- und Nickelgehalten ist dio erforder
liche Gliihdauer gr5Ber ais im anderen Falle. Eine 
unnótig lange Gliihdauer beeintrachtigt zwar die 
Festigkeitseigensehaften, doch ist deren Yermin- 
derung bei der Anwendung der berechneten Glflh- 
temperaturen unbedeutend.

3. Fiir das Ausgliihen von bearbeiteten Stucken,
die nicht iiberhitzt wurden, etwa zur Beseitigung 
von Spannungen oder zur weiteren Verbesserung 
simtłicher Festigkeitseigensehaften, ist es nicht not
wendig, die berechneten Gliihtemperaturen ganz zu 
erreichen, da eine Yollst&ndige Aułlósung des Fertits 
nicht erforderlich ist. Es geniigt in solchen fc&llea 
eine Erhitzung auf Temperaturen, die etwas unter- 
halb der berechneten gelegen sind. Die \  erfeinerung 
des Gefuges ist dann groBer ais bei der hóheren Tem
peratur der A,-Umwandlung, falls die Głuhdauer 
bei dieser hoheren Temperatur nicht sehr kurz ist 
Ist es indessen moglich, die zu gliihenden Stiicke 
sehr schnell auf dic gewiinschte Temperatur za 
bringen, ohne sie durch oberflachliche Ueberhitzung 
zu rerderben, so ist es auch hier geraten, ura sieher 
zu gehen, die berechneten Temperaturen inns- 
zuhalten. ..

4. Fur Stahle, deren H aup tgefugebestand iea  

nicht Ferrit, sondern Perlit ist, also fiir Stihic hi* 
etwa 0,5%  Kohlenstoff und mehr, g ilt  bezfighc 
der Beseitigung der GuBstruktur fiir die 
peratur das oben Gesagte. Beim Ausgliihen dun.

7 3  I s t  f s f  k m p  g e f t u ł r t

Abbildung 39. Ergebnisse dor Schlagpriifung Ton MaterialAY II 
iu Abhingigkeit von der Glflhdaucr.
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Brarbeitung selion ycrfeinerter Stticke ist indessen das 
Yerhalten desPerlits, n&inlich seineNcigung zurEnt- 
mischung und die dadurch bewirkte Erhohung von 
Dehnung und Kontraktion bei niedrigen Gliihtempera- 
turen, zweckm&Big zu beriicksichtigen (Materia! II).

5. Fur die Hiłrtung der Nickelstahle sind die 
berechncten Gliihtemperaturen die gceignetsten, da 
der gesamte Ferrit in die feste Losung tibergefiihrt 
werden soli Je schnellcr aber dieser Zustand der festen 
Losung herbeigefiihrt wird, um so besser mussen die 
Eigenschaften des geh&rteteu Stahls sein.

6. Abweichungen von der bereclmeten Tem
peratur um 20 bis 3 0 11 nach der positiven und nach 
der negativen Seite kSnnen ais praktisch kleine Ab- 
weiehungen gelten.

Z usam m enfassung.
Statt der ungenaueren thermisehen Analyse 

wurde die mikrographische Analyse zur Gewinnung 
neuer Angaben fiir die Warmebehandlung der per- 
litisehen Nickelstahle angewandt Die auf diese 
Weise gewonnenenen Werte wurden in Form von 
Zahlentafeln von geeigneten Glahtemperaturen nie- 
dergelegt Es wurde ferner die Beeinflussung der 
Temperatur der A3 - Umwandlung von Eisen- 
Kohlenstoff - Lcgierungen dureh einen Mangan- und 
Nickelgehalt zahleom&Big ausgedruekt, An einer 
Reihe von Festigkeiteprufungen, verbunden mit 
einer mikrographischen Untersuchung, wurde die 
Brauchbarkeit der gefundenen Ergebnisse fest- 
gestellt

Umschau.
Ueber die Priifung von feuerfesten Steinen .

Ia  der Zeitschrift. ,,Feuerungstechnik‘*ł ) berichtet 
Profeasor M. G ary eingehend iiber die Priifung von 
feuerfesten Steinen und beschreibt insbesondere die- 
jenigen Yerfahren, die beim Kgl. Materialprufungsamt, 
Beriin-Lichterfelde, in Anwendung stehen. Die Fest- 
Btełlung der Langenausdehnung in der Hitze erfolgt 
mit Hilfe der von Gary angegebenen, in Abb. 1 dargestellten 
Einriehtung. Ais Probekorper dient ein Stab von qua- 
dratischera Querschnitt mit 25 mm Seitenlange, dessen 
beide Enden zu Zylinderflachen mit etwa 35 mm Zylinder- 
darchmesser abgerundet werden; der Stab erhalt zwischen 
dea Zylinderflachen etwa 60 mm LfLnge. E r w ini in 
eiaenelektrischen Heraeus-Ofengelegt (s. Abb. 1, a); dieser

A&&Udusg l.  Einriehtung zur Messung der L&ngenUnderong 
vou feuerfesten Steinen In der Hitse nach Gary.

mit einem Heizrohr aua Marquardtscher Masse ver- 
JjŁen, die Temperaturen bis 1200 9 gewachsen ist. Die 
Hitze wird mit Hilfe von Widerstanden b langsam auf 
*200 * gebracht und dann langsam Yermindert; sie wird 
mmittels eines Le-Chatelier-Pyrometers c gemessen, 

imjglichst nahe an den Yersuchastab herangebracht 
wiro. Die henschende Temperatur kann man jederzeit 

'̂ em Galranomcter d ablesen. Die Langenanderung 
j*08 Vwsttchskorpers miSt man mit Hilfe zweier Nonien- 
ferarohre e, die auf die beiden gewolbten Endflachen des 

ersuciskorpers so eingestellt werden, daB die senkrechten 
iden beider Fernrohre ala Tangenten zu den Zylinder- 

f *  ^er ^iden Wołbungen erscheinen. Eine Asbest- 
pwtte i  hat den Zweck, die Warme im Ofen zusammen*

lf 1. Marz, a  178/80; 15. Marz, a  199/203.

zuhalten; sic kann vom Sitzo des Beobachters aus fiir 
die Zeit der Ablesungen leicht niedergelegt werden. Zur 
Beleuchtung des Ofeninnern ist eine Gliihbirne g an- 
geordnet.

Das allgemein ubłiche Yerfahren zur Bestim m ung 
des Schm elzpunktes von feuerfesten Materialien,Tdie 
auf der Yerwendung von Segerkegeln beruht, gibtjkeine 
absoluten Werte, sondern nur Vergleichszahlen. Denn 
der Krweichungspunkt von Gemischen, wie es die Seger- 
kegel sind, ist von der Erhitzungszeit, der Erhitzungs- 
geschwindigkeit und der GroBe des Yersuchskorpers ab- 
hangig. Deshalb bringt man neuerdings optische Pyro- 
meter bei der Bestim - 
mung des Schmelz
punktes feuerfester 
Materialien zur An
wendung5). Da die 
Beobachtung des Pro- 
bestiickes w&hrend des 
Yersuches bei dem 
bisher meist ange- 
wandten Deville-Ofen 
nicht moglieh ist, mu 8 
man bei der Bestim - 
mung des Schmelz- 
punktes mit Hilfe von 
optischen Pyrometem 
andere Schmelzofen 
benutzen. In  der Kgl.
Porzellanman ufaktur 
Berlin sind zwei der- 
artige Oefen gebaut 
worden, namlich ein Abbildung 2. Elektmch gefcefeter Kohle- 

G as - Pre SI uft - Ofen gries-WidersUndsMsJen der Kgl. Puraeilan- 
und ein elektrisch go- Manufaktur, Berlin,
heizter Kohlegries-
Widerstandsofen, von denen der letztere den Yorzug rer- 
dient*). Seine Bauart geht aus Abb. 2 hervor. Das Heizrohr 
H besteht aus hochfeuerfestemTon; die Heizroassc M mu8 
gleichmABig und nicht zu fest eingefiillt werden. Uetw;r der 
unt-eren Eisenelektrodc E j, die seheibenfdrmig iat, liegt 
eine Kohłeplatte K . Die oberc Eisenelektrode E s mafl 
lose in der Ileizmasse liegen und von dieser vo!lig ł>edeckt 
sein. Der Raura R wird mit groben Sciuimottekornera 
gefullt Die zu untersuchcnden Stticke werden auf einen 
Untersatz aus Magncsit gestellt. Der Ofen kann mit 
Wechaelstrom oder mit Gleichstrom von 100 bis 120 Yolt 
Sf»annung geheizt werden; dse Stromstarke betragt je 
nach der Erhitzu ngsgeschwindigkeit und der Hohe dej 
in Frage kom men den Temperatur 60 bis 120 Amj),

l )  Ygl. To nimi ustr ie - Zeitung 1913, 1S. Sept., S. 1432.
*") Ygl. Feucrungstechnik 1914, 15. Marz, S. 200.
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Von besonderer Bedeutung ist bekanntlich die D ruck - 
festigkeit. feuerfester Steine bei hohen T em pera
turen. Nach Gary kann raan sie in einwandfreier Weise mit 
Hilfe der in Abb. 3 wiedergegebenen Einrichtung be- 
stimmen. Zur Erhitzung des Probekorpers dient ein
elektrischer Heraeua-Ofen, der mit Gleichstrom von 

220 VoIt Spannung 
geheizt wird. Der 
Ofen wird auf die un
tere PreB platte P der 

Druckpresse auf- 
gesetzt, nachdem eine 
Asbestplatte, eine ge- 
schliffcne Klinker- 

platte von 45 mm 
Dicko und eine 

zweitc Asbestplatte 
zwischengeschaltet 

worden sind. In  das 
Ofeninnere legt man 
zunachst einen Por- 

zellanzylinder von 
75 mm Hohe und 
55 cm Durehmesser, 
dann den z u priifen- 
den Kor per und auf 
diesen einen Porzel* 
łanzylinder von 00 mm 
Hohe. Zwischen die
sen Porzellanzylinder 
und die obere PreB-

Steinen fiir die Auakleidung von Hochofen und Koks- 
ofen in Frage. Ein gutes Yerfahren zur Bestimmung der 
VerschleiBfest igkeit von feuerfesten Steinen bcschmbt 
J. F. Mo wat in „The Iron Trade ReviewUI). Es besteht 
darin, daB man den Stein wagt und ihn dann mit 

gleichm&Bigem

Abbildung Kinrie-htung t u r  PrUfung 
ertutzter teoertester Kftrp^r «u! Drock- 

festigfceit nach Gary.

platte des Druckapparates lbringt 
man wiederum ein Stuck Asbest- 
pappe. Die Oî nwande werden durch 
einen Hohlzylinder K aus diinnem 
Platindrahtgewebe gegen Stein- 
spUtter, die sich beim Zerdrucken 
des I*robekórpers los en, geachutzt. 
Die hochste Temperatur, mit der 
der Apparat arbeiten darf, betragt 
1200 sie wird bei Anwendung einer 
gleichbleibenden Stromstlrke von
10 Arnp inncrhalb einer Stunde erzielt.

Druck gegen eine 
Schmirgelscheibe 

preBt, die sich mit 
gleichbleibender 
Gcschwindigkeit 

dreht. Wenn man 
das spezifische Ge- 
wicht des Steincs 

festgestcllt hat, 
kann man leicht 
die Materiał menge 
in Raumteilen be- 
rechnen, die fiir die 
Einheit Steinober- 

flache entfernt 
wurde. Der Appa
rat, der in Abb. 4 
dargcstcllt ist, ist 
sehr einfach; er 
besteht aus einem 
kleinen Wagen, auf 
dem der Stein be- 
festigt wird. Ber 
Wagen lauft auf 

praktisch rei-

f e m r o A f '

Abbildung 5. Apparat zur Bestimmung der 
Ausdehnung von feuerfesten Steluea.

Abbildung 6. Lttngsschnitt dea Apparates *ur Bestimiaung der Ausdetmung 
von feuerfesten Steinen.

Die Temperatur- 
laessung erfolgt mit Hilfe eines l̂ e-Chatclier-Pyrometers.

Die Widerstandsfahigkeit gegen Abschleifen (V er- 
sch le iB fe stig k e it) kommt hauptsachlich bei feuerfesten

bungslosen Rollen und wird durch ein Hebelwerk mit 
angehangtem Gewicht gegen die Schmirgelscheibe ge- 
druckt. ^fit Hilfe dieses Apparatcs, der naturlich nur 
Vergleicl\swerte ergibt, kann man aus verschiedenen 

Steinsorten diejenige aussuchen, die ani wider- 
atandsfahigsten gegen Abnutzung ist.

