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Schwedens Eisenindustrie auf der Baltischen Ausstellung 
in MalmO 1914.

Von ;3)r.=om). A dalbert J u a tę in Dusseldorf.

I ober dfe Bedeutung der Baltischen Ausstellung, 
die im .Mai d. J. in MalmO erOffnet wurde, ist 

kurzlich an anderer Stello*) dieser Zeitsehrift be
reits berichtet worden. Dort gibt aueh ein Gesamt- 
plan AufsehluB iiber die Lage und das GniCcn- 
verhiHtnis der verschiedenen Abteilungen, in denen 
RuBland, Diinemark, Deutschland und Sehweden 
vertreten sind; hierbei wurde auch bereits darauf 
hingewiesen, daB die schwedischc Abteilung nicht 
mu raumlich, sondern auch durch die Yielseitigkeit 
der Ausstellungsgruppen den groBten Bereich umfaBt.

Yon den verschiedenen Gewerbezweigen, welche 
die schwediscbe Industriehalle birgt, haben neben 
dem Bergbau die Eisenerzeugung und Eisenver- 
arbeitung bei der hervorragenden Stellung, die 
diese heute in der Industrie Schwedens einnehmen, 
besondere Berucksichtigung erfahren; die scliwe- 
disehen Eisenhiittenleute haben sich gleichsara auf 
ifer Baltischen Ausstellung der Aufgabe unterzogen, 
durch eine Ffllle von Qualitatsmaterial und Zu- 
verlassigkeitsproben unter Hintansctzung der Er- 
zeognisse der Schwerindustrie den Besuchern zu 
Migen, daB ihr Land noch immer im wesentlichen 
Qualitaten erzeugt.

Die schwedische Industriehalle bedeckt ins- 
"mmt eine Grundft&che von 22000 qm und ist in 
eine Menge kleinerer und groBerer Sale unterteilt, 
yon denen jeder in seiner Art mit den yerschiedensten 
Mastriellen Erzeugnissen ausgefiillt ist. Den griiB- 
tea and besten S.-utl haben B ergbau und E isen  - 
Industrie gleich am Eingang der Halle erhalten; 
Wm Eintritt durch das Hauptportal bietet sich 

Bestieber ein łtundbliek gemSB Abb. 1. Der 
>'and der Bofors-Werke (s. Abb. 2), ungefahr in 

^es Saales, teilt diesen; einige S taf en 
jiiwen von dort in die zweiteobere Abteilung, die 
Jfiiwseits einen AbschluB in dem Aufbau der Fagersta 
- raks Aktiebolaget findet (s. Abb. 3). Von hicr 

gibt Abb. 4 ein Gesanitbild Uber den oberen 
leu des Saales wieder.
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Ais Einfiihrung in die Ausstellung haben die 
G ota-W erke dem Haupteingang gegeniiber ein 
etwa 2 m langes, htibsch ausgearbcitetes Modeli des 
Panzcrbootes ,,Sverige“ aufgefiihrt. Hinter diesem 
und seitlich davon seblieBen sieh auf einem tiber- 
sichtlicben Platze die StSnde der B ergw erks- 
ab teilu n g  an.

Die T rafik ak tieb o lag  G riu igesberg-O xeld- 
su n d ,L u ossavaara -K iiru n avaara  A k tieb o lag  
und R ed er ieak tieb o lag  L u left-O foten , S tock -  
holn l, geben zur linken Hand durch eine Anordnung 
vbn  Karten, Bildern, Erzproben und Modellen Ein- 
bliek in ein Unteniehmen, das heute eine der ersten 
Stellen unter den groBten Erzgesellschaften Europas 
einnimmt, In Modellen sind naehgebildet die Erz- 
felder yon Norrbotten, das Kraftwerk zu MocWjiird, 
der Ausladekai in Narwik und zwei Erzdampfer. 
Weiter sieht man schematische DarsteHungon fiir die 
Gewinnung und den Transport der Erze bei den 
Gruben in Norrbotten und Grangesberg: eine ganze 
Reihe weiterer Abbildtingen sowie 20 steinerne Bolur- 
kerne, jeder rd. 15 m lang, treten ergitnzend zur 
Seite, Den genannten yereinigt en Gesellschaften ge- 
hiiren bekanntlich auBer den im mitUeren Sehweden 
gelegenen Grangesberg-Gruben die Erzfelder in Norr
botten, Kiirunavaara und Gellivare; Erzproben 
dieser drei Fundstatten mit Angaben iiber E in te i
lung der Erze, FOrderung, Ausfuhr usw. sind in be
sonderen SchaukŁsten untergebracht,

Wahrend dic Erze der eben genannten Yor- 
kommen groBtenteils Ausfuhrgut bilden, zeigt im 
Gegensatz hierzu das Jern k on tor , die Yereinigung 
der sehwedisehen Eisenwerke zur Wahrung gemein- 
schaftlicher Intcressen, in einer Sammlung rcchts 
vom Panzerboot „Srerige" Proben bester, kenn- 
zeichnender Eisenerze aus dem mittleren Sehweden, 
die fast ausschliefilich fur eigenen Bedarf Yerwendung 
finden, und auf den sich ein groBer Teil der schwedi- 
schen Eisenerzeugung aufbaut. Auch hier sind An
gaben uber die Zusammensetzung der Erze. die Lage, 
das Alter der Gruben, Ffirderung im Jahre 1912 usw. 
gegeben. Das Jernkontor bietet ferner dem Be-
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sucher Gelegenheit, dureh ein reichhaltiges Karten- 
material und mehrere hoehst beachtenswerte Gruben- 
modelle, die, aus durelisichtigen Glasseheiben her- 
gestellt, in yersehiedenen Tiefen den jeweiligen Stand 
der Gruben anzeigen, einen Einbliek in die Entwick- 
lung der sehwedischen Bergwerksindustrie zu tun, 
Hodclie iiber Anreichcrnugswerke sowie yeisehiedene 
Erzseheider, darunter im Original der erste magne- 
tische Erzscheider von WennstrOin (1885), gliedcm 
sich Mer an. Einen besonderen Anziehungspunkt 
hat die Bergwerksabteilung mit der naturgetreuen 
Nachbtldung einer Grube gesehaffen, die dureh drei

von einem Mittelraum ausgehende Stollen die Fort- 
schritte der Arbeitsverfahren im .Grubenbetriebe fur 
die Jahre ,1888, 1902 und 1912 beleuchten. Jeder 
Stollen yeranschaulicht die in 1-1 Tagen gelcistete 
Arbeit eines Mannes nach der zu der betreffenden 
Zeit gebrauchliehen Arbeitsweise; aus einem Yer 
gteiehe der beiden Stollen von 1888 und 1912 
ergibt sieh, daB die Arbeitsleistung dureh Ein- 
fiihrung der neuesten Sehlagbohrma.s«hinen um mehr 
ais das Sechslache gestiegen ist gegeniiber einer Zeit, 
in der fa-i nur Handbohrung bekaniu war.

Im Erzbergbau sind sodami vertreten die Ny- 
bergs G ru fak tieb o iag  und M ossgrufyoruas 
A k tieb o la g , Stockholm, die in zwei gef&Ufeen 
Standen erstklassige Stuckerze und Aufbereitungs-

gut in yersehiedenen Stufen der Yerarbeitung, 
Schliech, Briketts u. dgl. ausgestelit haben.

Zu erwShnen ist an dieser Stelle aueh noeh der 
riiumlich kleine, aber sehr bemerkenswerte Aufbau 
der A k tieb o lag  A m inę Bruk im zweiten obereu 
Teilo des Saales. Dort sehen wir eine schematiscbe 
Darstellung des Sees Yidostern, imBezirk JiinkSping, 
dessen Boden mit einem Lager von See-Erzen be- 
deckt ist. Diese Erze, erdige, kornige Ablagcnmgen 
von Eisenosydhydrat oder Karbonat, waren in den 
altesten Zeiten von groBer Bedeutung fiir die sehwe- 
disehe Eisenindustrie, finden aber jetzt nur noch w

geringem MaBe Anwendung zur Herstellung vsfl 
GieBereiroheisen. Im Jahre 1912 wurden insgesamt 
1339 t See- und Sumpferze in Schweden gefórdert

Das Wesentliehste aus der Bergwerksabteilung bat 
damit in knapper Sehilderung Berileksichtigang 
funden; auch bei dem folgenden Berieht iiber 
Ausstellung der sehwedisehen E ise n in d u str ie  nwŁ 
ich mieh darauf besehriinken, nur in groSen Zflgea 
einen IJeberblick zu geben.

ZunSchat bringt das Jernkontor ia tinw1 
Nisehenbau, mitten gegeniiber dem Haupt«ingang*> 
ein reichhaltiges statistisehes Materiał iiber Ewa- 
erzeugung sowie Eisen-Einfuhr und -Ausfuhr. D* 
in dieser Zeitschrift an Hand der amtlichen Statfctii 
die betreffenden Angaben fQr das jeweilige Jahr w3

■ l
1

Abbildung 1* Bliek iii die Bergbau- und Eisenindustrie-Ausstellung Sehwedens.
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Abbildung’ 2. Stand der Bofora-Werki?

groScn Teil bereits veroffęt»tlicht sind1), kann von 
tinern naheren Eingehen auf dieses Materiał abge- 
sehen werden; es sei nur verwiesen auf die Abb. 5 
und 6. Abb. 5 zeigt, welehen Umfang dic Erzeugung 
von Zementstahl, TiegelguBstahl und Elektrostahl 
in den Jahren 1882 bis 1912 in Sehweden ange- 
nommen hat, wahrend Abb. 6 den V'erlauf der Er- 
zeuguiig an Bessemer- und Martinstahl wahrend 
der Jahre 3801 bis 1912 wiedergibt. Hier seien auch 
die Abbildungen, von der Ausstellungsleitung des 
Mahlwerks-Yerbandes zur Verfilgung gestellt, ein- 
gefiiięt, die uber Einfuhr und Ausfuhr Deutschlands 
sn Eisen und Eisenwaren von und nach Sehweden 
von 1908 bis 1912 Auf- 
schluB geben (vgl. Abb. 7 
und 8).

Auf dic Ausstellung von 
ilodeilen und Zeiehmin- 
gen von HOttenwerksan- 
kgen ist mit Ausnahme 
des elektrischen Yersuchs- 
hoehofens zu Trollhattan 
wn*t keinerlei Wert ge- 
kgt worden; es sind viel- 
mehr nur die Erzeugnisse 
der schwedischen Eisen- 
Industrie von einer grolłen 
Anzahl von Werken in 
mehr oder minder reicher 
Mannigfaltlgkcit ausge- 
*MIt Rohstoffe, Halb- 
uad Fertigerzeugnisse sind 
vęrtreten, und bei der 
wirklich regen Beteiligung 
der Industriellen, die sich

oft auf gleiehem Gebiete 
betatigen, darf man keinen 
AnstoB danin nehmen, dafi 
sich manclie Wiederholung 
yorfindet. Besonders be- 
zieht ich dies auf die Qua- 
litatsproben, die in ihrer 
ReicMiatógkeit allerdings 
zeigen, daB das Beste aus- 
gestellt ist, was die sehwe- 
dische Eisenindustrie zu 
leisten vermoehte",

Angrenzend an den zu
letzt erwahnten Nisehen- 
bau des Jernkoiitors e rhebt 
sich der Ausstellungsstand 
der S an d v ik eilś  Jern- 
verksA ktiebolag,Sand-  
viken. Er zeigt am Boden 
Erzproben bester Qualitat 
aus den mittelscliwedischen 
Fundstatten und ais Ralb- 
erzeugnisse Roheisen und 

StahlblOeke, letztere im Quer- und Langsschnitt, 
sowie gewalzte Kniippel. Dariiber befinden sich 
in einer mit Glas1 gedeckten Nische Triebfedern 
yęrsehiedener GroBe bis herab zu den kleinsten 
Taschenuhrfedern und Proben von gewalztem Niekel- 
und Mckelchromstahl, ungegluht, gegliiht, rergiitet 
und luftgehartct fur den Automobilbau; auch hohl- 
gewalzter Niekelstahl und Maschinenstahl fiir Achsen 
und Maschinenteile yon besonderer Festigkeit sind 
dort untergebracht. Weiterhin werden an dieser 
Seite vorgefuhrt: gezogener, geprefiter Silberstahl 
zur Herstellung von Bohrern fiir Metałlbearbeifeung, 
von Stanzen und sonstigen feineren Werkzeugen;

!) St. u. E. 1914, 26. Febr.,
S. 386, 7. Abbildung 3. Stand der Fagersta Bruka Aktiebolftg.
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ferner hohlgewalzter Bohrstahl fiir Bergbau und 
Tunnelarbeiten in rundem, sechs- und achtkantigem 
Querschnitt, AU prachtige Sehaustiicke haben hier 
noch 2 we i riesige Kandelaber aus yerdrehten Rohren 
und ein Gemaide der Eisenwerke Sandviken Auf- 
stellung gefunden. Die Riickseite des Standes wird 
von einer Sammlung Sagen in Yerschiedenen GroBen, 
Arten und Zahnfonnen eingenommen; besondere 
Aufmerksamkeit erregtein Bandsageblatt von 430 mm 
Breite, 23,9 m Lange und 155 kg Gewieht, das ais 
das gróBte seiner Art bezeichnet werden diirfte. 
Bands&gen solcher Abmessungen finden hauptsach-

34. Jahrg, Nr. 3"

Schliigel, Hammer, MeiBel, Hacken usw. zur Schau 
gebracht; ferner findet man dort GewehrlaufstaM, 
geschmiedeten Werkzeugstahl, warmgewalzten Draht 
in Ringen, platt und rund, warmgewalztc Binder, 
starkere Hohre aus Sonderstahl fiir Kugellagerriuge
u. dgl. An den auBeren Ecken des Aufbaues erheben 
sich vier Pfeiler, die aus yerschiedenen Erzeugnissen 
Sandvikens zusammengestellt sind. Ein Pfeiler be
steht aus nahtlos gewalzt en Dampfkesselheizrohren, 
der zweite aus nahtlos gewalzten Siederohren, nach 
Qualitat und Yerwendungszweck teils verzinkt, 
teils rot und gelb gestrichen. Der dritte Pfeiler ist

Schindout Eiteninduslrie auj der Ballischen AiustelliMuj.