Eine Einrichtung, mit dereń Hilfe man dk 
A uad ehn u ngvon feuerfesten Steinen ganz auBer
ordentlich genau bestimmen kann, beschreibt 
P. H am bly in „The Iron and Coal Trades 
Review*‘*). Die Einrichtung ist in den Abb. «.> 
und 6 wiedergegeben. Sie besteht aus einem 
Ofen zum Erhitzen des Probesteines, einem Katbe* 
tometer zur Bcobachtung der Ausdehnung, ełnes» 
geeichten MaBstab und einem Pyrometer. IJa* 
Kathetometer besteht aus einem Metallstab, w t  

auf einem Drehtisch sehr sorgfaltig angebnu&s 
ist, so daB er in einer ganz genau wagereebiea 
Ebene gedreht werden kann. Der Metali*** 
tragt zwei Fernrohre, die mit Fadenkreuzen ver 
sehen sind. Die Fernrohre konnen in wage- 
rechter Richtung am Stabe entlang verscbo^B 
werden. Der Ofen ist so groB, daB er gewoŁa* 
liche K  o ks ofens t eine bis 260 mm Lange aufneh’^8 
kann. F iir Temperaturen bis 1100° wird 

_ Ofen mit Gas geheizt, wahrend fUr hohere HitW"

AbbiUu&g 4. RSnrśchtung za i PrUfunsj feuerfester Steine ant  WSdmtands- l )  1914, 5. Marz, S. 474/8.
fShigkeit gegen Absrhkufen. *) 1913, 26. Sept., S. 487.
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grade ein besonderer mit Petroleum arbeitender Brenner 
yorgesehen ist. In  den Seitenwanden des Ofena sind 
zwei kleine Oeffnungen Torgesehen, und zwar in einer 
solchen Entfcrnung voneinander, die etwas kleiner ais 
die Steinlinge ist. Der MaBstab ist in mm eingeteilt 
und auf l / t w  mm geeicht. Auf der Oberflaehe des 
iu untersuchenden Steines maeht man in einer Ent
fernung von 10 mm von jodem Endo zwei je 5 mm tiefe 
Einschnitte und befcstigt in diesen beiden Einschnitten 
zwei dicke Platindrahte. Die Drahtendcn, die fein zu- 
gespitzt werden, ragen 2 bis 3 mm iiber die Steinober- 
fliche hinaus. Der Stein wird so in den Ofen geiegt, daB 
die Platinspitzen durch die Locher in den Ofenw&nden 
sichtbar sind. Das Kathetometer stellt man in einer Ent- 
fernung Ton ungefahr 150 mm auf und richtet die beiden 
Fernrohrc so, daB sich die Sehnittpunkte der Faden 
mit den Platinspitzen decken. Der MaBstab steht im 
rechten Winkel zum Kathetometer in einer Entfernung, 
die gleich der zwischen 
dem Kathetometer und 
dem zu untersuchenden 
Steine ist. Dreht man 
nun das Kathetometer 
um 90 • und bringt da
durch dic Fadcnschnitt- 
punkte auf den MaBstab, 
so kann man dic Entfer- 
nuog der Spitzcn ohne 
weiteres ablesen. Dann 
wird der Ofen geheizt, 
die Temperatur langsam 
gesteigert und mit Hilfe 
des Kathetometers in der 
beschriebencn Weise von 
100 zu 100 0 abgelesen,
Die Messungcn sind na- 
turgemaB sehr genau; bei 
einer norinalen Entfer- 
nung der Platinspitzen 
von 220 mm liegt die Feh- 
lergrenze bei ’ /m»o m m - 

C  C a n a r t i .

Erieujungskosten elektri- 
scher Energie in Dampf- 
turbinen- Kraft werken.
In seinem vortrefflichen 

Buche „Bau groBer Elek- 
traititswerko**1) gibt Pro
fessor Dr. K lingenberg 
die Betriebsergebnisse des 
M&rkischen Elektrizitiits- 
werkes (Bd. I, Seite 97 ff.)
wieder.  ̂ Bei den viel- Abbildung 1.
fachen Erorterungen, die
in der Fachliteratur Ober die Wirtśchaftlichkeit der 

âsmaschinc gegeniiber der Dampfturbine und die stark 
ôn den Erzcugungskosten der Kilowattstumle abhangige 

rrage des zweekmaBigsten WalzenstraBcnantriebs statt- 
gmnden haben, sind die verschiedensten Zahlen ais 
Preis der clektrischen Enemę in die Rechnungen eingefiihrt 
jorden. Diese gro Be Yerschiedenheit rtihrt daher, daB 

genaue Feststellung der Selbstkosten der Kilowatt- 
stunde auf Hiittenwerken sehr schwierig ist, da die Kosten 

^^fW W gung me ist nicht mit der wilnschens werten 
enauigkeit und Sicherheit aus dem Rahmen des ganzen 

u «gen Betriebes losgelost werden konnen. Hier geben 
nur \\Tejiigatens far Dampf tur binenkraftwerke —  die 
von Klingenberg verdffentlichten Zahlen einen rortreff- 

en Auhalt. Sie sind zwar an einer Ueberlamlzent rale 
gewonnen, lassen sich aber auf die Kraftwerke der Hiitten- 
i êJl °^ne Schwierig keit ii ber tragen. Da die Strom- 

tęn des Mirkischen Elektrizitatswerkes ais Funktion

ł) Besprechung sieheSt.u. E. 1914, 8 .Aug.,S. 1362/3.

des Ausnutzungsfaktors wiedergegeben sind, so bleibt ftir 
den Vergleich mit Hiittenwerken die Art und GróBe der 
Belastungsschwankungen von vornherein ohne EinfluB, 
Durch weniger giinstigc Dampfsj>annung, geringer© Ueber - 
hitzung und schlechteres Vakuum, wie es auf den GroB- 
eisenwerken oft durch die unvortcilhaften Kiihlwasser- 
rerhaltnisse bedingt ist, wird bei den Hiittenkraft werken 
der Preis der elektrischen Energie gegeniiber den Klingen- 
bc-rgschen Zahlen me ist ungtinstig beeinfluBt werden; 
dagegen sind die Kraftwerke der Eisenhuttcn rneist groBer, 
ais das Markische Elektrizitatswerk es ist, so daB Bich 
wieder bessere Werte ais bei letzterem ergeben mUBten. 
Alles in allem kann man also wohl annehmen, daB die 
bei dem Miirkischon Elektrizitatswerk ermittelten Zahlen 
auch fUr ncuzeitliche Hiittenkraft werke gelten. »B©I den 
allerneuesten. nach den wirtschaftlichsten Grsiehtspunkten 
entworfenen Zentralen sollen allerdings nach Klingenberg 
noch bessere Wert© erreichbar sein ais bei dem Markischen

Elektrizitatswerk. Dieses umfaBt zwei Dampfturbinen 
zu je 3000 KW  und eine zu 8000 K W ; letzt-ere ist aber 
erst im Jahre 1912 dazugekommen. Die Anlagekosten 
fiir den ersten Ausbau betrugen einschlieBlich Grund- 
erwerb usw. 224 JŁ je installiertes KW . Di«* Keasel sind 
gebaut ftir 15 at Ueberdruck und 350° Ueberhitzung. 
Ais Ktihlwasser wird das Wasser des Finowkanals benutzt. 
Die Kosten ftir die Kilowattstunde sind auf Grund einer 
dreijahrigen Betriebsstatistik in Abb. 1 im Schaubild 
zusammengestellt. Die Kurren sind sinngemaB durch 
gestricheltc Linien verlangert worden, da Hiitten werke 
hohere Ausnutzungsfaktoren (abgegebene Jahreshistung 
dhidiert durch installierte Leistung) zu haben pflegen, 
ais Ueberlandzentralen. Bei Ausnutzungsfaktoren von 0,75 
bis 0,85, wie sie unter gtinstigsten Umstanden auf Htitten- 
werken vorkommen konnen, kann man auf Grund der Dar- 
stellung einen Preis der Kiiowattstunde, auf dio Schalttafel 
des Kraftwerks bezogen, von 2,2 bis 2,3 Pf. annehmen. 
Hierin sind a lle  Unkosten fiir Betrieb, Yerzinsung und 
Abschreibung eingeschloasen. K u r t  R u m m e l .
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Gliihofen fiir Radreifen.
Professor W .E. G rum -G rzim ailobringt im „Journal 

der Rusaischcn Metallurgischen Gesellschaft**1} die Be- 
schreibung eines von ihm entworfenen neuen Ausglflh- 
ofens fiir Radreifen. Ein solcher soli nach ihm folgenden 
Anforderungen entsjjrechen:

1. soli die Erwarmung fiir jeden Reifen gleichmaBig 
tiber die gesamte Oberflache und alle Querschnitte 
erfolgen konnen;

2. muB es moglich sein, alle Reifen einer beliebig groBen 
Gruppe gleichmiiBig und mit gleicher Geschwindig- 
keit auf die jedesmal gewiinschte Temperatur zu 
bringen und auf ihr gleichlango Zeit zu erhalten;

3. muB jeder Reifen im geeigneten Augenblicke leicht 
und schnell aus dem Ofen entfemt werden konnen, 
damit man an ihm dann alle far die Warmebehand- 
lung erwtłnschten Verrichtun gen ausfUhren kann, um 
ihn schłieBiich in einer dem Zwecke entsprechenden 
Weise abzuktihlen.
Diesen Forderungen gem ii B baut er den Ofen ais 

Schachtofen mit „umgekehrter Flammenriehtung**, den

Abbildung'1. 

OlUbofea fUr Radreifen

nach Grum-Grzi maiło.

die Reifen in aufeinandergeschichtetem StoBe durch- 
wandem (vgL Abb. 1). Der unterste Reifen ruht auf der 
Piattform eines Hubwerkes, das in angehobener Stellung 
den Schacht nach unten abschlieBt. Die Feuergase ent- 
stehen in einer neben demSchachte angeordneten Feuerung, 
aus der sie durch einen besonderen Kanał unter di© Kuppel 
des Schachtes geleitet werden, von wo sie, da sie sich 
dabei abktihlen, in ganz głeichmaBigem Strome den 
Schacht hinabsinken miissen, wobei sie die Reifen von 
allen Seit en, sowohl von innen ais auch von auBen, um- 
spttlen. Sie ziehen dann durch einen unten angebrachten 
Fuchs in den Kamin. Der oberste Reifen wird allmahlich 
die vorgesehriebene Temperatur annehmen, die durch 
ein Pyrom eter geprflft und, wenn gewdnscht, auch fort- 
laufend aufgezeichnet werden kann, wahrend die darunter 
łiegenden Reifen vorgewarmt werden.

Ist der oberste Reifen gen(1 gend durehwarmt, so 
soli er durch eine in gleicher Hohe im Schachte seitlich 
angebrachte Oeffnung entfemt werden. Dann sollen 
drei Riegel in Tatigkeit gesetzt werden, die in der Hohe 
des Bodens der Hubvorrichtung derart angebraeht sind, 
daB sie beim Yorschub unter den Spurkranz des untersten

Reifens greifen und diesen und damit die ganze auf iłua 
ruhende Siiule von Reifen in ibrer Î age festhalten, 
Hicrauf «oll die Hebevorrichtung gesenkt, ein neuer Reifea 
daraufgelegt und das Ganze entsprechend angehofcen 
werden, bis die Riegel frei werden und zurtickgezogen 
werden konnen, worauf ein weiteres Anhcben bis zui 
frOheren Hohe des obersten Reifens zu erfolgen hat.

Der aus dem Ofen gezogene Reifen kann jeder 
beliebigen Art von Wiirmebehandlung unterzogen werden. 
Wird eine regelrechte vollstandige Hartung des Reifens 
gewiinscht, so kann das darauf erforderlicho Anlawen 
in einem zweiten Ofen der gleichen Bauart vorgenomraea 
werden. W ill man sich jedoch darauf beschranken, 
den Reifen rasch nur bis unter den kritischcn Punkt* 
von da ab aber langsam abzuktihlen, so ist ein z weiter, 
ehenso gebauter Ofen zwar am Platze, nur braucht 
man ihn nicht zu heizen. Dies konnte vielmehr zweck- 
maBig durch die Eigen warmo der Reifen gescheben, die 
man jetzt in umgekehrter Richtung durch den Ofen za 
schicken batte. Die Reifen werden also oben warm ein
gesetzt, und statt der heiBen, vorher oben zugeflihrten 
Feuergase tratę jetzt von unten kaltc Luft in den Ofen, 

deren Menge sich durch eine oben angebrachte, durch 
einen Schieber verstellbare Oeffnung beliebig regeln lieCe. 
Diese Luft wOrde sich erwiirmen und mtisste1), da die 
Stroinungsrichtung senkrecht nach oben geht, gleich* 
maBig tiber den ganzen Querschnitt v erteilt, auf warta stei- 
gen und dabei die Reifen ganz gleichmiiBig abktihlen, 
wobei man imstandc ware, die Dauer der Abktlhlung be* 
liebig lange hinauszuziehen.