Ąbhildung 4. Bliek in den obereu Saal der Eisenindustrie-Ausstellnng Sehwedens.

lich Yerwendung in den S&gewerken Nordamerikas. 
Am Boden sind noch einige Achsen fiir Dampf- 
masehinen, Esplosionsmotoren usw. ausgelegt Zur 
rechten Hand ist die Herstellung von kaltgewalzten 
bknkert Stahlbandern, gehartet und poliert, in An- 
lauffarben und yerzinkt, bis zu 430 mm Breite, 
in Form von Yerschiedenen Pfeilern und Ringen vor 
Augen gefiihrt Aus derartigen Bandern werden her
gestellt: Holz- und Metallsagen, Triebfedern, Rasier- 
hobelklingen, Treibriemen, Transport bander usw. 
Auf eine bedeutende Besonderheit. in der Sandviken 
auch heute noch der groBte Erzeuger der Welt ist, 
namlich Regenschirmdraht in U-Form, sei noeh 
besonders hingewiesen.

Yon fertigen Werkzeugen und Genitschaften 
hat das Werk auf der linken Sei te des Standes

ausschliefilich aus Feilenstahl zusammengesetzt, in 
halbrunder, runder, drei- und vierkantiger Form, der 
viertewiederum aus voll- und hohlgewalztem Bergbohr- 
stahl. Anerkennung muB man den an R o h r e n  vor?e- 
nommenen Qualitatsprobenzollen; Abb. 9 zeigt eta.'>- 
derartige Proben von nahtlos gewalzten Siederohwi.

In einem benachbarten Stande gibt die Kobh"-1 
Jernverks A k tieb o la g , Kohlswa, einen leber- 
blick iiber ihre Erzeugnisse in Form einer reicbwi 
Sammlung von Maschinenteilen aus StaM forffigA  
schweren MasehinenStflcken, gekropften Maschiiserr 
a-chsen, Pleuelstangen, Granaten usw. Nahere Be- 
achtung verdient ein Lokomotivrad von 1.75 ffl * ■ 
das im Schnitt einen yollkommen dichten GuB zeg1-

Eigenartig ist das sich hier anschlieBende, e*®4
0 m hohe Modeli einer Yierkantfeile, deren Seit?"--
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Aachen dic Feilenfabrik A. B. A hlberg & B engts- Stahldrahtscilen fiir KraftObertragung, fur Gruben,
son, Landskrona, zur Sehaustellung ihrer Erzeug- Krane, Aufzflge und Drahtseilbahnen; vergiiteten,
nim in gefalligcr Weise benutzt hat. Hier hat auch venrinkten und mit Hanf umkleideten Drahti
der raumlich gróBte Ausstellungsgegenstand seinen seilen; ferner leieht biegsainen Seilen aus Stahldraht
Platz gefunden in dem gewaltigen Sulfitkocher der mit Hanfeinschlag fiir Schiffahrt und FloBbedarf.

Die zu Drahtseilen gehfirigen geselmiiedetefl Teile, 
wie Ringe, Kauschen, Haken sowie Eisen- und 
Stabldraht, sind in diese Ausstellung ebenfalLs 
aufgenommen.

Einige Schritte yon hier fiiliren den Besucher zu 
der Sehaustellung der H ofors A k tieb o la g , Hofors, 
die infolge ihrer iibersichtlirhen Anordnung, Reich* 
haltigkeit und Giite des Gebotenen zu den besten 
gerechnet werden kann. An Rohstoffen zur Herstel- 
lung von Bessemer- und Martinstahl aller Hartegrade 
sind unter Hinzufiigung der Analysen Erze, Kalk* 
stein, Briketts, graues und weiBes Roheisen aus- 
gelegt. Von Haiberzeugnissen hat das Werk zur An- 
schauung gebracht gewalzten und gesęhmiedoten 
Werkzeugstahl in allen Abmcssungen und Forrnen, 
mas$iv und hohlgewalzten Bohrstahl fiir Ges tein, 
Stahl fur Messer zum Gebrauch in der Papier- und 
Lederindustrie, Stahl fiir Aexte, Messer, Feilen und 
Wagenschneiden, yerschiedenfach profiliert, Iiuf- 
nageleisen in Ringen, warmgewalzten Bandstahl ver- 
sehiedener Breite und warmgewalzten Draht ais Aus- 
gangsmaterial fiir Driihte hoherFestigkeit, namentlich 
fiir Kkmersaitendraht. Martinbloeke im Quer- und 
Langssohnitt, eine ansehnliche Sammlung von Bruch- 
proben ans gesehmiedetem und gewalztem Bessemer- 
und Martinstahl mit einem Koldenstoffgehalt von 
0,10 bis 1,10%, ebenso aus chromlegierten Stahlen, 
sowie zahlreiehe bemerkenswerte Qualitatsproben 
verYollstóndigen das Gesamtbild. Zu der Hofors

Stromsnas Jernverks A k tieb o la g , D egerfors, Aktiebolag gehort auch noch eine Hufeisenfabrik mit
der ein FassungsyermOgen von 240 ebm besitzt bei einer .Jahreserzeugung von rd. 3000 t, von der auch
einem Gesamtgewicht von rd. 110 t. einiges ausgestellt ist.

Yon der wirkungsvollen Ausstellung der A vcsta  Bestens bekannt durch die Qualii;U ihres Tiegel- 
•lernrerks A k tieb o lag , Avesta, fallen am meisten guBstahles und der daraus verfcrtigten Werkzeuge 
die aus gepreBten Stahlblechen ver- 
fertigten Teile ftir Dampfkessel, Kocher 
fiir 1’apierfabriken, Dampfiiberhitzer 
usw. in die Augen, ferner Pfannen 
ifir \  erzinkereieu. llruckluftbehslter, 
gewellte Flammrohre und Rohre fiir 
Hpehd nsckle i tunge n, Erwahn e ns wert
siad weiterhin gepreBte Achsen, Kugeln 
furKugehnuhlen, Werkzeugstahle, hohl- 
pwrdzterBergbohrstahl, yierkantig und 
rund, flachę und kreuzftirmige gewun- 
dene Panzerschienen fiir Geidschriłnke, 
l»oneisen aller Art und Panzerplat- 
ten fiir die schwedische M a rin ę , die 
darch BeschuBproben ihro Zahigkeit 
und t estigbeit beweisen.

la den daneben befindlichen Stftnden der N ya  sind die beiden Werke W ik m an sh yttan , Wik-
^arphytte Fabriks A k tieb o la g , L atorps mannshyttan, und A k tieb o la g e t O sterby B ruk,
Hruk, und der B lom backa A k tieb o la g , L ind- Dannemora, dereń Stawie sich hier unmittelbar
°.rs' Slnd die Erzeugnisse der schwedischen Draht- anreihen. An der Ausstellung von Wikmanshyttan

swlfahriken wiirdig yertreten. Wir begegnen hier erweeken die Leistungen der Yoigelegten Werkzeuge
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Abbildłing €>* Sehwedena Erzeugung an Bestaemer* und Martinstahl.
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Abbiidung 5. Schwcdens Erzeugung1 an Zomentstahl, 
TiegelguBstahl und EiektrostaH.



1178 S tahl lind Eisen. Schwedens Eisenindustrie au) der Baltischen AussteUuiuj. 3 1. Jahr?. Nr. 3".

und Gesenkc besondere Aufmerksamkeit, z. B. wurden 
in einem Warmgesenk 17 000 GewehmrschluBstflcke 
gesehlagen und in einem Kaltgesenk 900000 Stflck 
Fensterhaken, sowie in dem zu letzterem gehorigen 
PreBwerkzeug 2 600 000 Fensterhaken dureli Pressen 
geformt, bis der YerschleiB ciii Nacharbeiten erforder- 
lieh machte. Tiegel im Sehnitt nach yerschiedenen 
$chmelzvorgiingen zeigen den Yerlauf einer Tiegel- 
stahleharge; weiter seien noch kleine geteilte Biooke, 
gcscłimiedeter und gezogener WerkzeugStahl, Clirom- 
wolframstahl, StahlfassonguB sowie fertige Werk- 
zeuge aller Art zur Mctallbearbeitung und Bruch-

proben von Werk m ig- und Schnelldrehst&hlen her- 
vorgehoben.

Die Darbietungeu der Aktiebolag Osterby Bruk 
sind im ganzen genommen denen der Wikmanshyttan 
gleich oder fihnlieh, so daB von naherer Beschreibung 
abgeseheu werden kann; erwlhnt sei nur. daB diese 
Gesellschaft, die uber die besten Erze des Dannemora- 
Gebietes verfugt,eine von den wenigen ist, die noch 
sogenanntes Walloneisen ais Ausgangsmaterial fiir 
ihren Tiegelstahl herstellt.

Ein ganz anderes Bild gibt der Aufbau der Stor- 
fors B ruks A. B., der aus nahtlos gewaliten und 
kaltgezogenen lfeiz- und Siederohren gebildet ist, 
wobei die Seitenw&nde die Aoordnung der Rohre in 
einer bestimmten Kesselform zeigen. In der Mitte 
sind Lieferungsvorsehriften der schwedischen, der 
russischen, italienischen und japanischen Marinę fur 
Kessełrohre ausgelegt, welche die yerschiedenen An- 
forderungen der einzelnen Staaten henrorheben sollen. 
An Rohrteilen sieht man die allgemeinen Priifungs- 
yorfahren fur Rohre. wie Streck-, Aultreibe-. Kalt- 
druck-, Stauch-. Biege-, Wasserdruek- und Flanseh-

probe; in einer anderen Sammlung werdeu neben 
Torsions- und Biegeproben Bruclupiersehmtte vor"t>- 
fuhrt, die das Gefuge von Eisen und Stahl im ge- 
walzten, gcschmiedeten, gegliihten und gehartetei! 
Zustande mit wechselndem Kohlenstoffgehalt yon 
0,10 bis 1,10% zeigen. Yon sonstigen Erzeugnissen 
der Storfors Bruks A. B. sind noch ausgestellt Kujeln 
fiir Kugelmiihlen, Mohlbohrstahl, Propelleraehsen, 
Draht in Ringen u. dgl.

Wie eingangs erwahnt, bildet der Ausstellungs- 
stand der A k tieb o lag  B ofors, Gullspang, Bofors, 
den AbschluB des unteren Teiles des Saales. Diese 

Gesellschaft ist ais KanonenwerkstStte 
im In- und Auslande bestens bekannt 
und nimmt in dieser Eigenschaft in 
den skandinavischen L&ndern denersteu 
Piat/, ein. Kriegstnaterial bildet daiser 
das Gebiet ihrer Ausstellung. Hier sind 
an Geschiitzen yorhanden: eine 10,5- 
cm-Feldhaubitze, ein 7,5-cm-zerlegba- 
res Gebirgsgeschiitz, zwei Maschinen- 
gewehre verschicdcner Bauart und eine 
Kanone fiir den Walfischfang mit dazu 
gehoriger Harpune. Es gliedern sich 
an: verschiedene Teile fiir GeschOtze, 
Militiir- und Jagdgewehre, zwei Keni- 
rohre fiir 15-cm-Gcschutze, ZOndrohre, 
Geschosse, von denen die gróBten fiir 
30,5-cm-Schiffsgeschiitze der Dread- 
nought-Klasse bestimmt sind, und zwei 
Druckluftbelialter fiir Torpedos aus 
Sonderstahl. Besondere Aufmerksam* 
keit erweckt hier noch eine groBeSchiffs- 
schraube yon 4,85 m Durchmesser und 
5300 kg Gewicht. Zu den Bofors-Wer- 
kengehort auch die A. B. Bofors Nobel- 
k rut, eine l:,ulver- und Sprengstofffahrik, 
die von dem bekannten Erfinder des 

Dynami ts, Nobel, gegrtindet wurde. Neben Militar- 
und Jagdmunition, Pulverladungen fiir grOBere und 
kleinere Geschiitze, Sprengstoffladungen fiir Grana- 
ten, wird hier in einer Reihe von Proben der Werde- 
gang ciniger Sprengstoffe yeranschaulicht.