Bei Yerwendung dieser Oefen hatte man also die 
Moglichkeit, alle Radreifen thermisch ganz gleichartig 
zu behandeln, also dio oberste Bedingung einzuhalten, die 
zur Erzielung einer gleichmaBigen Beschaffenheit gestcUt 
werden muB.

Vierwalzenblege- und Richtmaschine.
Die Kalker Werkzcugmaschinenfabrik Breuer, Schu- 

macher k  Co., Koln-Kalk, bringt neuerdings eine ihr 
patentlich gesehdtzte Yierwalzenbiege- und Richtmaschine 
auf den Markt, die bei einfachster und kraftigster Bauart 
und leichter und beąuemer Handhabung sowohl z'-ua 
Richten ais auch zum Bicgen von Blechen bis 50 tam 
Starkę und 3000 mm Breite dient. Sie ersetzt in Yortcil- 
hafter Weise die frtther 
allgemein gebraueh- 

lichen, verhaltnis- 
miiBig teuren Maschi- 
nen mit fiinf oder 
mehr Walzen, dieaus- 
schlieBlich zum Rich
ten und nicht gleich- 
zeitig auch zum Bic
gen der Bleche dien- 
ten. Die Anwendung 
von nur vier Walzen 

bedingt verhaltnis- 
maBig kleine Rei- 

bungsverluste und 
macht einen im Yer- 
gleich mit anderen,

dem gleichen 
Zweck dienenden Ma- 
schinen *) kleineren 
Kraftaufwamł erfor
derlich. Zwei kraftige 
Stander der Masehine 
sind unten durch 
zwei hohe Wangen 
und oben durch Distanzbolzen sicher miteinander TW 
bunden. Das ganze Antriebsvorgelege ist a\if geiaeffl- 
schaftlicher kraftiger Fundamentplatte aufgebaut u*

Abbildung 1- Tierwsdieabiege- und
yn̂ arhłna.

>) 1913. Heft 0, S. 706/8,
>) VgL St, u. E. 1913. 22. Mai. S. 860/4.
*) VgL St. u. E. 1912, 21. N o t. ,  S. 1909,60-



3. September 1914. Umschau. Stahl und Eisen. 1465

durch diese mit dem Stander fest verschraubt. Die 
unteren, fest gelagerten Walzen erhaltcn ihren z^trieb 
roń groBen Stirnradern, wahrend die beiden oberen, 
nicht angetriebenen Walzen senkrecht in den Standem 
gefiihrt und durch Schneekengetriebe und Schrauben- 
upindel unabhangig voneinander von Hand verstellbar 
sind.

Abb. 1 zeigt schematisch den Arbeitsvorgang beim 
Richten bzw. Biegen des Bleches. Daa Blech wird von der 
Riehtwalzenseite her in die Maschine eingeftihrt und zum 
Richten zuniichst zwischen den drei Ifauptwab.cn, d. h. 
der ęrofien oberen Biegewalze und den darunter gelagerten 
nrei kleineren Walzen, gehorig gebogen, um kleine Knicke 
und Beulen vollig zu bescitigen. Die KrOmmung, die das 
Blech hierbei erhklt, richtet sich nach seiner Dicke, d. h. 
je dicker das Blech ist, um so geringer braucht seine 
Krllmmung zu sein. Beim Richten zwingt die zweite 
Oberwalze, die Richtwalze, bei entsprechender Anstellung 
das Blech, in wagerechter Ebene in vollig geradem Zu- 
utande aus der Maschine auszutreten. Durch die Yer- 
stellbarkeit der Richtwalze hat man es also in der Hand, 
mittels der Biegewalze die Maschine zum Biegen von 
Rlechen bei groBerem Krtimmungshalbmesaer zu ver- 
wenden. Durch Ausschwenkcn der einen oberen Stiinder- 
halfte lafit sich die Maschine in einfacher Weise so ein- 
richten, daB auch geschlossene, gebogene SchGsse aus ihr 
herausgezogen werden konnen. Wahrend auBerdem l>ei 
frtthercn Bauarten etwa tibergebogene Bleche zum ZurOck- 
biegen aus der Maschine herausgenommen und umgedreht 
werden muBten, lassen sich mit der neuen Maschine die 
Obergcbogenen Bleehe zurtickbiegen, ohne daB ein Heraus  ̂
nehiuen aus der Maschine erforderlich ist.

P e t e r  W i c k *

Maschlnenbau- und Kleineisenindustrie-Berulsgenossen- 
schaft.

Nach dem soeben erschienenen Yerwaltungsbericht 
ftir das Jahr 1013 ist das Abflauen der wirtschaftlichen 
Lage ftir die in der Masehinenbau- und Kleineisenindustrie- 
Berufsgenossenschaft yereinigten Industriezweige in der 
geringen Zunahme der versicherten Betriebe und (k r Zahl 
der beschaftigten Yollarbeiter deutlich zum Ausdruck ge- 
Łommen. Gegentiber der um 183 geatiegenen Załd der Be
triebe fttr daa Jahr 19121) nahm die Zahl der Yersicherten 
Betriebe im Jahre 1913 nur um 38 zu. Yersichert waren 
8872 Betriebe, in denen 285 188 Yollarbeiter beschaftigt 
waren. Die Zahl der bcsehaftigten Yollarbeiter nahm um 
3.55 % gegenGber 9,3 % dea Yorjahres zu. An Lohnen 
ęnd Gehiiltern wurden rd. 404 Mili. X  gegen 382 MUL VK  

im Jahre 1912 bezahlt. Die Erhohung der Łohnausgabe 
betrigt 5,7 %. Trotz des Stillstandes in dem wirtschaft- 
lichen Aufschwung hat also eine Lohnsteigerung statfc- 
gefuftden. Der durchschnittliche Jahresarbeitayerdienat 
«łrwachsener Arbeiter, die den Ortslohn fiir Erwachsene 
oder mehr bezogen, betrug in den Jahren

1913 . .
1912 . .
1911 . .
1910 . .
1909 . .
1908 . .

Im Jahre 1913 wurden insgeaamt 14 474 Unfalle ent- 
ach&digt, darunter 2378 erstmalig. Wiihrend die ins- 
gesamt entachadigten Unfalle gegenOber dem Yorjahr 
um 1 zurttekgingen, stieg die Zahl der erstmalig ent- 
«nadiąten um 122. Die Gesamtaurnme der gezahlten 
Latschadigungen ist deshalb auch, trotzdem eine erheb* 

Zahl alt er Rent en weggefallen ist, um 206 630,16 . K  

® 3 345 368,09 J i  gcatiegen. Seit dem Best eh en der
J^nifageiic«senśchaft haben die Mitglieder rd. 57 Mili. JC 
’ die Unfalłyeraicherung aufgebraeht; darunter rd.

l) VgL St. u. E. 1913, 21. Aug., S. 1410/ll.J
XXXVI...

J . M

1620 1907 . . . . 1448
1585 1906 . . . . 1404
1545 1905 . . . . 1345
1501 1904 . . . . 1310
1468 1903 . . . . 1277
1470 1902 . . . . 1253

43 MilL J C  ftir Entschadigungszahlungen. Yon dem Rest 
entfallt ein Betrag von etwa 5 Mili. J L  auf die Rdcklage, 
die jetzt einschlieBlich aufgelaufener Zinsen rd. 8 Mili. A  

betragt, das tibrige auf die Kosten der Unfallunter- 
suchungen und -feststcllungcn, die Strafyerfahrens-, die 
UnfallverhQtungs- und die laufenden Ycrwaltungskosten. 
Insgcsamt wurden 22 932 Unfalle angemeldet, von denen, 
wie erwahnt, 2378 UnfiŁlle erstmalig entschadigt wurden. 
Diese neuen Unfalle sind auf folgende hauptsachlichste 
Yeranlassungen zurGckzuftihreu:

a) auf Yerachulden dea Arbeitgebers (mangel- Unf*lU*
hafte Betriebseinriehtungen, keine oder un- 
genligende Anweisungen, Fehlen von Schutz- 
vorrichtungen) oder auf Yerachulden dea 
Arbeitgebers und dea Arbeiters zugleich . 0 15

b) auf Yerachulden des Arbeiters (Nichtbe-
nutzung oder Beseitigung vorhandener 
Schutzvorrichtungen, Handeln wider be* 
stehendc Yorschriften oder erhaltene An
weisungen, Leichtsinn, Balgerei, Neckerei, 
Trunkcnheit usw., Ungeachicklichkeit und 
Unachtsamkeit, ungeeignete Kleidutig) oder 
auf Verschulden von Iklitarbeitern oder 
dritten Personen...................................... 1078

c) auf sonstige Ursachen (Gefahrlichkeit dfjs
Betriebcs an sich, nicht zu ermittelnde Ur- 
sachen, Zufalligkeit, hohere Gewalt} . . . 1285

Zusammen . . 2378
Nach den Arbeitsverrichtungen getrennt ereigneten sich 

42 % der Unfiillc an Maschinen und maachinellen Anlagen, 
und 58 % waren Unfiille anderer Art. Ueber die Be- 
lastung dê  Arbeitgebers durch die Beitrage zur Berufs- 
genoaaenachaft sei erwahnt, daB ftir eine versicherte Person 
im Jahre 1913 durchschnittlich 15,70 X  zu entrichten 
waren, auf je 1000 X  gezahlte Lohne und Gehalter 
kommt durchschnittlich ein Betrag von 11,13 X . Die 
Kosten der Yerwaltung bê tragen auf den Kopf der ver- 
sicherten Peraon 1,51 Jt und auf 1000 . K  anrechnungs- 
fahigen Entgelts 1,07 . H .  In  der im Anhang gegebenen 
Nsichweisung Qlx?r den Geachaftsumfang aamtlichcr 
Eiaen- und Stald-Bt^rufsgenossenschaften wird eine Ueber* 
sicht gegeben tiber die Anzahl der lietriebe, der yersicher- 
ten Personen, die gezahlten Lohne und Gehalter, dio 
Entsehadigungszahlungen und die Geaamtumlage., Ftir 
die einzelnen Eisen- und Stahl-Berufsgenosaensehaften 
geben die Entsehadigungszałdungen auf 1000 J L  Entgelt 
folgendes B ild:

Masehinenbau- und Kleineisenindustrie-Be- •*

rufsgenossenschaft ....................................  8,65
llOtten- und Walzwerks-Berufagenossenschaft 15,49 
Stiddeutache Eisen- und Stahl-Ikmfsgenossen-

sch aft.........................................................  9,65
Nordwest liche Eisen- und Stahl-Berufsge-

nosaenschaft.............. ...  10,46
Sachsisch-ThOringische Eisen- und Stahl-Be-

rufsgenosaenHchaft....................................  7,16
Nordostliche Eisen- und Stahl-Berufsgenoasen-

sch a ft............................ ... ........................  12,31
Schlesische Eisen- und Stahl-Berufsgenoesen-

sch a ft......................... ........................ ...  . 16,22
Stidwestdeutsche Eisen- und Stahl-Berufsge- 

nossenschaft . . . . . . . . . . . . . .  13,78
AuBer diesen in Ktirze wiedergegebenen Uebersichten 

bringt der Yerwaltungsbericht ebenso wie der ihm bei- 
liegende Bericht tiber die Durehftihrung der Unfallver- 
htitungayorschriften manche praktischen und lehrrekhen 
Darlegungen tiber die uraaehlichen Zusammenhange der 
Unfalle und Winkę ftir die Yerhtitung der Unfalle. W ir 
konnen deshalb, wie wir ea schon bei der Beaprechung dea 
Jahresberichts der Htitten- und Walzis-erks-Rerufage* 
nosaensehaft1) getan haben, auch in dieaem Falle den

») YgL St. u. E. 1914, 6 . Aug., S. 1341.
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Wunsch des Genossensehafts-Yorstandes unterstfltzen, 
den B etrieb sbeam ten den Y e rw altu n g sb erich t 
zu r D u reh sie h t zu geben, dam it diese sich  
n a m e n tlich  ub er die U raachen und d ic Folgen 
der vorgekom m enen U n fa lle  u n te rrich te n  und

h ierau s Y e ran lasstin g  nehm en konnen, dorch 
Anw endung und In sta n d h a ltu n g  der Schutz* 
v o rrich tu n g e n  sow ie d u rch  B elehrung und Er- 
m ahnung der A rb e ite r a u f tun lichste Ver- 
hutung neuer U n fa lle  h in zu w irken . //,

Patenrbericht.
Deutsche Gehrauchsmustereintragungen.