In dem zweiten oberen Teile des Saales trifft mau 
die Ausstellung der U dd eh olm s A ktiebolag, die 
aus den Erzeugnissen der Schwcsterwerke Munkfots 
und llagfors geschtnackvoll zusammengestellt ist. 
Das Kopfstuck des Standes wird durch eine groiie 
Bandsjige gekrunt; an den Ecken sind kleinere Am- 
bosse und Pufferfedern aufgestellt. Dann folgt ein 
Fries, reichlich mit Ifolzschrauben jeglicher Art aus 
Eisen und Metali ausgesehmuckt; kleinere A\alw» 
aus Chromstalil haben ais Siiulen Yerwendung gf- 
funden, und vier HartguBwalzen fassen die Eckw 
ein. Manch Sehenswertes hat Uddehojjn zur ScbM 
gebracht; es móge jedoch geniigen, nur noch auf 
einige Besonderheiten hinzuweisen, wie Last-tind 
Triebfedern aller Grdfien und fiir alle Yerwendungs- 
zwecke, Draht nagel, Stahlbander, namentlich ein iu- 
sammengerolltes Stahlband von 1 km Lange, 0,05 mm

Abbildung T. Beuiachlauds Einfuhr an Eisen und Eisenwaren 
aus 8ehwt*den von 1908 bis 19X2.
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Starkę und 58 mm Breite. Neben dieser Ausstellung 
sind zu nenneu L esjofors A k tieb o la g , ŁesjiJfors 
und Forsbacka Jern v erk s-A k tieb o la g , Fors- 
backa, dereń Ausstellungsgegcnstande dio bereits 
ewahnten wiirdig erganzen.

Auf die Erzeugnisse der Lancashire-Industrie 
haben folgende Gesdlschalten den Schwerpuukt ge- 
fegt: Lax& Bruks A. B., Lax&, B oxh olm s A. B., 
Boxhohn, und L jusn e-W oxna A. B., N orrljusne. 
AuBer Proben von Rohstoffen und Ilalberzeugnissen 
findet man an den St&nden dieser drei 
Werke ais Erzeugnisse aus Holzkohlen- 
Frischfeuereisen gewalztes Stabeisen,
Naht- und Bandeisen, Ketton und 
Scliniiedestiieke fiir den FloBbedarf.
Mit Scbmiedearbeiten yergangener Zei- 
tea wartet Łax& auf — wir bemerken 
zwei KirchenturschlSsser aus dem Jahre 
1688—; ferner wird an abgewogenen 
bzw, abgemessenen Mengen Erz, Holz
kohle und Roheisen derVerbrauch di&ser 
Stoffe zur Herstellung von 5 kg Stab- 
eisen yeranschaulicht,

Angrenzend an Lax,'t hat dic A. B. 
Bangbro-Rdrverk gewalztes und ge- 
schmiedetes ThomasfluBeisęn ausgelegt.
Unmittelbar daneben zeigt die H óga- 
nłsBilles h o 1 ms A. B., HSganiis, Eisen- 
schwamm und daraus hergestellte Er- 
zeugnisse.

Die Schwerindustrie Schwedens ist 
dureh Surahammars B ruks A. G.,
Surahammar, vertretcn, dereń Aus
stellung die Mitte des oberen Teiles 
<lcr Halle einniinmt. Ein wuchtigcr 
Bloek aus saurem Martinstahl im Ge- 
wichte yon 18 t, der teilweise dureh- 
schmtten und gehobelt ist, um die 
Lunkerfreiheit des Gutes zu zeigen, 
sowie eine durehbohrte Turbinenaehse 
grjśSten Kalibers, {die aus einem gleichen 
Błock geschmiedet ist, geben dieser Aus
stellung das Gepriłge. Die Tiltigkeit des 
Werkes auf dem Gebiete desEisenbahnmaterials wird 
wanschaulicht dureh Radreifen yerschiedenerGrdBe 
far I,okomotiven und EisenbaŁn wagen, Radsatze fur 
Erzwagen mit einer Belastung yon 17 400 kg je 
Achse sowie dureh einen Radsatz fiir StraBenbahn- 
"'agen mit Kugellagerung, Hieran schlieBen sieh 
Kingę aus Chromnickels talii fiir Dampfturbinen, ein 
1 -oko m o t i vrad - Mi 11 e 1 s ti i c k aus StahlguB, Panzcr- 
platten uud Sehutzbleehe fiir Munitionswagen mit 
BesdiuBproben und aus Bleehen gepreBte Separator- 
*«le, Kntsprechcnde Proben mit Festigkeiiswerten 
gehen iiber die Gflte von Sonderstahlen AufschluB.

Ani Eude der Halle begegnen wir noch zwei 
Wcrken, der H ellefors B ruks A, B., Hellefors, 
“«rea Ausssellung sieh dem Rahmen eines kleineren 
Huttenwerkes, bestehend aus Hochofen, Martinwerk, 

ilzwerk, Q>e©erei und Sehmiede anpafit, sowie der

H allstaham m ars A. B., Hallstahammar, die mit 
blankgezogenem Eisen und Stahl, Automateneisen 
und uberdrehten gepreBten Stahlaehsen einen wir- 
ktingsyollen Aufbau darbietet.

Eines besonderen Werkes sei noch Erwalmung 
go tan, der GullspAngs E lek tro tek n isk a  A. B,, 
die Eisenlegierungen, nainentlich Ferrosilizium, in 
elektrischen Oefen herstellt und Proben ihrer Erzeug- 
uisse ausgestellt hat. Einen wiirdigen AbschlnB der 
Eisenabteilung hat die F agersta  Bruk A. B.,

Fagersta, dureh einen groBen Aufbau gesehaffen, der 
die ganze Breitseite der Halle einninunt, und dureh 
einen Torbogen (ygl. Abb. 3) die Yerbindung mit 
der angrenzenden MObelabteilurig yermittelt. Nicht 
nur ais raunilieh groBter Stand, auch dureh die 
Reichhaltigkeit des Ausstellungsmaterials macht er 
einen groBen Eindruek. Auf einem Socket ans Erzen 
erhebt sieh ein mit Nischen yersehener Holzbau, an 
dessen f rei en Flfiehen in arehitektonisch schoner und 
wirkungsyoller Weise die yerschiedensten Erzeug
nisse der Fagersta Bruks A. B. zur Sehau gebracht 
sind. P i schlieBen sich zuniiehst ein Fries aus 
Roheisenmasseln sowie einige grfiBere GuBblScke 
an, die StOtzpfeiler zu dem Durchgangsbogen bilden. 
Die Seitenflachen des Bogens selbst und die dekora- 
tiven Wandpfeiler zeigen gcsehrniedeten und ge- 
walzten Stahl in yersehiedenen Formen, und die

i

Abbildung 8, Deutschlaiuls Ausfulir an Eisen und Eispnwaren 
nach Schweden von ltiOS bis 1912,
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Zwischenfelder sowie das Kopfstuek des Standes 
bringen in wohlgeordneten Sammlungen die ver- 
schiedensten Fertigerzeugnis.se. Das vielseitige Ar- 
beitsgebiet, der Fagersta-Werke wird gekettnzeichnet 
durch fertige Werkzeuge fiir Schmiede- und Stein- 
bearbeitung, gesenkgesehmiedete Stucke, wie Schrau- 
bensehliissel, Pflugscharen, Fahrradteile, Hammer, 
ferner durch massiren Bohrstahl, gewalzten und ge- 
zogenen Fassonstahl, Automatenstahl, Sensenstahl, 
Gewehriaufstahl, Sonderstahle fiir Gesehutzrohre 
und Geschosse, SchnelldrehsUhle und Werkzeugstahle 
aller Art, Zu weiteren Ausstcllungsgegenstanden ge- 
horen kaltgezogene Rohre und Eisen- und Stahldraht 
fiir verschiedene Yerwendungszwecke, Federn fur 
Eisenbahnwagen und fiir Geschiltze sowie schlieBlich

Abbildung 9. Proben von nahtlos gewalzten Siederohren,

Kreiss&gen, Stocksiigen, Metallsiigen, Hobelcisen 
aller Art, Tabak- und Papiermesser. Die Nlschen 
enthalten neben Kleingefugebildern und Festigkeits- 
werten von SondcrstAhlen einige sehr bemerkenswerte 
GegenstSnde, u. a. ein kaltgezogenes, gewelltes und 
um seine Achse gedrehtes Stahlrohr, ein Gestelł 
Stoeksagen, die im Betriebe beim DurchsSgcn eines 
Holzstammes 7.11 Brettern einen rd. 20 mm starken 
Nagel in vier Teile zerlegt hatten, ohne daB die ge- 
ringste BeschSdigung der Zahne eingetreten war, und 
Klaviersaitendralit vonl,18 und 1,1 mm Durehmesser 
mit einer Bruchfestigkeit von 303 bzw. 300 kg/qmm.

Die Ausstellung der schwedisehen GroBeisen- 
industrie wird in der Industrichalle durch die ver- 
wandten Zwelge der K le in e isen in d u str ie  er- 
g t a i t  Bei der Menge der An atelier und der Ver- 
schiedenheit der Yorgefiihrten Gegenstande ist es in 
diesem Rahmen unm6glich, ein genaueres Bild der 
versehiedenen Gruppen zu geben; es mftgen einige 
allgemeine Bemerkungen genflgen.

Fertige Eisen- und Stahlwaren haben ihre Yer- 
trefung gefunden durch dic Erzeugnisse der Sensen-, 
Aexte-, Sagen-, Hobelmesser-Industrie, die dem Be- 
sehauer in hervorragenden Stiicken und groBer

Mannigfaltigkeit yorgefuhrt werden. An Erzeug- 
nissen der Schmiedekunst und Kunstsschlosserei ist 
neben ausgezeichnet hiibschen Arbeiten aus dem Ge
biete der Stahlatzung crsichtlich, was der Kiimtłer 
aus Eisen und Stahl herzustellen vennag. Wir 
finden weiter ausgestellt GuBwaren aus TemperguB, 
GuBeisen, schwarz und emailliert, fiir hausliche und 
gesundheitliche Zwecke, Emaillewaren aller Art, ge- 
senkgeschmiedęte und gepreBte Gegenstande fur den 
Boot-, FloB- und Maschinenbau, fiir die Landwirt- 
schaft und das Bauwesen sowie Gerate fur die Feld- 
wirtscliaft, Gartenarbeit, Eisenbahn- und den Wege- 
bau. Diesen schlieBen sich an Maschinenmesser bis 
zu den groBten Abinessungen, Schneidwerkzeuge zur 
Bearbeitung von Leder und Papier sowie zur Metall- 
bearbeitung, Schlittschuhe, Stahlfedern, Hufeisen, 
Wagenachsen, PreBnSgel, Bandeisenschlósser, Draht- 
geflechte und allerhand lfausgerat.

Inncrhalb der Abteilung Kleineisen nimmt die 
Sammelausstellung der E skilstuna*Industrie dea 
ersten Plaiz ein. Schwedens Solingen ist hier zu 
seinem Recht gekommen; die Industrie der Hieh- 
und Stichwaffen, der Scheren, der verschiedcnen 
Messerarten zeiehnet sich durch die Giite ihrer Er
zeugnisse und reichhaltige geschmackvolle Anord
nung der einzelnen Firmen vorteilhaft aus. An dieser 
Stelle sei auch gedacht der E sk ilstun a Stal- 
p ressn in g s-A k tieb o la g , die aus gepreBten ver- 
zinnten Milehtransportfiaschen und Molkereige- 
schirren sowie Torpedo- und IJntcrseeminenmłntela 
zwei ansehnliche Stftnde errichtet hat,

Die Herstellung der Bolzen, Schraubcn, Muttera, 
Nieten, Unterlagsscheiben, wie sie z. B. der Eisen- 
bahnbau, der Wagenbau und die Bautechnik im all
gemeinen verlangen, ist in iiberaus reicher Abweete- 
lung durch die B u ltfab r ik s-A k tieb o lag  Hall- 
staham m ar zur Geltung gekommen.

Zum SclduB sei noch darauf hingewiesen, daS 
in einem yon der S tora  K opparbergs Bergslags 
A k tieb o lag , F a lu n , erriehteten Lichtspielsaal Ge- 
legenheit gegeben wird, Einblick in die versehiedeiien 
Betriebe eines groBen Eisenhuttenwerks zu tan: 
dureh diese w'ohlgelungenen FilmvorfQhrungen wird 
nieht nur das bisher Gebotene vortrefflich ergSMt, 
sondern auch dem Laien eine Vorstellung von dem 
so wichtigen Gebiete der Eisenerzeugung und -vef- 
arbeitung gegeben.

Die schwedische Abteilung der MalmOer Aus
stellung, die ohne Ansprueh auf Vollstftndigkeit hier 
nur in knappen Zilgen gekennzeichnet wrerden koiaite, 
gibt von der Łeistungsfahigkeit und Yielseitigkeit der 
schwedisehen Eisenindustrie ein klares Bild usa 
zeigt insbesondere, zu welch hohem Stande die 
Eisenindustrie auf dem Gebiete des Q u a l i t a t s mate
riał.? gelangt ist.
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Experimentelle Untersuchung des Siegerlander 
Spiegeleisen-Hochofens.

Ein Beitrag zur Reduktion des Mangans im Hochofen1).
Yon ®r.'3ng. H erm ann T haler in Herdorf.