24. August 1914.
K l. 31 b, Nr. 614 181. Drehbarer Mitnehmer fflr 

Formmaschinen. Yereinigte Schmirgel- u. Maschincn- 
Fftbriken, Akt. Ges.. vormals S. Oppenheim & Co. und 
Schlcsinger & Co., Hanno ver-Hainholz,

K i. 31 b, Nr. 614 183. Rttitelformmaschine mit 
meehanischem Antrieb. Em il Geiger, Zitrieh.

Oesterreichische PatentanmeldungenM.
11. Anęiist 1914.

K l. 18 b, A 9904/12. Yerfahren zum Desosydieren 
bzw. Fertig machen von FI u Gs ta hi, bei dem die Zu- 
satze Y orher mit Stahl oder Eisen zusammengeschmol- 
zen werden. Kombaeher Huttenwerke und Jegorlsrael 
Bronn. Rombach, Lothringen.

K l. 19 a. A 5542/12. Schienenst oBverhindung.
Ludwig Guba, Dejwits bei Prag.

K l. 40 b, A 1439/13. Yerfahren zur Herstellung
von Sehutzhullen auf Kohlenelektroden, insbesondere 
fiir eloktrischo Oefen. Gesellschaft fiir Teerverwer- 
tung m. b. II., Duisburg-Mciderieh.

K l. 40 b, A 1173/14. Elektriseher Induktions-
schmelzofen. Pierre Leseurc, D^mbrowa, RuBland.

K l. 40 b. A 10 206/13. Verfahren zum Umsehmel- 
zen von Metallen mittels des clektrischen Łichtbogens. 
Arthur Percy Sfcrohmenger, London.

K l. 49 b, A 394/13. Verfahren zur Herstellung 
geschmiedete.r WagenrHder mit Rohrspeiehen fiir 
schwere Fahrzeuge. Thomas Clarkson und W illiam  
John Momon, Chelmsfort, England.

K l. 80 e, A 3202/13. Yerfahren zur Herstellung 
von Sintermagncsit und Sinterdolomit nach den fur 
Portlandzement ublichen Yerfahren aus fein gemahle* 
ner. Binterm ittel ent, hal tender Rohmasse, Eduard 
Pohl, Rhondorf a. Rhein.

Deutsche Reichspatente.
K l. 18 b, Nr. 271 987, rom 25. Juni 1913. D eutsche 

M a sch in e n fa b rik  A. G. in  D u isb urg . I j u t h e b t w r -  

r i c h t u n - g  m i t  h e b -  u n d  M u k b a r e m ,  w i p p b < i r  g d / t g e r t e m  

T r a g * s r m ,

Der in dem heb- und senkbaren Fuhrerstande a 
schwingbar gelagerte Sehwcngel b wird von einem Schwing-

bunden ist, so beeinfluBt, dal3 er beim Heben und Senkea 
des Fuhrerstandes a auBcr einer Hub- bzw. Senkbewegang 
gleichzeitig noch eine mit dieser Bewegung gleichgerichtete 
Śchwingbewegung aasfiihrt. Um letztere regeln zu konnen, 
ist der Angriffspunkt des Hebels e auf dem Schwengel b 
veraehiebbar.

Kl. 10 a, Nr. 272 171, vom 25. Februar 1913. W il
helm  G ie b fried  in D u isb u rg . Z u m  O e f f n e n ,  u n d

S c h l i e f ł a t  d e r  T u m  

b e i  K o k s -  u n d  a n 

d e r e n  R e i h e n ó f m d k -  

n e n d e , d i e  T u r e n  in  

s e h r  a g  a u f a t e ig e n d e r  

R i c h t u n g  a h f o h w h

I I  e b e l m r r ic h t u ł u ] .

An dem in be- 
kannter Weise durch 

ein Schnecken* 
getriehe a au?- 
schwenkbarea He
bel b ist ein Len* 
ker c gelenkig he- 
festigt, dessen freies 
Ende sich mit einer 
Rolle d in dem 
Schlitz eines fiir sich 
einstellbaren Au*- 
legers e fiihrt und 
den Zughaken f fiir 
die Tiir g tragt. Der 
Ausleger e kann 

seitwarts gekriimmt sein, um dej T iir beim Anheben 
noch eine seitliche Bewegung zu geben.

K l. 24 f, Nr. 272 932, vom 30. Marz 1912. Hagę 
G alie  in  C o ln -K le tte n b e rg . I n n e n f e u e r m j  n a i 

W a n d e r r o s t  f t i r  F l f t m m r o h r k e s s e l .
Innerhalb des Flammrohres ist ein mit ąuerliegendea 

Roststaben Tersehener Wanderrost a und ein teilweise 
ebenfalls in das Flammrohr hineinragender unterhaib oder 
innerhalb der Rostkette sich erstreckender Druckluft- 
kasten b so angeordnet, daB bei geringer Bauhohe iiber 
und unter dem Rost reichlich freier Raum zur Bildung 
der Flamme und zum Wegschaffen der Verbrennungs- 
ruckstande freibleibt. Letztere konnen durch eine be

11
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hebel c, dessen eines Ende an dem starren Fuhrungs- 
geriast d, und dessen anderes Ende unter Yermittlung von 
bewegHchen Gliedem e mit dem Schwengel b gełenidg ver-

1) l>ie Anmeldungen liegen von dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsieht und EśnsprłK1 herhebung im Patentamte zu 
W ien aus.

kann to Fordereinrichtung c mechanisch nach vom łn 
einen dio Innełifeuerung gegen die AuBenluft abschheSes- 
den Aschenkasten d geschafft werden. Die den ein.zelnea 
Roststellen zugefiihrte Druekluftmenge ^ird xweckniil‘i  
dureh Yeriinderung des Quersehnitts des Kastens fc ĝ  
regelt, und zwar entweder durch ais Drehklappen 
bildetc Teilwande, durch einen beweglichen Botienteil c 15 
durch bewegliche Seitenteile.



KL 31 b, Nr. 270 863, vom 6. Juni 1912. G u stav 
Voigtmann in B e rlin . V e r b  u  m l - F o r m  n m s c h  i  n e  m i t  z w e i  

b e h -  u n d  s e n k b a r e n  H u h s t a n f j e n  f u r  W e n d e p l a U m l a g e r .

Die Formmaschine soli dureh Zusatz oder Fortnahme 
von Teilen in verschiedcner Weise benutzbar gemach t 
werden. So konnen dio Iiubstangenkopfe a auBer den

lagem b fur die Wendeplatte e auch eine Modellplatto d 
oder eine Abhebestiftcnplatte e tragen, wahrend die 
Stoler f zur Fiihrung der Ilubstangen einerseits iiber die 
Stangenkopfe hinausreichende Ausleger g zur Aufnahme 
einer Modeli piat te li oder einer Durchzugplatte i, ander
seits unterhalb der Kopfe Knaggen oder Schienen k zur 
Aufnahme eines Kastenabfuhrwagens 1 oder einer Sand- 
stiitzentragplatte m tragen.

KI. 18 c, Nr. 271 577, vom 2. August 1913. C a rl 
Kogel in Braunschw eig. V o r r i c h t u n g  z u m  a b s a t z -  

m m n  F o r d t r n  v o n  G l u h u n g e n  i n  d e m  a n  d e n  G l i i h r a u m  

a n g m h l n t t e n e n  u n d  d u r e h  S c h i e b e r  a b s p e r r b a r e n  K u h l r a u m .

Im Kuhlraum b ist ein verschiebbarer Rahmen a 
angeordnet, der die aus dem Gliihraum c kommenden

Wagen aufnimmt und der Austragkammer d zufuhrt. 
AoBerdem sind parallellaufende seitliehe Leisten o vor- 
gesehen, die senkrecht verstellbar sind. Sie diencn zum 
Abheben einer ganzen Wagenreihe von dem Rahmen a, 
damifc dieser leer zuriickbewegt werden kann-

KL 10a, Nr. 271 925, vom 18. Juni 1912. Eugene 
Lecocq in B russel. R e g e n e r a t i v k o k s o f e n  m i i  Z w j u m k e h r

u n d  u n t e r h a l b  d e r  

H e i z i c d n d e  p a r a  H e l  

z  u  d i e s e n  l i e g e n 

d e n  R e g e n e r a t o r  e n  

i m  F u n d a m e n t - 

m a  u e r i c e r k ,

Bas F  undament- 
mauerwerk be
steht aus senk- 
rechten Pfeilern a, 
die dureh Quer- 
mauern b und 
Langsmauem c ge- 
bildet und so mit- 
einander verbun- 
den sind, daO sie 

sen krech te 
Schachte d erge- 
ben, die ais Rege
nerator kam mcm 

dienen. Die unter 
jeder Ofenhalfte 
liegenden, in un- 
gerader Zahl vor- 
handenen Kara

siem d sind in der Richtung der Ofenachse hinterein- 
geschalfeet.

KI. 7 b, Nr. 272 471, vom 17. Januar 1913. K ra to s- 
W erke E rla u  Gaedt & N acken in Erlau, Amtsh. 
Roehlitz. Y o r r i e h ł u n g  z u m  G U i c h h a l t e n  d e r  S p u l g e s c h m n -  

d i g k e i t  b e i  D r a h i z i e h m a s c h i n e n  d u r e h  m i t  z u n e h m e n d e r  

W i c k l u n g & d i c k e  a b n e J i m e n d e  T J m l a u f z n h l  d e r  S p u l e .

Der Antriebariemen lauft auf der Wieklung dcr.Spuie.
K I. 18 a, Nr. 272 294, tom 13. August

1912. Edw ard K e rr in P ittsb u rg h , 
Penns., V. 8t. A. R ó $ t v e r f a h r e n  f u r  E r z s t 

i m b e s o n d e t e  f u r  B i m m r z e .

Die Erze werden naeh einer Erhitzung 
auf mehr ais 200 0 dureh abwechselndc 
Zufuhr von Dampf und Luft aufgebrochcn 
und zerklemert.

KL 10 a, Nr. 272 851, vom 24.= August
1913. F irm a  Aug. K lo n n e  in  D o rt
mund. Y e r f a h r e n  u n d  M u l d ę  z u m  m e c h a -  

n i s c h e n  A  w b r c i t c n  d e s  a u s  d e m  O f e n  a u t *  

t r e t e n d e n  K o k s k u c h e n s  m r  d e m  L d s c h e n .

Der aus dem Koksofen austretende Kokskuchen wird 
dureh eine Ruttełbewegung in der Loschmulde a gleich-

maOig ausgebreitet. Zweckm&Big ist hierzu die Losch- 
mulde ais Schuttelrinne ausgebildet und von dem Mund- 

stiiek nach vorn hin vcr- 
breitert,

KI. 18 b, Nr. 272 418, 
-*  vom 12. August 1911. 

F  e r d i n a i \ d H e b e r 1 e i n 
in F ra n k fu rt a. M. 

Y e r f a h r e n  z u m  F r U c h e n  v o n  E i s e n  i m  M a r t i n o f m  o .  d g l .  

m i  It e . l s  z u  S t u c k ć n  g e f o r m t e r  E r z e ,

Ala Frischmittel dienen nach dem Yerfahren des 
Patentes 210 742 (ygl. St. u. E. 1909, S. 1950) dureh Ver- 
blasen eines aus Erz- und Brennstoffklein bestehenden 
Gemenges hergestellte Erzaggło rnerate. Im Interesse einer 
geringen Schlackenmenge empfiehlt sich die Benutzung 
móglichst hochprozentiger Erze.

KI. 24 c, Nr. 272 808, vom 25. Februar 1013. Faęon- 
eisen- W alzw erk Ł. M annstaedt & Cie. A ct-G es. in  
C ó ln -K a lk . G a s w e c h s d u e n t i l  m i t  i n  e i n e  W a s s e r l a s s e  e i n -

t a u c h c n d e r ,  d r e M a r e r  G l o c k e ,  d e r e ń  S c k e i d e w a n d  b e i  d e r  

U m s t e u e r u n ^  a v j t  d e r  W a ^ s e r t a s s e  h e r a u s g e h o b e n  w i r d .