In der gleichlautcnden Dissertationsschrift sind die 
Berechnungen und Yersuehe wiedergegeben, dic 

der Verfasscr an einem Siegerlander Spiegeleisen- 
Hocbofen ausgefuhrt hat zur Foststellung der stoff- 
lichen sowie warmetechnischcn Yerhaltnisse fiir die 
Darstellung von Spiegeleisen mit steigendem Man* 
gangehalt bis zu 20% , um so, gestiitzt auf durch 
Betriebsvcrsuche ermittelte Grundlagcn, einigermaBen 
genaue Angaben Uber Breunstoffverbrauch, Yertei
lung der Manganausgaben, Wind-,Gas- und Schlacken- 
mengen usw. zu erhalten. Sodami wurden besonders 
die metallurgischen Yorgange der Manganreduktion 
sowie der EinfluB und die Natur der Schlncken bei 
der Spiegeleisenherstellung einer naheren Betrachtung 
unterzogen.

Es wurden vier Yersuehe ausgefuhrt, und zwar 
beziehen sich die Berechnungen auf die Darstellung von 

Spiegeleisen mit 6,02%  Mangan, Yersueh 1.
„  10,83%  „  , „  2.
„  12,90% „ , „  3.
„ 20,32%  „ , „  4 .

Zur Ermittlung der Grundlagen wurden zunaehst 
die genauen Durehschnittsanalysen fiir die einge- 
brachten Erz-, Kalk- und Koksmengen, des ge- 
fallenen Roheisens und der Sehlaeke benutzt. 
Die Menge der Sehlaeke wurde rechneriseh aus 
dem SlOller ermittelt. Die Menge des Flugstaubcs 
wurde taglich durch Staubbestimmungen festgestellt. 
Gasproben wurden taglich ein- bis zweimal an der 
Gicht entnommen. Die Temperatur der Gicht wurde 
stflndlich, die des Windes alle anderthalb Stunden 
gemessen. Bei Yersuch 2 und 4 wurde der Warme- 
inhalt der Sehlaeke und des Eisens mittels eines 
selbstkonstruierten Kalorimeters ermittelt. Die er- 
seugten Gasmengen und die Menge des verbrauchten 
Wiadra wurden aus der Gasanalyse berechnet.

Die Yersuehe 1 bis 3 wurden hintereinander aus- 
gefulirt und greifen zeitlich ineinander, wahrend der 
Versuch 4 spater und in einem anderen Hochofen 
Yorgenommen wurde.

Stoffbilanzen wurden nur fUr Eisen. Mangan, 
Kohlenstoff und Sauerstoff aufgestellt. Die Wśirme- 
und Stoffbilanzen sowie die allgemeinen Ergebnisse 
sind aus den Zahlentafeln 1 bis 3 ersiehtlieh. Die 
Abb. 1 bij 4 stellen dic Yerteilung der Mangan
ausgaben sehaubildlich dar.

Ais Ergebnis der Reehnung lafit sich sagen, daB 
der Koksbedarf fiir die Darstellung von Spiegeleisen 
mit zunehniender Manganreduktion wachst. Polg-

*) Auatug aus [der g!eichnamigen Dissertation, ge- 
neiunig*, to,a der. KónigL Technischen Hochschule zu 
BresUu.

x x x m „

lich erhoht sich auch der Windverbraueh sowie die 
Menge des erzeugten Gases fiir die t Roheisen. Die 
Manganyerluste durch Versehlackung nehmen mit 
steigender Manganreduktion ab, dio Yerluste dureh 
Yerfluchtigung dagegen zu; die Manganyerluste 
durch Staub sehwanken nur in geringem MaBe.

In warmetechnisclier Hinsieht tritt bei allen 
Warmebilanzen ein Untersehied zwischen Ein- und 
Ausbringen von +  7,34 % bis 9,24 % auf, Dieser 
Untersehied durfte den Warniererlustcn durch 
Strahlung wie dureh das Kiihlwasser zur Last zu 
legen sein.

r e r f i k / i t i y u - i g  

3 , 8 Z %

V e rsu c/ i3
S t s u d - c ,

f e r s u c / i  v
c S t a u a - i 5 e %

S c M o c k e  ,
f  - 3 2 , 7 0 % j !  \ /  S c M & c h r 

f  - 2 3 , 0 2 %

\ R o h e i s e n  
\  - 6 7 . 1 0 %  j \  - m s %  /

\  ~ % S i %

Abbildung l bis 4. Yerteilung der Jtanganausgabe.

Die durch Verbremiung yon 1 kg Kohlenstoff im 
Hochofen erzeugtę Warmemenge nimmt mit steigender 
Manganreduktion ab; sie berechnet sich imMittelaus 
den vier Versuchen zu 3286 WE. Die Zahlen betreffs 
Molier- und Erzausbringen sowie Kalkverbrauch 
und erzeugter Sehlackenmenge sind natUrlich spe- 
zifische Werte der jeweiligen Betriebsverhaltnisse. 
Auf Grund der ermittelten Zahlen iiber Koks- 
yerbraueh, Menge und Basizitat der Schlacken und 
dereń Zusammenhang mit dem Manganausbringen 
und der Yerteilung der Manganyerluste, sowie auf 
Grund der Menge der verhiltteten sowie erzeugten 
Materialien und dereń chemiseher Zusammensetzung 
lassen sieh nun die Reduktionsverhaltnisse und die 
Metallurgie des Spicgeleiscn-lloehofens einer naheren 
Betrachtung unterziehen,

189



1482 Htiilil und Eisen. Eiperimentette Vntersuchumj des SttgtrlSnder Spiegeleiten-Hocho/ens. 34. Jahrg, Nr. 37 ,

Zahlentafel 1. W U rm ebilanzen d er v ie r V orsuche.

Yemufli 1 Yenuch 2 Yersuch 3 Yt-rsueli 4

1000 WK
%

r.i»-
Ilłhmr

1000 WK
% .1<T

Kfn-
iiihmt'

1000 WK
% *sr 
Kl n -

nalinî
1000 WE %

Eln-
luJiinc

c Molier ......................................................... 6 0,2 3 0,1 5 0,13 13 0,3
2 W in d ......................................................... 788 22,3 851 23,4 949 25,3 1183 27,2
a 0-Verbrennung .......................................... 2745 77,6 2778 76,5 2794 74,5 3147 72,5

W Zusammen 3540 100,1 3632 100,0 3748 100,0 4343 100,0

Reduktion von Fe30 4 .............................. 23 0,6 44 1,2 18 0,4
.. F e .O ,.............................. 1237 34,9 1022 28,1 959 25,6 882 20,3
„ F e O .............................. 285 8,0 339 9,3 372 9,9 250 5.8

,, dor M n-O xvde....................... 126 3,5 235 6,5 270 7,2 492 11,3
von SiO. ............................... 72 2,0 89 2,5 128 3,4 153 3,5

c ,, „  C u O .............................. 1 0,0 1 0,0 1 0,0 — 0,0
C? .. .............................. 3 0,1 3 0,0 3 0,1 6 0,1

„  1 1 , 0 .............................. 146 4,1 117 3,2 182 4,9 320 7,5
Ausgabe durch S ...................................... 39 1,1 57 1,6 57 1,5 47 1,1

,, „  (Jas .............................. 280 7,9 358 9,8 425 11,3 764 17,6
< ,, ,, lto h e is e n ....................... 277 7,8 277 7,6 277 7,4 288 fi,4

,, ,, S c h la c k e ....................... 325 9,2 328 9,0 308 8,2 320 7,4
,, ,, S tau b .............................. 1 0,0 1 0,0 1 0,0 33 0,S

HjO-Verdaiupfung . . . 190 5,4 161 4,5 159 4,2 150 3.4
„  COj-Austreibung . . . . 277 7,8 284 7,8 284 7,6 254 5,8

Zusammen 3259 92,1 3296 90,8 3472 92,6 3983 91,7

E in n a h m e n .............................................. 3540 100,0 3632 100,0 3748 100,0 4343 100,0
J A u sg a b o n ...................................... ... 92,1 3296 90,8 3472 92,6 3983 91,7

** Mehreinnahm en..................... ... 281 7,9 336 9,2 276 7,4 360 8,3

Diese Untersuchung wurde nach dem von F. W U st 
in dieser Zeitschrift1) beschriebenen „Yerfahren zur 
Beredwung des zur direkten Heduktion im Hoch- 
ofen verbrauehten Kohlenstoffs" durchgefiihrt Das 
Ergebnis war, daB fiir alle vier Versuche der Wert x 
derjenigen Kohlenstoff mengen, die zur direkten Re- 
duktion der Eisenoxyde verbraucht wurden, unter 
Beriicksichtigung einer direkten Reduktion dea 
Mangans, Phosphors, Siliziums und der Feuchtig- 
keit dis Geblasewindes sowie unter Beriicksich
tigung der Kohlenstoffmengen des Eisens, Methans 
und des Gichtstaubes, eine negative GroBe wurde. 
Wurde nun angenommen, daB alles Mangan in- 
direkt mluziert sei, so wurde der Wert praktisch 
gleich Nuli; das heiBt mit anderen. Worten, die Re
duktion der Eisen- wie der Manganosyde muB auf 
indirektem Wege durch Kohlenosyd geschehen sein.

Der Grand hierfur ist in der Natur der Sieger- 
Under Erze zu suchen. Die Siegerl&nder Spate 
scheinen Doppelsalze des Eisen- und Mangan- 
karbonates von der hypothetischen Zusammensetzung 
(Fe +  Mn) (JO,, oder auch (Fe +  Mn) C ,0, zu sein. 
Diese beiden Karbonate bilden nun Mischkristalle 
miteinander. Mischkristallbildung tritt jedesmal 
dann ein, wenn zwei Korper im festen Zustande in- 
einander liislich sind und kristallisieren. AVie groB 
aber die gegemeitige Łdslichkeit zwischen Mangan-

>) St. u. E. 1911, 13. Juni, S. 953/5.

karbonat und Eisenkarbonat ist, ist wohl schwer 
festzustellen. Jedenfalls scheint der Yorgang 
der Mischkristallbildung fiir die maiiganreichwi 
Eisenspate des Siegerlandes gtlltig zu sein. Ge- 
langen diese Spate zur Reduktion, so wird ganz be
stimmt bei dem innigen Mischungsverhaltnis <ier 
beiden Metalloxyde eine glcichzeitige, und zwar in- 
direkte Reduktion des Eisens und des Mangans ein- 
treten konnen, eine Ansicht, die Simmersbach') 
versehiedentlich in seinen Schriften und Werken 
ausgesprochen h at

Es wurde nun festgestellt, daB folgende Punkte 
die Reduktion des Mangans beeinflussen:

1. die Giehttemperatur,
2. die liesehaffenheit der Schlaeke,
3. die Menge der Schlacke,
4. die Durehsetzzeit des Ofens.

Wenn ja auch die Gichttemperatur ein ureigenes 
Merkmal eines jeden Hochofens ist und in erster 
Linie von der Ofenhiłhe und der Anspannung des 
Betriebes abhSngt, so kann immerhin die Giclit- 
temperatur unter Yoraussetzung bekannter  ̂crii5.lt- 
nisse einen MaBstab fiir die Manganreduktion bilden. 
und ihre laufende Feststellung bietet eine wichtige 
Handhabe zur Beobachtung des Ofenganges.

Beziiglich der Beschaffenheit der Schlacke er
gibt sich fiir die Manganreduktion der Hauptsató,

~Śt. u. E. 1903, 1. Febr., S. 164. —  Sim m cr»b«i: 
Die Eisenindustrie. Leipzig und Berlin 1906, S. 13.
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Zahlentafel 2. S toff bilanjten.

— Kinnabmen Au*gftt)en tfiiter&ehłetł [

i Roheisen SchUeke Statib WrniichtlgTiag Summę i
> *1? ** % te % k* % ks j % % H % !
i 149 G0 40,3 I 80 57,8 1 1,0 1 0,8 149 100

Man 2 180 108 58,3 69 30,9 2 1,0 7 ! 3,8 180 100 —  ■ : —
gan 3 192 129 07,1 02 32,1 2 0,8 —  s — 193 100 +  1 !+  0,5!

4 299 203 07,9 09 23,0 4 1,5 22 : 7,6 299 100 —

1 910 880 96,0 9 1,0 7 0,8 902 98,4 — 14 —  1,0:
2 847 829 97,9 5 0,0 9 1,0 843 99,5 —  3 —  0,4
3 847 801 94,6 3 0.4 9 1,0 813 90,0 —  33 —  4,0
4 730 714 97,8 3 0,4 20 2,8 738 101,0 +  7 +  1,0;

Koh* 1 915 41 4,5 j 873 95,3 2 0,2 910 100 — ~~
len-

2 1008 48 4,8 ! 954 95,0 2 0,2 1005 100 — —  1
3 1052 50 4.7 995 94,6 a 0,3 1047 99,6 —  4,3 —  0,4'

siofr ■i 1218 00 4.9 1157 95,0 2 0,2 1219 100 — — i
1 1094 1510 —  184 —  10,9

Baaer- 2 17 2 1605 — 127 .- 7,3
stoff 3 1905 ] 030 —  275 —  14,4

4 2102 1786 —  345 —  i5,o;

da-B die Gegenwart einer kalkreichen, basisehen 
Schlacke erforderlich ist. Es laBt sieh sicher bebaup- 
iea, daB die Basizit&t der erzeugten Schlacke sich 
der eines 0,8- bis 1,0-Silikates nahern inuB. Das 
Yerhaltnis des Saucrstoffes der Kieselsaure zu dera 
des Kalziumoxydes muB 1,7 bis 2,0 bctragen. 
Der Prozentsatz des Manganoxydulsauerstoffes an 
der Basizitat der Schlacke 
schwankt zwischen 15 und 
2Q % und ninunt im all- 
meinea mit wachsender 
Basizitat der Schlacke und 
steigender Manganreduk- 
tioa ab. Entgegen der auf 
Grand friiherer Literatur- 
sagabeii rertretenen An- 
sfeht1), dafi um so mehr 

Mangangehalt in der 
Schlacke sei, je  hoher der 
Mangangehalt des Eisens 
sei, wurde fcstgestellt, daB 
der Mangangehalt der 
Schlacke zwischen 9 und 
10% schwankt und bei 
den hoher legierten Eisen- 
sorten eher niedriger ist 
ais bei den Schlacken nie
drig legierter Spiegelefcen.