Die Scheidewand a wird beim Umsteuern zwang- 
laufig, z B. mittels Zugstangen b oder- dgL, von Hand 
oder maschinell bewegt. Es soli hierdurch ein sieheres 
Zuruckfuhren der Wand a gewahrleistet werden.

3. September 1914. Patenlbericht. Stahl und Eisen. 1407
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Statistisches.
GroBbritanniens Bergwerkslndustrle im Jahre 1913.

Dem „Engineering and Mining Journal1*1) entnehmen 
w ir folgende, dem „Minea and Quarries: General Report, 
with Statiatics for 1913, Part I l i ,  Outpout“ entstammen- 
den Zahlen uber die Ergebnisse der britischen Bergwerks- 
induatrie im Jahre 1913, TergUchen mit dera Jahre 1912. 
Es wurden gefdrdert ;

1913 1912
t t

Steinkohlen.................. 292 029 361 264 582 999
E b e n e rz ..................... 16253285 14 011037
Schwefelkies. . . . . .  11 610 10 690
M anganem .....................  5 479 4 237
Kupfererz . . . . . . .  2 776 1 964
B le ie rz ............................  24 671 25 816
Z irm erz............................  8 489 8 297
Z inkerz............................  17 571 17 987
Wolf nun e r z ..................  185 196

Die S te in k ohl e nf o r der u n g stieg demnaeh im Jahre 1913 
um 27 446 3621 oder 10,4 %, nachdem sie im vorigen Jahre 
unter der Kinwirkung des Ausstamlea der Kohlenarbeiter 
um 11 *>59 170 t oder 4,2%  zur ii c kgegąngen war. Die 
Ei-setierzforderung. die im Vorjahre ebenfalia um 1 756698 t

*) 1914, 25. JuK, S. 160.

oder 11,1 %  zuruckgegangen war, zeigt im Beriehtsjahi© 
eine Zunahme von 2 242 248 t oder 16,0 %. Weiter stieg 
die Forderung von Manganerz um 1242 t oder 29,3%, 
Kupfererz um 812 t oder 41,3 %, Zinnerz um 192 t oder 
2,3%  und Schwefelkies um 920 t oder 8,6%, wahrend 
die Forderung von Bleierz um 1145 t oder 4,4%, 
von Zinkerz um 416 t oder 2,3%  und von Wolframerz 
um 11 t oder 5,6 %  abgenommen hat.

Eisenerzverschiffungen vom Oberen See.
Nach dem „Iron Trade Review“ beliefen sich die 

Eisenerzverschiffungen vom Oberen See im Monat Juli 
d. J. auf 5 877 066 t gegen 8 335 6 8 7  t im gleichen Manat 
des Vorjahrea. Es ist ałso ein ROckgang von 2 458 6211 
oder 29,50 % zu verzeichnen„ Bis zum 1. August wurden 
im laufenden Jahro 15 655 168 t gegen 24 718731 1 his 
zum gleichen Zeit punkt im Jahre 1913 verladen. Auch 
hier laBt ein Yergleich der Zahlen einen RUckgang, und 
zwar um 36,67% erkennen. Der Anteil des Hafens Duluth 
an den Vcrschiffungen bis zum 1. August d. J. betrug 
19,14%  gegen 24,39%  im Yorjahre, wahrend der An- 
teił des Hafens Superior von 29,07 % in 1913 auf 36,93 % 
in diesem Jahre gestiegen ist.

*) 1914, 6. Aug., S. 230.

Wirtschaftliche Rundschau.
Rohels«nverband, 0. m. b. H., In Essen. —  Gegenuber 

dem Yersand im Monat Juni, der unter dem EinfluB der 
InTentararbeiten nur 70,28 %  der Beteiligung betrug, ist 
fur Ju li eine Steigerung des Vcrsandcs auf etwa 75,5 % der 
BeteiEgungssiffer z u rerzeichnen. Der Veraand dea Ver- 
bsuides ist in beschranktem Umfang wieder aufgenommcn 
worden.

Rheinlsch-Westfillsches Kohlen-Syndikat iu  Essen 
a. a. Ruhr. —  Nach dem jetzt erschienenen ToUst&ndigen 
Bericht dra Yorstandea gest&lWten sich die Y ersan d . 
und A bsatzergebnisse im J u li 1914, verglichen mit 
dem Monat Juni 1914 und dem Monat Jo li 1913, wie folgt:

Joli
1814

Juni
1914

Juli
1913

») K o h l e n .
885A 7911 8994
8T44 7983 #978

BeteUijfSiag..................... 7927 8860 7910
łlechnoagstafiLSlger Absat* . . f  S 69«9 6278 7314
Dasseibe ln %  der Botelilgung S7,92 91,51 92,47
Xaht der Arbeitstags . . . . 27 *3*/* 27
Arbeit«t%I.F»rd«rnag . . . . JJ7974 SS8724 333119

Qe»amtab*ats . . 323S&S 340658 332337
,, recłinaDgioa. Absatz j a 253127 268568 270890

b) K o k  ł
y 1S90222 1385468 1787082

Arbelt«t*gUcbftr Y ersind. . . 4*84® 46182 57648
c> B r S k s  11a.

Y
401885 347408 411583;

Arb«ab»t2^tłciłur V«raand. , . 1 3 14868 14882 15244:

Wie wir dem Bericht weiter entnehmen, betrug die 
Bahnzufuhr nach den Hafen Duisburg, Duisburg.Hoch- 
feld und Ruhrort , m  Ju,;

1914 2 060 319 t
1913 1.938 288 t

gegen 1913 -f- 122 031 t
und die Schiffsabfuhr ron den genannten und den Zechcn- 
h&fen

1914 2 271 021 t 12 928 228 t
1913 2 208 100 t 12 633 415 t

gegen 1913

v o a  J»n jor-Jułi
11 482 318 t 
11 520 686 t 
— 38368 t

62 921
2,85%

+  294 813 t
=   ̂33 0

Der Absatz derjenigen Zechen des Ruhrgebietes ffiit 
denen das Syndikat V"orkaufsvereinbarungen je- 
troffen hat, stellte sich im Ju li und ron Januar bis JuB 
d. J. folgendermalien:

Es betrug der Gesamtabsatz inKohlen (einschl denar 
Herstellung des versandten Kokses verwendeten Kohieo) 
im Ju li 519 642 (von Januar bis Ju li 3 267 735) t, hiervon der 
Absatz fiir Reehnung des Syndikats 240 257 (1 353 978) t, 
der auf die Tereinbarten Absatzhochstmengen aiuurech- 
nende Absatz 499 752 (3 123 702) t oder 80,55 (81,59) %  

der Absatzhochstmengen, der Gesamtabsatz in Koks 
172 378 (1 029 220) t, hiervon der Absatz fiir RecŁnsBg 
des Syndikats 108 827 (672 141) t, der auf die veran- 
barten Almtzhfiehstmengen anzureehnende KoksabsaU 
141 079 (869 137) t oder 84,88 (80,88) % der AbsaU- 
hochstmengen, die Forderung 550 860 (3 523 244) t.

Zur Lage der EisengieBereien. —  Wie wir dem „Reicis- 
Arbeitsblatt"1) entnehmen, waren dio EisengieBereien ia 
Monat J u li infolge flotteren Auftragseingangs nsea 
einem Teil der vorliegenden Berichte besser beschifti# 
ais im Vormonat und im Jahr zuror. Einige Bericht* 
bezeielmen jedoch die Beschaftigung ab ungcnugeod 
und sehlechter ais im Vorjahro. Gegen Ende Juli lieB dis 
Beschaftigung infolge der unbcstimmten politischen Ver- 
haltnisse nach.

Ausnahmetarif 7 k  fiir Eisenerz von Uibeck Mel 
den Hochofenstationen des Ruhrbeiirks und nach Fra- 
mersheim. —  Mit Gultigkeit vom 28. Aug. d. J. ist 
Erleichterung des Bezuges ron ELsencrz zum Hochofes- 
betrieb ein bedeutend ermSBigter Tarif ab Uibeck W- 
gefiihrt worden, der bei gleichzeitiger Aufgabe Ton o>n- 
destens 5001 nach einer oder mehreren der nachstehco 
aufgefuhrtca Empfangsstationen oder bei Frachtbereoo- 
nung fur dieses Gewicht gilt. Die Fracht wird ^  

wirklich rerladene Gewicht, mindestens fiir das M«- 
gewicht der gestellten Wagen bcrechnet. In rt#?* 
koromen folgcnde Stationen. Die StationsfrachteitM ■- 
Pf. fur 100 kg (o<ler in .ft fur 10 t) sind in Kkmtnera 
hinzugefugt. Aplerbeck (410), Bergeborbeck (426),
Siid (418). Dorstfeld (415), Dortmund Yerschbf. (41MI, 
Dortmunderfeld (413), Duisburg West (435), Duiswr*' 
Hochfeld Nord (439), Duisburg-Hochfeld Siid (439), ‘•'s '

») 1914, August, S. 629.
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burg-Ruhrort (436), Friemeraheim (442), Gelsenkirchen- United States Steel Corporation. —  Wie wir der „Koln.
Schalke Sud (419), Gelsenkirchen-Schalke Siid (Fil. Sch. Ztg.“ entnehmen* betrug der A uftrag ab estand  des
G. H.) (417), Hamborn-Neuinuhl (433), Haspe-Harkorten Stahltrustes Ende J u li d. J. 4 225 126 t, da3 ist -gegen
(433), Hattingen (Ruhr) (433), Hordę (414), Hordę- Ende Juni d. J. eine Zunahine von 127 743 t. Demnach
Haekeney (415), Kupferdreh (434), Mtilheim (Ruhr)- war also im Ju li eine weitere Besserung dea Auftrags-
HeiBen (433), Mulheim-Ruhr-Styrum (431), Oberhausen beatandes zu verzeiehnenf naehdem bereits der Juni zum
(FIL Gutehoffnungahutte) (428), Oberhauaen West (431), erstenmal seit Februar d. J. eine kleine Yermehrung um
?rasulent(420),_RuhrortHafen alt (435), Steele Nord (428). 35 252 t gebracht hatte.

Der europaische Krieg und die nordamerikanische Eisenindustrie.
Es wurde verfriiht sein und dem fachwisaenschaft- 

lichen Charakter unserer Zeitschrift widersprechen, wollte 
man heute schon den Yersuch machen, die WTirkung dea 
earopaischen Krieges auf die nordamerikaniseiie Industrie, 
insbesondere die Eisenindustrie, zu unterauchen. Mehr ais 
Annahmen und Prophezeiungen wurden kaum moglieh 
sein. Immerhin ist es ganz intcressant, sich aus den, 
allerdings aus den ersten Tagen des Krieges herruhreriden 
Stisjcmen der amerikanischen Fachpresse1), die erst in 
dea letzten Tagen zu uns gelangt sind, ein Bild zu machen, 
wie man jenseits des Ozeans iiber die jetzt geachaffene 
Sachlage denkt.

Man kann sich natiirlich auch in Nordamerika heute 
noch kein klares Bild uber dio durch die yerschiedenen 
Kriegserkl&rungen geschaffenen Zustande machen, scheint 
aber doch der Ansicht zu sein, daB dieWirkungen des Krieges 
Yom Standpunkt des Handels und Gewerbea fiir Nord- 
araerika schlieBlich und endlich doch giinstig sein werden. 
Der Wettbewerb Deutschlands, GroBbritanniens und Bel
giem auf dem heimisehen Absatzgebiet der nordamerika- 
nBchen Eisenindustrie ist fiir unbestimmte Zeit ausgeschal- 
tet, und man hofft in den Vereinigten Staaten, aus dieser 
SaclUage auch fiir die Zukunft Nutzen ziehen zu konnen. 
Dkse Ausachaitung des Auslands-Wettbewerbes hat sich 
bereits durch erhebliche Nachfragen seitens der Yer- 
braueber an der pazifisehen Kiiste Amerikas bemerkbar 
gemacht, die friiher ihren Bedarf im Auslande zu decken 
pflegten. Die Preise sind dort nach Berichten des ,,Iron 
Age** bereits um etwa 3 $ f. d- t in die Hohe gegangen. 
Allerdings ist man aich auoh klar daruber, da6 manche und 
twar nicht unwichtige Teile der amerikanischen Eisen- 
ttad Stahlinduatrie und vor allem des Masehinenbaues, 
soweit sie auf die Ausfuhr nach Europa angewiesen sind, 
?on dem Krieg sehr fiihlbar in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Anderseits sieht man jedoch auch ungewóhnliche 
Celegenheiten fiir die Erweiterung des Absatzes nach 
dem Auslande, insbesondere nach Sudamerika und Ost- 
asiea Eine Tolle Ausnutzung dieser Moglichkeit ist der 
amerikanischen Eisenindustrie jedoch zunaehst nicht 
moglieh, da hier die Ton den Amerikanern ais demutigend 
empfundene Tatsache ersehwerend ins Gewicht f&Ut, daB 
<iie amerikanische Handelsflotte durchaus ungenugend ist, 
um die ihr durch die Lahmlegung der deutschen und eng- 
lischea Schiffahrt zugefallenen Mehraufgaben zu be- 
waltigen. Dieser MiBstand ist in etwa allerdings durch 
eaaea EriaB des amerikanischen Prasidenten gemildert 
worden, dureh den Schiffen fremder Staaten die Erlaubnis 
erteilt werden kann, nach Erledigung bestim ra ter Formali- 
taten unter amerikanischer Flagge zu fahren. Weiter hat 

m*t amerikanischer Tatkraft kurz nach Ausbruch des 
Krk-ges unter Mitwirku ng des Direktors der Steel Corpo
ration, Farrell, sofort einen AusschuB gebildet, dem die 
Aufgabe gestellt wurde, so schnell ais irgend moglieh iiber 

zu beschlieSen, die zur Schaffung einer 
norĉ ara r̂^ anischen Handelsflotte fuhren 

souea. Die Beratungen scheinen inzwischen insofern schon 
fj? ^nem gewissen Erfolge gefuhrt zu haben, ais nach einer 
Jteidaiig des Wolffschen Telegraphenbureaus aus New York 
vom 22. August der Entwurf eines Gesetzes in Yorberei- 

ist, durch das die Bundcsregierung ermachtigt werden 
30 MUlionen Dollars zur Beschaffung Ton Handełs* 

datapfern za Yerausgaben, um die Ausfuhr besonders ron

l )  Ihe Iron Age 1914, 6. x\ug. —  The Iron Trade 
Kenew 19H, & Aug.]

Getreide und sonstigen Nahrungsmitteln und von Baum- 
wolle sicherzustellen.

Falls es gelingt, die Transport frage zu losen, ist es nach 
dem ,,Iron Trade Review“ wahrscheinlich, daB den nord
amerikanische n Walzwerken aus dem Auslande sofort 
erhebliche Auftriige an Eisenbahnschienen zufallen werden. 
So schwebt der AbschluB iiber die Lieferung von etwa 
10 000 t fiir Chile und von 28 000 t fiir dio australische 
Regierung. Ein Auftrag auf Lieferung von 1 000 i  
Schienen, den die PennsyImania Ste<;l Co. fiir Queensland 
erhalten hat, konnte bisher ebenfalls nicht ausgefiihrt 
werden, daesunmóglich war, Dampferfur ilire Bcforderung 
zu erhalten.

Ueber die augenblickliche Lage der Eisenindustrie 
der Vereinigten Staaten sei mitgeteilt, daB dio U n ited  
States Steel C o rp o ratio n  mit Giiltigkeit vom 4. August 
samtliche bis dahin geltenden Preise fiir ihre Erzeugnisse 
aufgehoben und gleichzeitig eine Erh5hung um 1 $ i .  d. t 
yorgenommen hat.

Fur die Fortfuhrung der Stahlerzeugung in dem bis
herigen Umfange bestehen gewisse Schwierigkeiten 
insofem, ais Mangel an Manganerzen und an Ferromangan 
besteht. Ueber diese Schwierigkeiten hofft man jedoch 
dadurch hinwegkommen zu konnen, daB man die vor- 
handenen Vorrate von Ferromangan nur auBerst sparsam 
benutzt und im ubrigen nach Moglichkeit Spiegeleisen 
ais Zusatzmaterial verwertet. Auch fiir die Erzeuger 
von WeiBblech sind Schwierigkeiten in der Yeraorgung 
mit Zinn zu erwarten. Wenn auch die fiihrenden Werke 
zunaehst noch iiber ausreichende Yorrate zu yerfiigen 
scheinen, so sieht man fiir viele kleinere Betriebe doch 
die Notwendigkeit voraus, ihre Werke in absehbarer Zeit 
stillzulegen. Zur I5curteilung des Umfanges des Roh- 
eisenmangels mogę dio Tatsache dienen, daB die Preise 
innerhalb weniger Tage von 31 auf 58 c fiir 1 Pfd. (engL) 
in die Hohe geschnellt sind.

Kurz naehdem wir diese Mitteilungen niedergesebrie- 
ben haben, erreicht uns die neueste Num mer des „Iron 
Trade Review“  vom 13. August. Aus den Mitteilungen 
des Blattes entnehmen wir, daB man in den Yereinigten 
Staaten jetzt noch mehr ais zu Anfang des Krieges die 
Hoffnung hegt, daB d o r  europaische Krieg die Nach frage 
nach Eisen- und Stahlerzeugnissen in Nordamerika 
erhohen wird. Allerdings sind bisher die einzigen Auf- 
trage, dio auf die Kriegswirren direkt zuruckgefiihrt 
werden konnen, noch die, die vori der Kiśste des Stillen 
Ozeans kommen. Fur die verhaltnismaBig geriisgen neuen 
Auftrage werden die erhohten Preise durchgehaJten und 
noch hohere Notierungen werden fiir Draht, Ble<ihe, 
Kniippel-, Winkeleisen u. dergL erwartet. Auch von 
ostasiatischen Landem scheinen Anfragen einzulaufen. 
Es wird gesprochen von 1000 t fur Japan und von einem 
anderen Lando, aus dem eine Anfrago iiber etwa 10 000 t 
Torliegen soli.

Die Frage der Versorgung mit Ferromangan wird 
weiter ais sehr ernst angesehen. Einige Yerbraucher 
sollen fiir lieferung innerhalb 90 Tagen Preise bis zu 
90 $ f. d. t geboten haben gegeniiber Preisen vott etw a 
38 bis 40 S fur die letzten Gebote. Der auBerordentlich 
hohe Preis fiir Zinn und di© geringen Yorrate an diesem 
Materiał erhalten die Bcfurehtung auf recht, daB unter Um- 
stantlen eine erhebliche Einschrankung der Erzeugung von 
WeiBbleeh eintreten wirtL Baumaterial wird von der K iisto 
des Stillen Ozeans verstarkt arigefordert- Man erwartet, 
daS auch Kanada Auftrage erteilen wird, naehdem mit
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dem Auslande abgeschlossene Auftrage gestrichen sind. 
Die Lage des Mftschinenmarktes wird ebenso wie weiter 
oben bereits ausgefiihrt gesehildert. Die Yerfrachter Ton 
Maschinen nach antdandischen Gebieten sind durch die 
Einstellung der Ausfuhr zum Teil schwer betroffen.

Man hofft aber, durch Auftrage aus Sudamerika und 
sonstigen unbeteiligten Landem einen gewissen Ausgieich 
zu finden. Ais glucklicher Umstand wird es angesehen, 
daB der Krieg erst ausbrach, nachdem gro Be Yerschiffungen 
an landwirtschaftlichen Maschinen ToUzogen worden waren

BOcherschau.
B oesn er , F r itz  A d olf, Ingenieur in Aachen: 

*4us Theori? und I‘raxis des Riemenłriebes mit 
besonderer [kriieksiehtigung dtr „Riemcntriebe 
Bcetncr1' D. H. P. Mit 17 Fig. im Text u. 5 Taf. 
sowie einer Berechnungstabelle. Berlin (Kfinig- 
grStzer StraBe 31): Polrtechnische Buchhandlung, 
A, Seydel, 1914. (75 Ś.) 4». 5

Das vorliegende Buch ist aus fleifligen Studien und 
einer langjahrigen Praxis hervorgcgangen. Es enthalt 
Betrachtungen tiber die Krafte in Riementrieben und 
Formeln ftir das Entwerfen, neue Anordnungen, die 
Boesner geachCktzt sind, eine Nachprufung der Kammerer- 
schen Yersuche und Behauptungcn sowio eine Zusammen- 
stellung ausgeftthrter Anlagen.

In  den Betraclit ung en uber die Krafte in Riemen- 
trieben versueht Boesner die Ueberlegenheit gro Ber 
Scheiben dynamisch zu erklaren, ein Yersuch, an dem 
niemand Freude haben wird. So unseharfe Satze wie 
etwa: das auf der Riemenscheibe sich bildende Reibungs- 
moment werde mit der Tragheit des Riemena gewisser- 
raaBen ins Gleiehgewieht gebracht, und auf je gro Berem 
Bogen aolehes geschehe, um so sicherer werde der Riemen 
auf der Riemenscheibe anhaften, lassen sich natOrlich 
kaum widerlegen, man kann aber andere danebenstellen, 
die sich ebenso schwer widerlegen lassen und zu genau 
entgegengesetzten Schltissen f Uhr en. Es sind das Be-
trachtungen, weiche sich* wie Heinrich Hertz sagt, ,,in 
der tibliehen Redeweise der Mechanik bewegen und doch 
das klare Denken unzweifelhaft in Yerlegenheit bringen.14

kT — kfDaB daa Yerhaltnis der freien Trumspannungen ,
kt ~  kf

und damit auch das „  Ausbeu te verhalt nis4*  ̂ł ^  —  ein
k r — kr

von Boesner neu eingeftlhrter Begriff, der sich in manchen 
Fiillen n (Uzi ich erweisen dilrfte —  mit dem Scheiben- 
durohmc*»er zunimmt, ist nicht dynamisch zu erklaren, 
sondern naeh dem gegenwartigen, freilich noch nicht 
Yolłig befriedigenden Stande unserer Erkenntnisł in erster 
IJnie eine Folgę des Urostandes, daB die Reibungsziffer um 
so groBer wird, je kleiner der Fiachendruck ist. Dazu mag 
bei sehr kleinen Scheiben noch der von Ca hen angegebene 
ungiinstige EinfluB einer Faltelung der Riemeninnen- 
flachę kom men, Uebersch&tzt iibrigens rielleicht Boesner 
den EinfluB des Scheibendurchmessers doch etwas, so 
UBt er auf der anderen Seite den EinfluB der Riemen- 
geschwindigkeit auf die Ausbeute sonderbarerweise iiber- 
haupt nicht gelten. Nun hat aber W ilfre d  Lew is schon 
188o Gberzcugend dargetan, daB das Spannungsverhiiltnis 
und damit n atu Hic h auch die Ausbeute mit der Riemen- 
geschwindigkeit wachst, und zwar riihrt dies daher, daB 
bei śehneller laufenden Riemen ein —  absolut gemessen —  
groBerer Schlupf wirtschaftlich zuliissig und in gewissem 
Grade, soweit es namlich nur um die partielle Gleitung 
geht, sogar unvermeidlich Lst, und daB die Reibungsziffer 
mit der Gleitgeschwindigkeit sehr rasch zunimmt (vgL 
dar ii ber C, Bach: Maschinenelemente, 11. AufL, 1913, 
S, 435, und des Referenten soeben in „Dinglers Poly- 
technischem Journal"'1) erschienene Abhandłung „Ueber 
die Reibung von Leder auf Eisen“ ). An dieser Tatsache 
hatte Boesner nicht Yoriibergehen dOrfen.

ł ) 1914, 2, Mai, S. 273/8; 16. Mai, S. 306/10; 30. Mai,
S, 341/0; 6. Juni, S. 3ód/7.

Die neuen Anordnungen yon Boesner sind fiir alle 
dicjenigen Falle bestimmt, wo treibende und getriebene 
Scheibe sehr ungleich gro ii sind und die kleinere Scheibe 
also gegen ii ber der groBeren zweifach im Nachteil ist. 
einmal infolge des geringeren Beriihrungsbogens und da,;n 
infolge der ohnehin kleineren Reibungsziffer. Bekanntlieh 
kann man diesem Ucbelstande durch l.enixtriebe abhelfen, 
die gerade der kleineren Scheibe den groBeren Ber(ihrum.’S- 
bogen yerschaffen und nebenher die Yorteile der Be- 
lastungsspannung bringen. Boesner schliigt einen anderen 
Weg ein; er laBt dic gro Bo Scheibe mehrere kleinere 
Scheiben bzw. durch mehrere kleinere Scheiben antreiben, 
deren Weilen untereinander noch durch Hilfsriemen yct- 
bunden sein konnen. Sicher werden seine Anordnungen, 
von denen man in seinem Buch sehr interessante Bei- 
spiele findet, in vielen Fiillen gute Dienste tun, d a A  ab- 
fiillige Urteil iiber die Lenixtriebe auf S. 12 scheint mir 
aber doch unhegriindet.