Eine GroBe von wesent- 
licher Bedeutung fiir die 
Kedoktion des Mangans ist die Menge der je t  Roh- 
«Kefl erzeugten Schlacke, und zwar aus zwei Grflnden: 
Bekanntlich gelingt die Reduktion des Mangans 
Diemak yollkommen, sondern ein gewisser Teil wird 
durch die Schlacke abgefuhrt. Wie ermittelt wurde,

1 Hollmann: Ueber dio Bewertung von Kaeu- 
®*® mit beeondcrer BerOcksichtigung der manganhalti- 

n. HiittenmannischeKundsehau 11X)0, 5. April,
o. 167.

10%. Bezeiehnet raan den gleichbleibenden Man
gangehalt der Schlacke mit k, und yergroBert sich 
die Schlackenmenge um die Menge a, so wird der 
Manganverlust durch Verschlackung steigen um den

Wert kg. Daraus ergibt sich die Fórderung, 

betragt der Mangangehalt der Schlacke etwa 9 bis

mit mfiglichst geringer Schlackennienge *u arbeiten, 
um mOglichst weitgehende Manganreduktion zu er- 
zielcn. Die in den Lehrbuchcrn wiederkehrende Zahl 
eines Manganverlustcs durch Yersehtackung von 
30 % bedarf auf Grund dieser Yersuche einer Er- 
weiterung dahin, daB die Manganverschlackung eine 
Funktion der Schlackenmenge ist und mit zunehmen- 
dein Mangangehalt des Eisens und abnehmender 
Schlackenmenge sinkt.. So betrugen die Mangan-

Zahlentafel 3.
E in ig o  B e trie b se rg e b n isse  f iir  1000 kg Koheiaen.

i Kr- ! 
Imlttełti

£

Vera«elt 1iWrtuełi 2 Wrsucii 3 \>r«uHi i

Koksverbrauch, n a U ............... • kg 1010,2 1112,7 1102,5 1357,0
„  trocken . . . 912,0 1004,5 1054,7 1279,0

801,0, 882,9 927.1 1110.0
Eraeugte Schlacke................... 800,0, 740,5 699,8 733,9

20,4 23,9 23,2 49,4
Erzeugtes Gas . . . . . . . cbm 4278,8; 4555,7 4741,0 5812,0
Angesaugter W in d ................... ,, 3170,1; 3330,2 3448,2 4395,0
Ofeninbait je tiigl. Erzeugung . ” 3,29 3,88 3,78 3,99

Gas fiir 1 kg K o k s ............... cbm 4,08,1 4,53 4,49 4,54
„  „  1 „  Kohlenstoff . . ,, 5,33 5,15 5,11 5,20

1 cbm Gas enthalt C . . . . • kg 0,20429; 0,20955 0,20987 0,19921
1 kg C erzeugt Warmo. . . . W E 3616,4' 3337,0 3210,2 2981.9
W ind fur 1 kg K oks................ cbm 3,47i 3,31 3,26 3,43

„ „  1 „  c ...................... 3,951 3,77 3,71 3,93
W in d ve rlu ste ........................... - % 11.4 7,2 16,7 14,1
Erzausbringen................... ...  . 44,14 47,37 40,03 48,58

30,94* 39,31 39,95 40,60
10,49! 17,01 19,39 19,05

WarmeinHalt je t tiigl. Krzeugung W E — f 277 — 288 !
,, der Schlacke . . ,, -- 440 — 430 i

♦
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verluste durch Yerschlackung bei den oben beschrie- 
bencn vier Yersuchen 57,84%, 36,90%, 32,10%, 
23,01 %, wobei die Schlaekenmengen bzw. 800,6 kg, 
746,5 kg, 699,8 kg, 733,9 kg waren.

Der z w o i to Umstand, der zu einer moglichst ge- 
ringen Schlackenmenge zwingt, ist in den verhalt- 
nismaBigen Gewichtsmengen, die bei der Dureh- 
fiihrung gewfeser Reaktionen zugegen sind, zu suchen. 
Es ist ohne weiteres klar, daB diejenige Reaktion, 
welche die geringste chemische Arbeit verlangt, bis 
zu der geringsten Konzentration verlaufen wird, 
wenn die iibrigen Reaktionen selion nieht mehr 
mdglich sind. Umgekehrt aber, ist ein schwer zu 
reduzierender Kórper in groBer Konzentration ver- 
treten, so wird diese Reaktion gleichzeitig mit den 
iibrigen verlaufen. Ist nun die Schlackenmenge eine 
groBe, so daB dadurch dic Konzentration der Kiesel- 
s&ure eine sehr starko wird, so ist es nieht zu vermei- 
den, daB die Reduktion des Siliziums neben der der 
iibrigen Metalle verliiuft. Es gilt deshalb der Satz: 
Die Reduktionsneigung steigt mit der Konzen
tration der im Metallbade und in der Schlacke auf- 
einander einwirkenden Stoffe. Bei groBen Schlaeken
mengen und der damit verbundenen starken Silizium- 
konzentration werden erhebliche Mengen Silizium mit 
reduziert, wodurch das fallende Spiegcleisen unbrauch- 
bar wird. Aus deinselbcn Grnnde kann die Reduktion 
des Mangans iiber ein bestinuutes MaB hinaus nieht 
erfolgen, weil einmal die Konzentrationsverhiiltnisse 
zugunsten der Siliziumreduktion \*erschoben werden, 
dann aber, falls diesem durcli erhohten Kalkzusatz 
entgegengearbeitet wird, die Schlacke zu streng- 
fliissig werden wiirde, wodurch Schwierigkciten im 
Ofenbetrieb eintritten. Eine genaue Greń ze, w o die 
Reduktion des Siliziums in groBerem Mafie einsetzt, 
laBt sich nieht angeben. Die Yersuche ergaben je
doch, daB aus dem Ycrh&ltnis des prozentualen 
Mangan* und KiesebSarcgchaltes des Mollers — also 

« Mn
aus dem Quotienteu — — - ein RtickschluB auf dic 

Siliziumreduktion gemachi werden kann.
Dieser Quotient darf
bei X, Spfegeleisen */» nieht kieiner sein ais 0,8,
•• 2- .. “ /«  .. .. „  1,5,
.. 3- “ / i . ......................... 2,0,
.. 4. IS/ „  ., .. „ „  2,5.

lfieraus ergab sieli, daB der Mangangehalt des 
Mflllers betragen muB

bei 1. Spis-geteisrn */, etwa 6 "g,
0 1 9 /  u o»» m ,12 ** o / o t
1  l i i  no.*» ’•'* >» 14 »» ' ,o*
4. „  » • „ „  12 bis 14% .

Abgcsehen davon, daB die Durchsetzzeit eines 
Ofens abhangig ist von der OfenhGhe und der bei 
festgetegtem Metallgehalt des Mollers verlangten 
Erzeugung, ist einleuchtend, daB eine lange Durch
setzzeit den Koksverbrauch giinst% bceinfiussen 
wird. Die Beschickungsmatcmlien gelangen in 
einem besser vorbereiteten Zustande in die Schmelz- 
zone, und vor allem wird die Reduktion durch

Kohlenosyd zeitlich erhoht, so daB die Ausnutzimg 
des Brennstoffes eine bessere werden muB. Ais MaB- 
stab fiir die Durchsetzzeit wurde der Ofeninhałt, der 
innerhalb 24 Stunden fur 1000 kg Metali erforder- 
lich war, gewahlt. Ais giinstigster Ofeninhałt ergab 
sich 3,3 bis 4,0 cbm, wachsend mit steigendera Man- 
gangehalt des Spiegeleisens.

Hinsichtlich der Yerluste an Mangan durch Yer* 
fluchtigung wurde festgelegt, daB sie mit wachsender 
Manganreduktion steigen von 0,81 % bei Spiegel- 
oisen •/» bis zu 7,62% bei Spiegeleisen

Allgemein iiber den Betrieb der Spiegeleisen-Hoeh- 
ofen konnte noch folgende Regel aufgestellt werden: 
Man gebe anfangs ieichte Erzgichten auf uad 
halte den Zuschlagkalk etwa 2% hoher, ais der be- 
rcchnetc betragt. In dem MaBe, wie der ganze Ofen 
warnter wird, was man am Steigen der Gichttem- 
peratur beobachten kann, gehe man mit dem Eri- 
satz h6her und lasse den Kalksatz sinken. Des- 
gleichen setze man langsam ani manganarmes Eben 
um, um einmal das sich mit in dem Ofen befindende 
Mangan auszunutzen, dann aber auch, um die auf- 
tretenden Losungen ohne weitere Betriebsstóning 
verarbeiten zu konnen.

Z usam m enfassung:

Das Ergebnis von vier Untersuchungen anSieger- 
lander Hochofen, die Spiegeleisen mit vier ver- 
schiedenen Mangangehaltcn erzeugten, laBt sich wie 
folgt zusammenfassen:

Die Reduktion des Mangans kann sowohl indirekt 
wie direkt geschehen.

Der Brennstoffverbrauch steigt mit zunehmender 
Manganreduktion.

Das prozentuale Manganausbringen steigt mit iu- 
nehmendem Mangangehalt des Eisens und der R«»- 
heit der Erze.

HeiBer Ofengang und dadurch bedingte hohe 
Gichttemperatur begiinstigen die Manganreduktion.

Die Manganverluste durch Yerschlackung sinken 
mit stcigendem Mangangehalt des Eisens.

Die Basizitat der Schlacke muB sich der eine? 
0,8- bis 1,0-Silikates nahern.

Der Mangangehalt der Schlacke betragt 8 bis 10%.
Die Manganverluste durch Yerschlackung sśa 

bei normalem Betriebe eine Funktion der Schlacken- 
menge.

Das Yerhaltnis Mn : Si im Molier darf " W  
unter eine bestimmte Grenze sinken, noch diese.-s 
iiberschreitcn.

Langsame Durchsetzzeit begiinstigt die Mangan- 
reduktion, indem der Brennstoffbedarf geringer wira, 
der Ofeninhałt fur 1000 kg Metali in 24 Stondeu 
muB zunehinen mit steigender Manganreduktiou,

Die Manganrerluste durch Yerflilchtigung 
bei niedrigen Spiegeleisensorten gering, steigea je
doch schnell mit zunehmender Manganrcdukw* 
und betragen fiir 20 %iges Spiegeleisen 7 bis 8

Die Manganverluste durch Gichtstaub S#®1 
steigen im allgemeinen 1%  nieht
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Umschau.
Zur Frage des Eisenbahn-Oberbaues.

Professor Dr. J. K o li mann, Darmstadt, reroffent licht 
in der „Franki Ztg.“ ł ) folgende beachtcnswerten Mit- 
teilungen:

Zu den schwierigstcn Problemen im gesamten Eisen* 
bahnwesen gehort die Konstruktion ein& den fortgesetzt 
gesteigerten Anspriichen des Verkehrs entsprechenden 
Oberbaues und des SchiencnstoBes, der zugleich wirt- 
Hcbaftlich ist und auch mit dem fiir die Bettung der 
Streckc yerwendeten Baumaterial in Einklang steht. Bei 
der offentlichen Bchandlung der Frage des Oberbaues 
wird den Interessenten nicht nur sehr einseitiges Materiał 
Torgebracht, und namentlich wird die Frage, ob Buchen- 
schwellen oder Eisenschwellcn zu rerwenden seien, mit 
recht wenig Yerstandnis bchandelt. Die Frage nach den 
Schwellen kann rerstandigerwcise, da es sich bei dem 
Oberbau um eine zusammenhangendo technische Kon
struktion handelt, nicht fiir sich allein behandelt werden, 
uian muli viełmehr die gesamten Aufgaben in Betracht 
ziehen, dic das Eisenbahnglcis ais Ganzes zu erfullen hat. 
Die Beanspruchung der Bahngleise nun ist in den letzten 
Jahrzehntcn auBerordentlich gestiegen, und jo mehr die 
Fahrgęschwindigkeit und die Belastung der Zuge wachsen, 
um so gro Ber e Śorgfalt haben die Eisenbahnverwaltungen 
auf ihre Bahngleise wegen der Sicherheit des Betriebs zu 
rerwenden. An der Betriebssicherheit ist aber natiirlich 
auch das Publikum im hochsten Grade interessiert. Bei 
dieser Auffassung der ganzen Frage kann es daher nicht 
geniigeu, die langjahrige Bewahrung der Holzschwelle 
in friiheren Zeiten hcrvorzuheben und auf Grund dieser 
BewiUmmg die vorzugsweise oder gar alleinige Yerwen- 
dur.g von Holzschwellen fiir den Eisenbahn-Oberbau zu 
fordern. Man muB sich vielmehr dariiber klar sein, daB 
die heutigen Betriebsverhaltnisse der Eisenbahnen auch 
fur Holzschwellen eine sehr starkę Armierung mit Eisen 
er fordem, und daB man deswegen nur die stark armierte 
und gut impragnierte Holzschwelle mit der modernen 
Eisenschwelle vergleichen kann.

An der Verbesserung der Eisenschwelle iat seit An- 
fang der achtziger Jahre des rorigen Jahrhundcrts von 
vielea hervorragenden Ingenieuren gearbeitet worden. 
Man hat nicht nur die verschiedensten Schwellenprofile in 
Wschlag gebracht und Yersuchsweise auf den Strecken 
Yerlegt, sondern auch hinsichtlich der Qualitat des Mate
rials sind seit der Erfindung des Thomas-Prozesses sehr 
bedeutende Fortschritte gemacht worden. Insbesondere 
wcist die Itippenschwelle init der ihr eigentiimlichen Art 
der Befestigung der Schicnen groBe Yorziige gegen ii ber 
den ałteren Konstruktionen auf. Die bisherigen Erfah- 
rungen haben ergeben, daB man mittels einer gut kon- 
struierten, auBerlieh moglichst wenig bearbeiteten und 
nicht zu leichten eisernen Querschwelle die richtige I>agc 
Und insbesondere auch die Spur des Gleises mit groBerer 
Sicherheit erhalten kann ais bei der Yerwendung Yon 
Hob̂ chwellen. Allerdings setzt die Eisenschwelle eine 
gute Bettung voraus, niimlich Kleinschlag aus scharf- 
kantigem, hartem Gestein, aber diese Art der Bettung ist 
ajjch bei den Holzschwellen entschicdcn Yorzuzichen. 
urnn die Eisenschwelle in ihrem Quersehnitt trogformig 
gestaltet ist, eine genugendc Lange besitzt und auBerdem 
out solchen Befestigungsmitteln fiir die Schiene rersehen 
^iril, die einen raschen YerschleiB unmoglich machen, so 
ł»uS in betriebetechniseher Beziehung die Eisenschwelle 
auch den wcitestgehenden Anforderungen des Bctriebca 
gRnugen, Unter diesen Yoraussetzungen ist auch die Be- 
inehsdauer der Eisenschwelle unter allen Umstanden cr- 
ebłieh gro Ber ais die der Holzschwelle, auch wenn letztere 

nach dem neuesten Yerfahren der Impragnierung mit Tecr- 
attBerst wśderstandsfahig gegen die Witterungseinfliisse
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gemacht worden ist. Die Eisenschwelle der bczeichneten 
Art, die auf einer Bettung aus hartem Kleinschlag vcr- 
legt ist, muB also auch im Betriebe sich wirtsc haft lich er 
erweisen ab die Holzschwelle. Es konnnt liinzu, daB das 
Altmaterial der aus dem Gleia genommenen Eisenschwelle 
einen ganz bedeutend hoheren Wert reprasentiert ais bei 
der ausrangierten Holzschwelle. Schon jetzt sind dio 
Preise des Altmaterials auf dem Eiaenmarkte von sehr 
wcsentlichem EinfluB auf die Roheiaenpreke, und es 
unterliogt keinem Zweifel, daB mit wachsender Schwierig- 
keit des Bezuges auslandischer Erze der W ert'des Alt - 
materials auch in der Folgę eine steigende Tendenz auf- 
welsen wird. Man kann annehmen, daB die fiir den eisernen
O ber bau Yerwendeten Materialicn in der Hauptsache etwa 
nach Yerlauf eines Mcnschenaltera wiederum einge- 
schmolzen werden. Den gut koivatruierten Eisenachwellen 
wird natiirlich immer die langste Betriebadauer zukommeri.

Es muB auffallen, daB die Angelegenhe.it des Ober
baues auch bei der Bchandlung in den Parlamenten fast 
durchweg aus unrichtigen Gesichtspunkten beurteilt wird. 
Die Vork&mpfer fur die Holzschwelle Y ertreten  in erhter 
Linie die Interesscn der staatlichen ForstYcrwaltung und 
werden in ihrem Yorgehen durch die Agitation des Yer- 
eins zur Fórderung der Yerwendung des Holzschwellen- 
Oberbaues kraftig untcrstutzt. Man ubersieht ganz, daB 
allein die Eisenbahnverwaltungen iiber praktlsche Er- 
fahrungeri in dieser Frage verfiigen und daB sie selbst- 
veratandlich an Hand dieser Erfahrungen auch wirt
schaftliche Erwagungen anzustellen haben. Die. Eisen- 
bahnverwaltungen wissen ganz genau, daB die weitere 
konstruktive Durchbildung der Oberbausysteme, abge- 
sehen von der Art der Impragnierung der Holzschwelle, nur 
von den Konstrukteuren des eisernen Oberbaues ausgcht; 
sie wissen ferner, daB bei den starken Beanspruehungen 
der Weiehengleise in den groBen Verschiebebalmh6fen dio 
Eisenschwelle sich bei den vielfachen Entgleisungen erheb- 
lich besser bewahrt ais die besU> Holzschwelle. DaB auch 
das ,,Wandern“ dej* Schienen lxii der Yerwendung von 
eisernen Schwellen in sehr vollkommener Weise verhindert 
wird, hat sich in langerer Bt^trieliserfahrung ergel)en. Die 
Eisenbahnverwaltungen sind auf Grund ihrer Betriebs- 
erfahrungen deshalb keineswegs geneigt, den Wiinschen 
der Holzachwellenintereasenten ohne weiterea nachzu- 
geben, sie stehen Tielmehr auf dem Standpunkt, daB bei 
den fortgesetzten Yerbesserungen beider O ber baasysteme 
nur durch Yersuche, die sich auf eine lange Reihe Von 
Jahren erstrecken, die Grundlage fiir eine endgiiltige 
Stellungnahine geschaffen werden kann. Deshalb hat sich 
auch die Badische Staatsbahnrerwaltung in  der Sitzung 
der Ersten Kammer vom 18. Juni d. J. wiederum dahin 
ausgesprochen, daB in der Schwellenfrage sich die Inter
essenten der Forstverwaltung und der Eisenbahnverwal- 
tung gegenuberstehen, daB aber die Yergleichsrechnung 
zwischen der Holzschwelle und der Eisenschwelle noch eine 
Anzahl von unsicheren Faktoren enthalte, beziiglich dereń 
die Rcsultate neuerer Yersuchsstrecken erst abgewartet 
werden mussen. Die preuBische Forstverwaltung hat 
wiederholt in der Budgetkomraission der Abgeordneten- 
kammer die Erklarung abgegeben, daB sie nicht auf die 
Yerwendung des Buchenholzes zu Bahnschwellen ange- 
wie^en sei, da sie fiir das Buchenholz anderw-eitigen, durch- 
aus lohneruJen Atwatz finde. Der Hinweis iłarauf, daB im 
Konigreich Sachsen ebtrnso wie in England und Amerika 
Torzugsweise Holzschwellen in Yerwendung sind, kann die 
abwartende Stell ungriah me der Eisenbahnverwaltung 
nicht entkrafte-n. da es z. B. in Sachsen h e l  weitem nicht 
so riele durchgehende Schnellzugsstrecken gibt, wie in 
PreuBen und Baden und ferner der englisehe StahUchienen- 
Oberbau auf Holzschwellen sich l>ei den in Deutschland 
Yerlegten Prol»e$trecken al̂  nicht gleichwertig mit dcm 
BreitfuBschienen-01»erl>au erwieaen hat. Die engllscho
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Eisenindustrie zudem hat sich niemals die Muhc ge
nom men, die Konstruktion der Eisenschwello weiter a us
zu bilden, sie begnugt sieh Yielmehr damit, daB der in 
England iibliche O ber hau in bezug auf das verwendete 
Eisengewieht fiir sie fast ebenso wertroU ist, wie der 
Oberbau mit eisernen Querschwellen. In  England ist 
iibrigens auch das weitYerzweigte Priratbahnsystem dem 
einheitlśchen Fortschritt im Eisenbahn-Oberbau wenig 
gunstig, wahrend unsore deutsehen StaatsbahnYcrwal- 
tungen in erster Linie auf die Erhaltung stetiger Ycrhalt- 
nisse im Bahnbetriebe bedacht sind. In  Frankreich und 
Amerika ferner sind die Preise der Holzschwellen zurzeit 
noch TerhaltnismŁBig niedrig, und da man namentlich in 
Nordamerika es mit der Betrieł>ssicherhcit der Bahn* 
anlagen bei weitem nicht so genau ninunt, wie bei uns, so 
ist die uberwiegende Yerwendung von Holzschwellen 
durehaus erklarlich. Die in Argentinien gemachten Be- 
tnebserfahrungen hatten trotzdem die Yorzuge der 
stahlernen Schwelle deutlich erkennen lassen, sodaB 
allein von deutsehen Walzwerken in den Jahren 1905 bis
1909 etwa 300 000 t StahlsehweHen nach Argentinien ge- 
liefert wurden. Seit dieser Zeit hat man allerdings dureh 
ein besonderes Gesetz die Yerwendung von StahlsehweHen 
in ISfeubaustrecken grundsatzlich rerboten, keineswegs 
aber wegen schlechter Erfahrung mit StahlsehweHen, 
sondern lediglich im Interesse des argentinischen Holzes, 
dessen Einfuhr nach Deutschland durch zollpolitisehe 
MaBregeln stark erschwert worden ist.

I/nter den geschilderten Yerhaltnissen ist es nicht 
wahrseheinlich, daB in absehb&rcr Zeit eine definitive Ent- 
scheidung zugunsten der Holzschwelle oder der Eisen- 
schwelle gefalit werden wird. Diese Entscheidung wird 
aueh kaum dadurch herbeigefiihrt werden, daB die Zweite 
Badisehe Kammer die Petition der Holzinteressenten Siid- 
westdeutschlands der Regierurig empfehlend uberwiesen 
hat, wahrend die Erste Kammer die Ueberweisung zur 
Kenntnknahme beschloB. Was aber geschehen kann, das 
ist der Ersatz der noch heute in groBen Mengen vom Aus- 
lande bei uns eingefuhrten Buchenschwellen durch cin- 
heimisches Holzmaterial, das bei vorsichtiger Auswahl und 
Bearbeitung des Buchenholzes und durch ein geeignetes 
I  m pr a gnier u ngs Yerfahren fur die Anforderungen des heu- 
tigen Eisenbahnverkehrs geeignet gemacht wird, Die 
Bestrebungen des Yereins der Holzschwelleninteressenten 
hal*-n iibrigens die Bildung eines neuen Yereins zur Folgo 
gehabt, der gegen die Ausnutzung der Buchenwaldungcn 
fiir Bahnschwellen Stellung nimmt, weil durch die Yer
wendung von Buchenschwellen die Preise dieses Roh- 
holzes in den letzten Jahren derart in die Hohe getrieben 
worden sind, daB die auf die Yerarbeitung von Rotbuchen 
angewiesene Holzindustrie sich stark beunruhigt fiihlt und 
sogar die Herabsetzung der Frachttarife vom Auslandc Ter- 
langt, um billigeres Buchenholz aus dem Atislande be
ziehen zu konnen.

Alles in allem kann man es nur ais richtig erklaren, 
daB die Schwellenfrage von unseren staatlichen Eisenbahn - 
ver wal tungen lediglich nach Griinden der Betriebssichcr- 
heit und Wirtschaftlichkeit und an der Hand der erzielten 
Betriebsresultate behandelt wird. Es diirfen dabei keines
wegs die Interessen des internationalen Holzhandels oder 
der Eisenindustrie ausschłaggebend sein. Eine mit ent- 
sprechender Eisenarmatur rersehene Holzschwelle neuester 
Art kann unter gewissen Umstanden sehr wohl mit der 
Stahlschwellc in Wettbewerb tret en, wahrend auf dic 
Dauer allerdings die fluBeiserne Rippenschwelle neuester 
Konstruktion zu immer weiterer Yerwendung gełangen 
diirfte. Auf absehbare Zeit wird aber das Holz neben dem 
FluBeisen in Anwendung bleiben, es ware in technjscher 
und wirtschaftlicher Beziehung nicht zu rechtfertigen, 
wenn man zugunsten von Interessentengruppen diese 
naturliche Entwicklung gewaltsam stóren wollte.