Die Nachprufung der Charlottcnburger Yersuchs- 
berichte fiihrt Boesner zu dem Ergebnis, daB Professer 
Kammerer aus seinen Yersuchen unzuliissige Schltisse 
gezogen habe, und zwar belegt er diese Ansicht, die auch 
der Referent im vorigen Jahr in łfl)inglers Polyteehnischem 
Journal4*1) vertreten hat, nunmelir mit einem geradeau 
erdrtickenden Bc weism ateriaL In  dem Kern punkt, <laS 
namlich Kammerer diese Yersuche vollig zu Unrecht 
ais eine Bestiitigung der Gelirckensschen Werte hingcstełlt 
hat, wird wohl an Bocsners Beweisen nicht zu riitteln 
sein. Dagegen scheint es mir erstens Yerfehlt, an die 
Stello der Kammererschen SchluBfolgerungen nunraehr 
kurzerhand andere setzen zu wollen, und zwar deshalb, 
weil die Charlottenburger Versucho ihrem Wt«en nach 
bewcislos sind. GewiB war die hohere Beanspruchung 
des Leders bei hoheren Geschwindigkciten und bei schnel- 
leren Belastungswecliseln nichts aruleres ais eine will- 
ktirliche MaBnahme von Kammerer, aber ein falncher 
Bcweis fu r eine Behauptung ist doch noch kein Bewes 
gegen die Behauptung. Zweitens aber war ja doch 
Kammerer Yollig entgangen, dali die Ausbeute, wie bereits 
erwahnt wurde, von der Geschwindigkeit abhangig ist, 
so daB also zwar nicht die Beanspruchung des Ledera, 
wie Kammerer behauptete, wohl aber die Nutzspanmns# 
des Ledertreibriemens tatsiichlich ungelahr nach der 
Gehrckensschen Tabclle von 1S93 mit der Geschwindigkeit 
gesteigert werden kann.

Die sorgfaltigc Zusammenstellung einer groBen Anzahl 
ausgeftihrter Triebe, darunter einiger Anlagen von Beescer 
selbst, ist auBerordentlich anerkennenswert. Ich stehe 
nicht an, das Buch trotz der geltend gemachten Bedenken 
allen zu empfehlen, die wichtigere R iem entriebe zu ent- 
werfen haben oder sich sonst fiir den g e g e n wiirtigen Stanu 
der Frage interessieren. R *  S k u t e k -

Handbuch der Mineralchemie. Bearb. von Prof. Dr. G. 
d'x\chiardi- Pisa [u. a.]. Hrsg. von Hofrat Prot 
Dr. C D o e lte r , Yorstand des Mineralogiach2 
Institutes an der LTniversitat Wien. Yier Bandę. 
Band 2,1. Halfte: Silicate. Mit 37 Abb. u. 3 Tat 
Dreeden: Th. Steinkopff 1914. (XVI, 848 S.) 4*. 
35,10 JL, geb. 38,50

Den ersten Band des Doelterschen Handbuch  ̂
Mineralchemie habe ich vor etwa l l/ 2  Jahren an dies*

M & Aug., S, 5 1 0 ; 25. Okt., S. 684/8; 2*. W * ? .  

a  707.
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Stelle1) angezeigt; jetzt liegt vom zweiten Bandę die era te 
Halfte Yollendet vor mir. Jeder, der diesen Band durch- 
blattert, namentlich wenn er selbst einmal an einem 
Sara md werke mitgearbeitet hat, wird die Frist seit dem 
Eiseheinen des ersten Bandes ais sehr gering bezeichnen. 
Besonders der Herausgeber hat in ycrhaltnismaBig kurzer 
Zeit eine ungeheure Arbeitslast bewaltigt. Dabei ist ein 
gro Ser Teil der Einzelabsehnitte auch aus seiner Feder
— ein schones Beispiel deutschen ForscherfleiBes, 
deutacher Griindlichkeit, deutschcr Ausdauer!

Der zweite Band ..schlieCt sich seinem Inhalte nach 
unmittelbar an den ersten Band an und enthalt zunachst 
einige allgemeine Aufsatze iiber Silikate, dann aber die 
Eimteldarstell ung der Silikate. Bei dem gro Ben Umfange 
des Stolfes erwies sich eine Teilung in zwei H alf ten not- 
wendig. Der vorliegende 11 alb band enthalt die Silikate 
ein- und zweiwertiger Elemente‘% namlich von Lithium, 
Natrium, Kalium, Beryllium, Magnesium, Kalzium, 
Mangan, Eisen, Nickel, Kupfer, Zink, Blei; daneben 
selbstYerstandlich gemischte Silikate, die diese Elemente 
en t hal ten usw. Ich habe den umfangreichen Band durch 
zahlreiehe, eingehende Stichproben gepriift und bin 
iiberall von der Rciehhaltigkeit der gebotenen Literatur 
uberrascht gewesen. Der „Doelter** wird ein unentbehr- 
liches und zuverlassiges Nachschlagewerk fiir jeden 
werden, der mit Mineralchemie irgendwie zu tun hat.

Von den Fachgelehrten, die an dem vorliegenden 
Bandę besonders mitgearbeitet haben, seien genannt 
(autfer Hofrat D oelter selbst): F. Becke-W ien, M. D itt- 
rich-Heidelberg (inzwischen yerstorben), M. H erschko- 
witsch-Jena, H. Leitm eier - Wien, Raph* Ed. L ie se- 
gang-Frankfurt a. M., A. H im m elb au er- Wien, G. 
Tschermak-Wien, H j. Sjogren-Stockholm , M. B auer- 
Marburg, K. E n d ell-B erlin .

Berlin. L .  M a x  W o h l g e m u t h .

Sperling, Dr. E rich : Die neue deutseke Arbeiter- 
b a c e g u n g .  YerfaBt im Auftrage der Deutschen 
Yereinigung. (Deutsche Zeitfiagen. Hrsg. von 
der Deutschen Vereiiiigung. H. 4.) Bonn: Bonner 
Yeilagsanstalt, G. m. b. H., 1.914. (100 S.) 8°. 
1,20 J C .

Die Broschttre, in der mit groBem FleiBe ein umfang- 
reiches Materiał verarbeitet ist, bietet in leichtfaBlicher 
Darstellung alles, was man von der wirtschaftsfriedlichen 
Arbeiterbewegung wissen muli. In  kurzeń, aber kraftigen 
Stricben ist die Entstehung und Entwicklung der Haupt- 
trager der neuen Arbeiterbewegung, der Werkyereine, 
nationalen Fachverbande und yaterlandischen Arbeiter- 
yereńie gezeichnet. Der Hauptwert der Arbeit liegt aber 
in dem zum ersten Małe in solcher Ausfiihrlichkeit ge- 
Kachten Yersuche, die der wirtschaftsfriedlichen Arbeiter
bewegung zugrunde liegende Weltanschauung und ihre ge- 
^frksehaftliche Betatigung zu schildern. Der Verfasser 
kgt zunachst die heute noch haufigen irrigen Auffassun- 

von dem Arbeitsverhaltnisse dar, um dann unter An
ie biung an Ehrenberg ais Grundlage des Arbeitsverhalt- 
mases die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer be- 
stehende Arbeitsgemeinschaft des naheren zu bcleuchtcn, 
deren Tatsache und Geist die neue deutschc Arbeiter- 

ŵegung erfullt. Die dann folgenden Kapitel iiber die 
gKwerksehaftliche Betatigung der neuen Bewegung zeigen 
m kUrer Folgerichtung, daB auch die wirtschaftsfriedliche 

^iterbewegung unter Betonung der gemeinsamen Inter- 
essen mit dem Arbeitgeber nicht nur das Erfordeniis einer 

ewerkschaft: befriedigende Feststeilung der Arbeits- 
^mgungen, erfullt, sondern auch den richtigen Weg 

aus der Sozialdemokratie heraus weist. Die Yerbrcitung 
. wird ebenso dic Kenntnis wie das Y erstan d -

jjis fur die neue deutsche wirtschaftsfriedhche Arbeiter- 
wwegung heben. E r n s t  H e i n s o n .

Das induslrielle China. Teclmisch - wirtschaftliche 
Monatsschrift des C h in  e s i s  c h en  V er  b an  d e s  
d e u t s c h c r  In g e n ie u r e . (Jg. 1) 1914, Nr. 1/3. 
Shanghai (Kiangse Road 18a): Sełbstverlag des 
Yerbandes. (Getr. Pag.) 4°. Jahrl. 12 Hefte, in 
China u. Ostasien bei Yorausbezahlung 10(mexik.) 
Dollar, in Deutschland und in Landem des Welt- 
postvereins 24 einzelne Hefte in China 1 (mexilc) 
Dollar, in Deutschland 2 JC.

Durch die Herausgabe dieser Zcitschrift tritt, wie es 
in den Leitsatzcn an der Spitze des ersten Heftes heiBt, 
der Cliinesische Yerband deutscher Ingenieure ais Yor- 
trupp deutscher Industrie und Technik in China mit 
seinen Zieleń und Beatrebungen aus dem engeren Yereins- 
leben an die Oeffentlichkeit. Im  wescntlichen uberein- 
8timmend mit den Zieleń des Vereines deutschcr Ingenieure, 
dessen Tochtergesellschaft der Yerband ist, durch manche 
in den besonderen Yerhaltnissen Chi nas liegende Grundę 
aber genótigt, seinen Bestrebungen eine teilweise abwei- 
chende Richtung zu geben, will der Verband die groBe 
wirtschaftliche Aufgabe losen helfen, China im Zeichen der 
deutschen Maschine friedlich zu durchdringen. Leieht 
wird diese Aufgabe —  das betont der Verband selbst 
nachdrticklich —  nicht sein; derm ein scharfer inter- 
nationaler Wettbewerb ringt um den chinesischen Markt, 
auf dem vor allem England der deutschen Industrie 
den Weg zu Ycrlegen sucht. Mehr ais bisher muB daher 
deutsebes Kapitał fiir die deutschen Interessen in China 
bercitgestellt werden. H ier will der Yerband mit Hilfe 
der deutschen Presse und in Anlehnurtg an die schon 
bestehenden Yereinigungen seine Tatigkeit einsetzen. 
E in weiterer wichtiger Punkt im Program tn d<» Ycrbandes 
ist die Aufklarung der heimischen Industrie iiber die 
chinesischen Yerhaltnisse. Den Schwerpunkt seiner Tiitig- 
keit aber muB der Verband naturgemaB nach China 
selbst ycrlegen: denn seine llauptaufgabe soli sein, den 
Chincsen aufzukliiren und ihn zum lndustriellen und 
Twhniker zu erziehen.

Diesen yerschiedenartigen, dankernwerten Bĉ stre- 
bungen dient der Inhalt der yorHegenden ersten Hefte 
des Yerbandsorganes, in denen sell^tandige Auf.siitze 
technischen und wirtschaftlichen Inhaltes im Wechsel mit 
kleineren Mitteilungen gleieher Art oder Berichten iiber 
die Tatigkeit des Yerbandes selbst eine Fiille wertvollen 
Stoffes yerbreiten.

Sache der deutschen Industrie wird es sein, die Zeit- 
schrift so zu unterstutzen, daB sic auf dem einmal be- 
tretenen Wego weiterschreiten und in groBziigiger Weise 
auch ferner dem deutschen Gedanken in China Geltung 
Yerschaffen kann. Dann durfte der schlieBłiche Erfolg 
auch fiir sie nicht ausbleiben. D i e  R e d a k t i o n .

Ferner sind der Redaktton folgende Werke zugegangen: 
S ta n sfie ld , A lfre d , Dr. Sc-., Aasociate of tho Royal 

School of Mincs, Birks Professor of Metallurgy in 
McGill University, Montreal: T h e  d e c l r i c  F u m a c * .  