In  den gegen wart igen Kriegszeiten hat die Yerwen
dung eiserner Schwellen dem feindlichen RuBland gegen- 
iiber eine besondere Bedeutung. Dio russischen Eisen
bahnen, Tom Konigreich Połen abgesehen, haben bekannt-

lich eine erheblich groBere Spurweite ais die normale 
Spurweite von 1435 mm. Bei einem Eindringen des 
Feindes in unsere óstlichen Grenzprovinzen ist es de&halb 
von groBter Wichtigkeit, die Benutzung unserer Bahc- 
linieri fur russisches Fahrmaterial nach Moglichkeit zu 
erschweren. Hier ist deshalb die Yerwendung eisermr 
Querschwellen dringend zu empfehlen, weil bei diesen 
der Feind nicht ohne weiteres wie bei Holzschwellen durch 
einfaches Yerlegen der einen Schiene die groBcre Spur
weite herstellen kann, vielmehr zu diesem Zwecke be- 
somlere ewerne Quersehwellen in Bercitschaft haben muB. 
Bei Holzschwellen dagegen ist die Herstellung der groBeren 
Spurweite dureh einfache Umnagelung der einen Schiene 
verhaltni<miaBig einfach zu bewirken.

Die deutsehe Industrie auf der Baltischen Ausstellung 
in Malmo 1914.

In  Erganzung unserer Bcrichtc iiber die eigentlichen 
hiittenmannischen Abtcilungen der Ausstellung1) wollen wir 
nachstehend nur kurz auf dio Beteiligung der iibrigen deut- 
schcn Industriezweigc liinweisen, zumal das Interesu for 
dic Ausstellung infolge der Kricgszeit natur lich zurucktriti.

Die groBe Maschinenhallo, ein auch durch seine 
auBere Erschcinung ansprechender Eisenbau der Kisen- 
konstruktionsanstalt Breest & Co., Berlin, enthalt ia 
erster Linio Wcrkzeugmaschinon, von denen besonders 
groBe Ausfuhrungen von Karusselldrehbanken, Hobel- 
maschinen usw. in die Augen fallen. Auch Huttenwerks- 
Scndermasehinen sind hier zu finden. Der allgemeine Ma- 
schinenbau mit seinen einzelnen Gruppen weist mu* wenige 
Yertreter auf. Elektrische und feinmechanische Apparate 
und MeBeinrichtungen werden von der Firma Siemens & 
Halske in vorbildlicher Weise vorgeffihrt. TJmfangreich 
ist wieder die deutsche AutomobilaussUdlung und eine 
Glanzleistung die danelwnliegendo Eisenbahrihalle, in 
der dio vc-rschiedenartigsten Lokomotiven und Wagen za 
sehen sind. Bemerkenswcrt ist die Zunahme der eiek- 
trischen Eisenbahntriebwagen und unter den Ix)komotiven 
seehs verschiedene Bauarten elektrischer Schnellzuglok  ̂
motivcn. Yon Interesso fiir dio Eisenindustrie ist die Aus- 
rtistungYon Guterwagen mit Luftbremsen, die sieh in phn- 
miiBigen, langjahrigen Yersuchen gut bewahrt habensoBen.

Der Halle des Stahlwerks-Yerbandes gegeniiber liegt 
die Halle der Feuerungstechnik, Moorkultur und Torf- 
Yerwertung. Die reichc Beschickung der Abteilung fiir 
Moorkultur und Torfverwertung durch die deutsehen Be- 
horden kennzeichnet dic Bedeutung, welche die Landes- 
verwaltung dieser nationalokonomischen Frage beilegt- 
Yon besonderer Bedeutung fur die weitere Entwicklung 
der Torfverwertung Y erspricht ein NaflpreBvcrfahrea zu 
werden, bei dem durch Zusatz von trockenem Torf mit 
nicht iiber 30 %  Wassergehalt, sogenanntem Filtratiocs- 
material, im Inneren des zu pressenden P.ohmaterials 
wasserleitendo Kanale gebildet werden, so daB eine Ent* 
wasserung bis zu 55 % bei dem maBigen Arbeitsdruck von 
40 kg/qcm moglich ist. In  der Ausstellung fiir Feuerungs
technik sind dio Oelfeuerungen l>esonders gut Yertreteo, 
dio Brenner in ihren Yerschiedenen Ausfuhrungen alsZentri- 
fugalzerstauber, Dampfstrahl- bzw. PreBluftzersUuber. 
Hervorzuheben sind auch in dieser Abteilung die Y e rs c h ie 

denen MeB- und Kontrollapparatc fur Feuerungsanlizen-
Beziiglich weiterer Einzelheiten Yerweisen wir auf die 

VerCffentlichungen anderer Zeitschriften*), msbesoodere 
auf einen Aufsatz von Fr. F ro i ich3), der auch umfang* 
reiche wirtschaftliche Angalnm enthalt.

ł ) Y g l St, u. E. 1914, 13. Aug., S. 1365/70; 10. Sepi, 
a  1473/80.

*) Zeitsehrift des Yereines deutscher Ingenieure 19H*
25. Ju li, S. 1221/5; Forts. folgt. Teknisk Tkiskrift łtn4,
4. Ju li, S. 304/44 (auch in deutscher Sprache); Zeitsehrift f^ 
praktischen Mas<’hinenbau, Sondemummer 1914, S. 1/1'̂

*) „Drucksache des Yereines deutscher Maschinenbas- 
Anstalten^ 1914, Nr. 7.
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Ueber die Yerwendung hochwertiger Stahle Im Briickenbau.
Unter dieser Uebersehrift hat der bekami to Vcrfasser 

aber den Bau von Brfloken aus Nickelstahl, J. A. L. W ad- 
dell, eine neue cingchende Arbeit vcroffcntlicht, welche 
die Vorzfige der Konstruktion wcitgcspannter Brtłcken 
aus hochwertigen Baustiihlen verschiedcnster Qualitat 
iifiher beletichten soli1). Waddell untcrsucht:

1. Die Abhiingigkeit der Gewichte frei aufliegender 
Fachwerktriiger und groBer Auslegertrager von der 
Hohe der Streckgrenze des ver\vendetcn Konstruk- 
tionsmafeerials.

In  Betraeht gezogen wird gewdhnliches FluBeisen 
?on 24,5 kg/qmm Streckgrenze, Htufenwei.se stcigernd 
bis zu Baustahlen von 70 kg/qmm Streckgrenze.

2. Die Grenze der praktisehen Auaftthrbarkeit von 
Au3legcrbrUcken fOr den groBeren Teil solcher 
Materialien.

3. Die Ersparnis der Kosten bei fertigen Brtłcken unter 
der Annahme versehieden hoher Ucberpreise ftir dio 
Tonne frei Baustelle gelieferter Brtlokcntcile, und 
zwar wieder bei denselben Materialien mit ver- 
schieden hoher Strcckgrenzc.
Das Ergebnis der ersten Untersuchung ist aus den 

Kurven der Abb. 1 und 2 naher ersichtlieh. Ais Grund*

Der Blick auf dio Kurven von Abb. 1 und 2 zeigt 
nun ohne weiteres den groBen Gewichtsgcwinn bei der 
Yerwendung hochwertigerer Stahle. Die Ersparnis ist 
bei einem Materiał von 35 kg/qmm Mindeststreckgrenzo 
(entsprechend dem deutschen Nickelstalil) schon ganz. 
bedeutend, noch mehr bei 42 kg/qmm Mindeststrcck- 
grenze (dem von Waddell angestrebten amerikanischen 
Nickelstahl, fiiehe weiter unten), aueh bringt jedc weitero 
Steigerung der Streckgrenze neue Yorteile. l>io Kurven 
lassen aber noch weitcrc SchlGsse zu. Betrachtet man

B. ein Gewieht von 54 t/m ais Grenze der Wirtschaft- 
liclikeit bei der Ausfflhrung einer fluBeiserncn Ausleger-

Abbildong 1. Gewichte zweigletsiger FachwerkbrUcken (frei 
aufiiegende TrSger) aus Flufleisen und hochwertigen Bau- 

stahlea ron rerschieden hoher Streckgrenze.

lage dazu dient en Waddell Borgfaltige Gewichtszu&ammen- 
stellungen von FluBeisenbrileken, die er innerhalb der 
letzten 25 Jahro gesammclt hatte. Ebenso benutztc 
er dio Gewichtsergebnisse der bereits in Amcrika aus- 
gefOhrten Briłcken aus Nickelstald und dio rechnerischen 
Ergebnisse aus seiner frUhcren Abhandlung Iiber dic 
Yerwendung von Nickelstalil im Briickenbau*). Ais 
frager wurden dabei groBziigigo Fachwerkgebilde an
genommen, die einem ZAveigleisigen, schweren Eisen bahn- 
vcrkehr zu entsprechen hatten. Bei den Auslegerbrucken 
wionie das aus Abb. 3 ersichtliche Vcrhaltnis der Spann- 
wcit-en vorausgesetzt. Selbstverstandlich wurden nur 
diejt-nigen Teile der Konstruktion ais aus hochwertigen 
Stahłen hergestellt angenommen, welche unmittelbar in 
ihren Abmessungen ron den Spannungen beeinfluBt 
werden, wahrend allo sonstigen Teile, wie Yergitterungen, 
Verepannungen, Teile der Fahrbalm usw. immer in nor- 
walem FluSeisen gedacht sind. Der Anteil der letzteron 
Teile schwankt dabei je naeh der Spannweite zwischen 
33 % und 23 %„ Bei den Kurven fiir Briicken aua hoch- 
wertigeren Materialien ais FluBeisen oder Nickelstahl 
von 35 kg/qmm Streckgrenze hat Waddell die Ergebnisse 
teihreis© aus umfangreichen Krafteplanen gcwonnen, teil- 
«’«ise aus darauf aufgebauten Ausgleichsformeln, deren 
uedergabe aber hier zu weit fiihrcn wiirde.

l) Proceedings of the American Socictv of Civil 
Łogineers 1914, Marz, S. 663/700.

*) VgL St. u. E. 1909, 24. Marz, S. 417/22; 19. Mai,
S. 740/6,

Abbildung 2. Gewichte zweigleisfgc-r AnslcgerbrUekeii aua 
FluSeisen Eind hochwertigen Baustahlen von verschleden 

hoher Streekgrenw>.

brUcke, dann ergeben sich die entsprcehenden GroBt- 
spannweiten bei hochwertigcren Materialien zu 

620 in bei FluBeisen
715 m ,, Bauatahl ron 35 kg/qmm
795 in ,, ,, „  42 „
850 m ,, „  ,, 49 „ Mindest-
885 m ,, „  „  56 „ streckgrenze
925 m ,, „  „  63
960 m  ,, „ „  70

Abbildung 3.
Scheniatische Terteilung der angenonamenen Spaisnweiten.

Abb, 2 zeigt, daB auch bei Aufwendung von noch 
mehr FluBeisen materiał ais 54 t/m die Spannweite kaum 
mehr rergroBert werden kann, da dio bet ref fen de Kurvo 
schon nahezu tangential an die Senkrechto rerłauft* 
Anders ist es mit einem Materiał von 70 kg/qmm Streck
grenze, dic entsprechende Kurve rerlauft bei 1020 m 
Spannweite noch flacher ais die FluBeisenkurre bei 
600 m. Nach Waddell ist daher dio Au&fiihrbarkeit einer 
Aufłlegerbriicke noch bis zu rd. 1050 m Spannweite 
moglieh, obwolil bei solchen Spannweiten reine Hango- 
brdekon langst billiger werden (vgl. auch Abb. 6).

Damit war auch der zweite Teil von Waddells Unter
suchung erledigt. Schwieriger gestaltete sich der dritto 
Teil der Untersuchung, da Preise far besonders hoch- 
wertige Baustahle in fertigen Konstruktionen bis jetzt 
kaum bestehen. Auch muBte abgewogen werden, wierteł 
dio Aufpreiso sowie die schwierigcrc Ikarbeitung die 
Werkstatt- und Aufstellungskosten beeinflussen. YVaddell 
ging daher indirekt vor, indem er einen festen Preis 
je t frei Baustelle gelieferter FluBeisenkonstruktion an- 
nahm und alsdann dio Kosten ermittelte bei Ausfuhrung 
der Briicken in rerschieden hochwertigen Baustahlen,
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eraparnisse ganz oder teilwe&e wie. 
der aufheben. Namcntlich die Ueber* 
nahme einer Gewahr far eiae Mio- 
deststreckgrenze von 42 kg/qmm u&i 
mehr ist von den Htittenwł-rken 
kaum zu erreichen, obwohl bd der 
kttrzlich yollendeten MunfeipaJ. 
brlicke in St. Louis1) ea sich ł  B, 
gezeigt hat, daB nahezu alk* Pruben 
eine Streckgrenze von 42 kg/rpjna 
glatt erreichten (yorgeschriehen 
ren 35 kg/qmm). Yerteuerad wirki 
bis jetzt auch derZusatz deaNicksk 
fdr den man je Prozent Zusatz einen 
Auf preis von 40 bis 45 JC/t rechnea 
mufi. Ob sieh dieser Anfpreisin ab- 
sehbarer Zeit weaentlich enuaBigea

wenn die Preise fiir die 
Konstruktkm in diesen 
Stahlen nich frei Baustelle 
stu fen weise um je 46,3 JŁ/t 
erhahen. Abb. 4 zeigt 
demnaeh z. 3$, die ver- 
gleiehenden Kostem von 
z  weigleisigen einfachen 
Faehwerktragerlwrticken, 

wenn ein Baustahl von 
42 kg/qmm Mindest- 
streckgrenze zur Yerwen- 
dung gelangt und gleieh* 
zeitig der Preis frei Bau- 
steHe sich um 46,3 J C j t  

oder ein Mehrfaehes die
ser Zahl h&her stellt ais 
e ine entsprec he n de Fiu B - 
e ś senkonst ru k tion. A h