Its construction, o]>eration and ua<*a. 2nd ed., rew, 
cni. and reset. New York and London: McGraw-Hill 
Book Company, Inc., 1914. (X III,  415 S.) S 9.  Geb.
4 $. (Auch zu beziehen durch die Fa. Deutscher Hill* 
Yerłag, Akt.-Ges., Berlin W 8, Unter den Linden 31, 
zum I^eise von 17 .#C.)

tjj Dic bekannte ebenso rasche wie vielgestaltige 
Entwicklung, dereń sich die Elektrometallurgie in den 
letzten Jahren erfreuen durfte, hat den Yerfasser des 
Yorliegenden Buches genotigts, sein Werk far die zweite 
Auflage einer durchgreifenden Keubearbeitung und Er- 
weiterung (auf etwa den doppelten Umfang) zu unter- 
ziehen. Wenngleich dabei die Einteilung d<*s Inhaltes 
im wesentlichen diesel be geblieben ist, wie bei der ersten 
Auflage1), so ist die jetzige Fassung des Buches doch

’) s t  u. E. 1913, 2. Jan., S. 40. ') VgL St. u. E. 1908, 30. Sept., S, 1446/7.
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auch tłem methodtechen Aufbau des Ganzen zugute 
gekomraen, so daB nach dieser Richtung hin die fruher 
ge&uBerten Bedenken nicht mehr zutreffen diirften. 
Auch gegen di© Art, wie die Abbildungen des Buch es 
ausgcfuhrt sind, konnen im allgemeinen Einwendungen 
kaum noch erhoben werden. Kervorzuheben ist, daB der 
Verfa#8©r, wo er sich auf Quellenachriften bęzieht, die 
amerikaniache literatu r bevorxugt, wie er denn auch 
Informationen aus der Prasi* in erster lin ie  naturgemaO 
seinen Î andsleuten zu verdanken scheint.

T m c h e n b u f J i  f i i r  d i *  a M r g a n i s c h - c h e m i s c h e  G r o f ł i n d u f i t r i e .  

Hrsg. von Prof. l)r. G. Lunge in Zilrich und Chefchem. 
D r. K. B e ri in Tubize (Belgien). 5., umgearb. Aufl. 
Mit 15Textfig. Berlin: J. Springer 1914. (X V I, 305 S.) 
8* (16 *). Geb. 8 J H .

tj? Das Taschenbuch, das hier ais in fil nf ter Auf lage 
ersehienen angezeigt wird, gehort seit Jahren zu den 
geradezu uoentbehrlichen Hiifsmitteln, deren sich die 
Herateller und Yerbraucher anorgankcher Erzeugnisse 
zu bedienen pflegen. Einer eingehenden R ritik  oder 
einer beftonderea Empfchlung bedarf daher das ebenso 
handlieha wie reichhaltige und praktische kleine Werk 
nicht mehr. Siimtliche in dem Buche vorkommenden 
Atomgewichte sind ftir die neue Aufiage nach der an 
erster Stelle abgwlruekten Atomgewiehtstabelle, wie 
sie die Internationale Atomgewichts Kommission Kir 
das Jahr 1913 auf der Grundtage 0 — 16 aufgestellt hat, 
unigereehnet worden. Von den zahlreichen Tabellen 
ftlr die Yolumgewichte von Siiuren und Î dsungen aller 
Art sind diejenłgen aufgenommen worden, die zurzeit 
ala die zuverliissigsten angesehen werden konnen, Zu 
erwahnen bleibt, daB manche Abschnitte des Buches 
auch dem Ei&enhlittenmanne recht nOtzlich sein kon* 
nen. ®

K atalo g e und Firm ensch riften.
A llgem eine E le k tric ita ts-G c se lls c h a ft, Berlin: 

L a d e -  u n d  L f e c h m r r i c h t  u n g e n .

X)eutsche M a sch in e n fa b rik , A. G., Duisburg: D < u  

S t a h l w e r k .

3* Schon auBer lich, auf dem vorderen Einb&nd* 
deckcl, durch die farbige Innenansicht eines Thomaa- 
werkes in oharakteristischcr Weise gekennzeichuet, 
bietet dieser Katalog ein© sehr gut© Zusamiuenfosaung 
aller Einrichtungen und Maschinen, die in ihrer Ges&int- 
heit die neuzeitliche Stahlwerksaniage bOden. Ber 
erste Teil behandelt das Thomaswerk in sechs Ab- 
schnitten, die vom Hochofen zum Mischer und weiter, 
dem Gang© der Arbeit folgend, bis in das Walzwerk 
f(ihren. In  ahnlicher Weise wird in sieben Kapitelu 
das Martinwerk geschildert, nur mit dem Unterachiede, 
daB hier der Sohrottplatz den Ausgangspunkt daretełlt, 
Die Druekausfltattung des Kataloges ist neuartig and 
stempelt das Buoh zu einem gelungenen Versuche, der 
empfehlenden lleklame durch Inhalt und Form einen 
hoheren Rang zu versehaffen, ais sie bisher gcwohnlich 
einzunehmen pflegte. łji

G oetze, F rie d r., Burseheid bei Coln am Rhein: M d a U -  

T H c M u n g s r i m j e  M e t a l i -  P a c k u n g t n  — P r a z is io M *  

K o l b e n r i n g e  —  H o c h d r u c k  ■ A  r m a t  u r e n  —  P r d z i s i o n t -  

M a a c h i n e n U i U  —  E i s e n -  u .  M e i a U g U f i e r e i .

H ase, Dr. R., Hannorer: D a s  W a n n e r p y r o m i t r .

P o etter, G. m, b. H .t Dusseldorf: l y r e h r o s t - G w j e n e r a t o r ,  

S y s t e m  ł l i l g e r .

So cićte Anonym© des E tab lissem en ts Ph. Bon- 
v illa in  & E. R o n ce ray , Paris: C a U t l o g u e  $ < k  

M m t f o / j t  m h n n i g u Ą .

U ch lin g  In stru m e n t Com pany, Passaic, New Jersey: 
T h e  U e h l i n g  P n e u n m i i c  P y r o m e l e r .

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

FUr die Vere!nsbibliothek sind elngeg&npn:
(PU Gtn,«&d«r .Ind aiit riti f m .  hrii'Jrbnct_)

G u c h a l t t -  [ l e r i e h l ,  4 3 . ,  d e s  S c h l e M s c h m  1 ' e r e i w i *  z u r  U e b e r -  

w a - h u n g  v t m  D t t m p f k e m e l n  tum J a h r e  1 9 1 3 1 1 4 .  Brislau 
19U. (100 S.) S».

S t t u p l i m a m m l n n f f ,  7 .  o r i t n U i c h t ,  i e - t  Z e e h f n - Y t r b a n d e * *  

a t u  2 5 .  A p r i l  1 9 1 4 .  Ksaen (Uuhr) 1914. (9 S.) 4'\
Vgl. St. «. E. 1914, 30 April. S. 762.

J a h r e j -  l i e r i c h t  i e s  l h i m p l k ^ e l - V e b e r \ e a t h n n g » - V t r e i m *  

d e r  Z e e k t n  i m  M e r b e i y a m U k n i r k  i M i r t m u n d , 1 4 .  G e -  

i r k j i j t f  j i i h r  —  1 ,  A p r i l  1 9 1 3  b i s  3 1 .  H a r z  1 9 1 4 .  Essen 
(1914). (35 S.) 4».

J a h r & b e r i c h t  f d e r j  1  n d u n t r i e l l e f n ]  G e j s t l U c h a U *  t o n  M i i i -  

h a u * t n  1 9 1 3 .  Sirafiburg 1914. (374 a )  4“ (8»).
J a h r n b e r i d i t  d e r  l l a t n b u r j i i s e h e n  G t t e e r b t k a m m e r *  f u r  1 9 1 3 .  

Hamburg 1914. (244 a )  8°.
J a h r t s -  l U r i c h i  d e r  H a n d e U k a m m e r *  z u  C r e f e l d  j u r  1 9 1 3 .  

Crefeld 1914. (154 S.) 8*.
J a h r t s b e r i c M  d f r  l l a n d e l s l a m m e r *  z u  I H U t n b n n j  f u r  1 9 1 3 .  

Dillenburg 1914. (40 S.) 8*.
J a h r t s b r H ę h t  d e r  U a n d e h k a m m e r *  i n  D u i i b u r t /  f u r  1 9 1 3 .  

(Mit 4 T * l) (Duaburg-Ruhrort 1914.) (145 S.) 4*.
J a h r c . t b e r i c M  d e r  N a n d t U k a m m e r *  f u r  d i e  K r t i s e  £*««», 

M u l h e i m -  H u k r  u n d  O b e r h a u s e n  z u  S u e * .  1 9 1 3 .  TL 2. 
Essen 1914. (120 S.) 4’ .

J a h r e . * -  U t r i c h i  d e r  U a n d e U k a m m e r * ;«  H a g t n  f i i r  1 9 1 3 .  

(Mit 6 BeiL) llagen 1914. (65 S.) 49.
J n h r e i h m r h l  f d e r j  U a n d e U k a m m e r *  j u r  d n -s  L m n n j c b i t t  

ifes K r e i t t J t  A U e r w  u n d  j u r  d e n  K r t i s  O i p e  : u  A l t e n a  1 9 1 3 ,  

(Mit 1 Bcil.) Altena 1914. (V I, 71 S.) 8®.
J a h r e M t e r i e M  d e r  H a i i d e h k a m m e r *  H u n e h e n  1 9 1 3 ,  Mflnchen

1914. (X X IV . 415 &) 8».
J a h r e f b e r i c h t  d e r  t l a n d e b k a m m e r *  f u r  d r.%  K e r / i e r u i u j a -  

b e i i r k  O p p e l n ,  1 9 1 3 .  Opjwln 1914.. (188 S.) 8°.
J a k r e u b t r i e J r f  d f r  ł l c m d t l e k a m m e r  t u  S t o l b e r g  ( R k H n l a n d )  

f i r  d a t  J a h r  1 9 1 3 .  (Mit 1 BtiL) Awiwu 1914. (100 S.) Ss.

J a h r e n - B e r i c h t ,  8 . ,  d e s  O b e r s c h l c t i s t h e n  U t b e r m a c h u n ę s -  

V e r e in . H *  z u  K a t t o i c i t z ,  O . - S . ,  U b e r  d a s  G e r * e h S f t s ja h r

1 .  A p r i l  1 9 1 3  b i s  3 1 .  M a r z  1 9 1 4 .  (Mit 3 BI, Tal.) Katto- 
wit* (1914). (106 S.) 4".

J a h r e j t b e r k h t ,  4 5 . ,  1 9 1 2  [ d e s )  H l s d s ń s c h e f n J  y e r e i n f e j *  

f o n  I k i m p j k e s s e l b e g i t z e r n .  Mit e. Anh.: Einllul! 
UcberliiUungsterapcratur auf den I>ampfverbrauch : 
Dampfmasehinen. StraUburg 1914. (144 S.) 4* (8*).

J a h r e s b c r i c l U ,  2 0 . ,  [ d e * J  Y e r e i n f s J *  j u r  d i e  I n t f r m r t  

d e r  U h e i n i s c h m  B r a u n k o h l e n - l n d u s t r i e  ( E . V . )  JSIA
(Mit 5 BeiL) (Koln 1914.) (20 S.) 4».

J a h r e s b e r i c h t  d e s  V e r e i n s * z u r  W a h r u n g  d e r  w ir l s c h a l l-  

l u - h e n  I n t e r e s s e n  d e r  E i s e n -  u n d -  S U i h l - I n d u t t r i e  k™ 
E h a j l - L o t h r i n g e n  u t u l  L u z e m b u r g  j u r  d a t  J a h r  I M S ,  

m tattet von seinem Gesehaftsfiihrer, Bcrgastessor 
von SkaL Met/. 1914. (37 S.) 4".

Aenderungen ln der Mitgliederllste.
C r e m e r .  Dr. F r i t z ,  (ieneral J)<>liverv Post Office. Chieag', 

.111., U.K. A.
D r i e s e t i ,  W U h t l m ,  i. Fa. Wm. & E. Driesen Co., SeieMifE, 

and lm lustrial Instrument*, Cbioago, .Tli., U. s A, 
348 Peoples Oas Building.

G e r b e r ,  F r i e d r i c h ,  Betriebsingenieur de« Martinw. >r- 

EiiienhSitte Holstein, Bł-ntlsburg.
H a t n s t l ,  P a u l ,  Direktor der I-angseheder W a!i«. u. >«• 

ilnfcerek-n A. G., Langsebede a. d. Ruhr.

Neue M itg lied er.
I l e l i m j ,  F r a n s ,  Teilh. d. Fa. fiirth  & łfel«'eg. DO*™®1*' 

Oberkaswl, Souderburgatr. (i.
X t p l g n i s t ,  H e r m a n n ,  Ing., Besitzer der Łokosaoti'! 

Xvdqvist & Holm, TroUhittan, Schwetlen.

V erstorben.
D d i m ,  h. c. Dr. phiL h. e. C a r l ,  M. d. H., C<*

Kommeraienrat, Aachen. 27. 8. 14.
S a c h s e n b e r g ,  X h .  c. G o U h a r d ,  Geh.

Bcsalaa. 27. 8. 1914.