Emheiispreis ftir die fertig 
auf gestellt e FluBeisen-
konatruktion wurde dabei 417 J L / %  angenommen, was den 
heutigen amerikanischen Durchschnittspreisen entsprechen 
soli; die Aufstellungakoąten allein wurden zu 20%  dieses 
Preises in die Berechnung eingeftthrt. Die Abbildung 
zeigt die groBen Ersparnisse bei maBig hohen Aufpreisen. 
Sie zeigt auikrdem. daB bei hohen Aufpreisen unter Um- 
standen, namcntlich bei weniger groBen Spann weiten, die 
reine FiuDeisenkonstruktion biliiger ist ais die Konstruk- 
tion aus hochwertigem teurem BaustahL Entsprechend 
zeigt Abb. 5 die yergleichenden Kosten yon z weigleisigen 
Auslegerbr&cken, wenn ein Baustahl von 42 kg/qmm 
Mindeatstreckgrenze yerwendet wird und die Preise der 
Konstruktion frei Baustelle wieder atufen weise sfceigen. 
Ais Grundpreis fdr die fertig aufgestellte FluBeisen- 
konstruktion wurde dabei 463 M / i  angenommen, wobei 
wieder die Aufsteliungskosten 20 %, dieses Prekes aus- 
machen sollen. Man kann nun schlieBlich noch aus den 
einzelnen Kostenplanea dlejenigen Kurven ffir denselben 
Ueberpreis der Konstruktion frei Baustelle yergleichend 
zusararaensteilen und hat dies Waddell in seiner Abhand*
i ung far einen Ueberpreis von 231,50 J t j t  getan. In  
Abb. 6 fet diese Zusammenstellung fur groBe Ausleger- 
bracken wiedergegeben. Die Abbildung zeigt klar die 
Yerkehrtheit, einen Nickelstahl von 35 kg/qmm Mindest- 
streekgrenze zu verwend«n, wenn man fdr denselben 
Ueberpreis einen gleiehen Stahl mit 42 kg/qmm Streck
grenze bekommen kann.

Die wirtschaftlichen Yorteile dureh die Verwendung 
lioehwertiger Baust&hle bei Brttcken von groBen Spann* 
weiten sind also erwiesen, Die Frage ist jetzt nur noch 
die, ob die Hat t en - und Walzwerke solche Stahle zu den 
Preisen zu Itefern Yermogen, wie oben angenommen, 
WaddeU ist dte&bezaglich mit der Entwieklung der Yer- 
hiUtnisse nieht zufrieden und beklagt es sehr, daB die 
Hftt ten werke sich so wenig Mtthe bei dieser wiehtigen 
Sache geben und dureh hohe Fordeningen die Gewiehts-

■
-

AbbSJdung 5.

Yergleicheude Kostea 

zwelgWslger 

briłcken aus Pluil îsea 

und Stahl voa 4i

StreckgwDie.

S p o / t r t t r c / f e  ^  n i

lassen wird, vielleicht dureh Yerwendung yon Ferronkkei, 
ist sehr fraglich. Waddell ist kttrzlich von zwei der groCten 
europJUsehen Kickelerzeugem —  Kamen werden luckt
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Abbildung 6. Tergl«Jeti«nde Kosten zwelgleisiger Ausł«gw- 
brUcken aus Stahł rer^obiedeuer Streckęrenzc und bd  

Aufprcis Ton dureh weg 231,5 J t / t  frei Baust-elie.

genannt —  gesagt worden, daB sie reines Kickel in 
Mengen zu etwa 1,85 M f k g  zuliefem  in derl̂ age wires- 
Die Richtigkeit dieser Zahl muB indessen be*we«̂  
werden, da reines Nickel in Warfelu oder Stangen^ 
jetzt kaum yiel unter dem doppelten Preise zu h»beo

Ygl St. u. E. 1913, 18- Sept., S. 1549/^w

M / i  A u f o r r is  J > v /  £ w s / v 0 t  
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Abbilduug 4. 
Vergleichetide Kosten 

tweiglełsiger Pachwerk- 
brlicken aus FłuSeisen 

und Stahl von 42 kg/qmm 
Streckgrenze.
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Zahlentafel 1* Leistungon d©s Lokom  o tors.

1 :5 0  1 : 200 L : 600 1 : 1000 j l : oo
; GeftehwimHjjk. in km/st 3 bis 15 3 ba 15 3 bis 15 3 bis 15 3 bis 15 I
Zugłeustatig in kg . 48600 „ 12700 j 100000 ,* 38000 128000 54300 138000 „ 63400 150000 „  76000 i

: Zuglektong in loeren j- 
Efaen'bahn wagen von
7,5i  Etgengewieht . 0 „  2 14 ,, 4 18 »t 6 18 ,« 8 20 ,, 10 j

war und mangel* grdOerer Aufschltisse an Niekelerzen, 
auch so rasch nicht viel bilłiger werden wird. In Deutseh- 
land ist man aus diesem O rundę bei der Herstellung yon 
Nicidatahl zu Konstruktionazweeken wesentlieh unter 
den amerikanischen Zuschl&gen geblieben, bei 2 bis 2 H  % 
anstatfc 5% bis 4 %. Eine weiter© VcrbiHigung kann er- 
zielfc werden durch teflweisen Ersatz des Nickels durch 
das biliigere Chrom, und zurzeit wird die Rheinbrtieke 
iu Koln aus einem solehen Chrom'Nickel* Stahl bcsondcrer 
Zusammensetzung«— dic Prozent© der einzelnen Zusiitze 
sind meines Wissens noch nicht veróffentlieht •— her- 
gestelit, SchlieUlich ware noch zu erwiŁgen, ob nicht ein 
Baustahl ron 42 kg/qmm Mindeststreckgrenzo ohne 
jegliche Zuaatze, nur durch besonders sorgfaltige Schmel- 
tungen, hergestelit werden konnte, eine Aufgabe, die wohl 
alier Anstrengungen und auch kostspicligercr Yerauehe 
wert vrare. Ein grotłes Problem wird es nattirlich sein, 
einen noch bearbeitungsfahigen Baustald von 63 kg, ja 
sogar von 70 kg/qmm Mindestatreck- 
grenze herzustellen, wie ihn Waddell 
in seinen neuen Untersuehungen zu- 
nachat theoretlselł angenommen hat.
Ob dieses Zie.1 je erreicht werden 
wird, eraeheint fraglieh. F iir die 
Brftekenkonstrukteure w(lrd© es 
aber Perspektiven eroffnen und die 
Mogliehkeit der (Jeberbrttckung von 
Spannweiten naherficken, die bis 
jetzt hoohstens mit dem reinen 
Kabelbrflokensyatem Aussichten auf 
Bewaltigong hatten.

2)t>3U8* F. Bohny.

lassen wird. Die zur Herstellung dieser Yerbiudung net* 
wendige Yorrichtung, die Kuppelwinde, ist auf der Mitte 
der Piat t form gelcnkig aufgebaut (vgl. Abb. 1) und wird 
durch Federn in ihrer aufrechten Lage erhalten. Der 
obere aus Profileisen und Blechen zusammengesetzte 
kastenformigeKopf ist mittels einer Sclirauben3pindel und 
des Handradea a heb* und senkhar. Zur Kupplung fahrt 
der Lokomotor an den zu verschiebendcn Wagen heran, 
wobei ein in dem Konsolkasten federnd befcstigter Haken 
in den Zughaken des Elsenbahnwagens selbsttatig ein- 
greift, worauf diese Verl>indung dureh das Handrad b 
unter Spannung gesetzt werden kann. Bei Hochwinden 
des Konsolkastens durch das Handrad a greifen dann 
Nasen c der an) unteren Ramie des Konsolkasteris befind- 
lichen, durch eine Flugelmutter veratellbaren Flacheison 
hinter die Kopflelste des Eisen bahn wagens, und bei 
weiterem Anheben wird unter Wirkung des Wagen* 
gewichtes durch Drehen des Konsolkastens um dic

Der Lokomotor, ein neues Rangler- 
fahrzeug.

Hat sich bei groCen Eisenbahn* 
stationen und fiir schweren Rangier- 
betrieb die Dainpflokomotive auch 
ais ein sehr brauchbares und wirt- 
scbaftliches Betriebsmittel erwiesen, 
das diese Stellung in Zukunft vor- 
asasiehtlich auch behaupten wird, 
feo beetand in dieser Beziehung fiir 
das Rangierwesen industrieller Wer- 
ke, in denen nur eine geringere An 
tabl leerer und beladener Eisenbahn - 
wagen r.u verschieben waren, ein ge- 
wisser Mangel, da eine Lokomotivc 
mcht entsprechend ausgenutzt wer
den konnte. Notgedrungen ist man vielfach sogar 
noch bet dem Handbetrieb geblieben- Diesem Mangel 
Yersprichfc die neue zu beschreibende Yorriclitung abzu- 
kelfen, iiber die uns J. F rje d  berichtet.

Der lokomotor besteht aus einem kleinen Triebrad- 
gestell, aus kraftigen Winkel- und U-Eisen zusammen- 
gebaut, das einen Automobilmotor mit den zugehorigen 
11 berset zungagetrieben fur drei Vorwarts- und eine Riick- 
wartsgaichwindigkęit tr^gt Die Maschine kann dureh 
Kapp-)ung auch auf eine kleine Spillwinde geschaltet wer
den, deren Kopf an tler einen Langsseite des Triebgestelłos 
ŁeOtóasteht, wie aus Abb. 1 deutlich z u erkennen Ist. Das 
weseutliehe Kennzeiehen des lx> komo tors ist nun, daO 
■iieses Triebgestełl mit dem zu Y erseh ieb en d en  Wagen in 
starre Verbindung gebracht und mit einem Teil des Wagen- 
gewichtes zur ErzieJmig der notwendigen AdhSsion be-

Abbildung 1. Aeskht dej* Lokwnotoiit.

Anlagekante d Triebgestell und EisenbaŁnwagen ein 
einbeitliches Ganzcs. Gegen ii Ik t der LokomotWe zeichnet 
sieh der lokomotor dureh sein geringes Gewicht aus, das 
nur ł / l0 bis l / l t  von dem einer entsprcchenden LokomotiYe 
ausmaeht. Danebcn btisitzt er die Vorziige des Ver- 
brennungsmotors, Tor allem jederzeitige Betriet«bereit- 
schaft und Betriebsmittclverbraueh nur bei Benutzung. 
Das Spili ermoglicht u. a. auch ein© mechanisehe Bet&ti- 
gung der Drehscheib©, Zahlentafel 1 gibt ein Bild von 
der* Leistungsfahigkeit des durch Patent© gcechiitzt-en 
Lokomotors, der nach den Angaben nnserea Gewabra
ma nnes vor der K g l Eisenbahndirektion in Ludwigs- 
hafen a, Rh. in zahlreichen Yersuchsfahrien seine Feuer- 
probe glanzend bestanden hat und inzwlschen aueh schon 
in Werken der chemischen GroBindustrie zur Einfiih
rung gekommen Ist.

XXXVILm m
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Deutsches Museum von Meisterwerken der Natur- 
wissenschalt und Technik.

Mit RUcksieht auf die gegenwartigen politischen Ver- 
h&ltnuse werden in diesem Jahre die sonst iiblichen Ver- 
anstaltungcn gelegentlich der Jahrcsvers&mmlung des 
Deutschen M useums unterbleiben. Ka bleibt vorbehalten, 
fntweder eine rein gesch&ftliehe Sitzung zur Faasung der

notigen Besehliisse einzuberufen oder die erforderlichwi 
Ahstimmungen sehriftlieh zu bewirken.

Hilttenmannischer Herbstłerien-Kursus an der Kgl.
Bergakademie in Clausthal.

Der ron der KgL Bergakademie in Clausthal unter 
Leitung des Professora Oaann geplantc huttenmanntoie 
Herbstferien-Kursus findet in Anbetracht der Kricgshge 
nicht statt.

Patentbericht.
D eu tsch e  G ebrau ch sm usterein tragun gen .

31. August 1914.
KL 10 a, Nr. 614 782 und 614 783, Koksofentiir. 

Fahrendeller Hiitte, Wibterberg &  Jiires, Bochum,
KL 10 a, Nr. 614 7Ś5. Selbst dichtendes Diisenrohr 

fiir Koksofen. August Kleinholz, Maximilian bcillam in i.W.
KL 19 a, Nr. 614 385. SchienennageL Zachariaa Otto 

Fischer, Moccasin, Montana, V. St. A.
KL 49 a, Nr. 614 734. Stiitzlager fiir Radsatzdreh- 

b&nke. Maschinenfabrik „Deutschland", G. m. h. H., 
Dortmund.

KL 49 b, Nr. 614796. Yorriehtung zum mechanischen 
Kntfernen der Błock- oder Bram men -Kn den aus Scheren. 
Deutsche Maschinenfabrik* A. G., Duisburg.

D eu tsch e  R eichspatente.
KI. lb , Nr. 273 287, vom 25. April 1913. A ldo 

B ib o lin i und P iętro  K ib o n i in  Agordo, Ita lie n . 
K U k t r o ^ t i i t i s c h e r  S c h e i d e r  z u r  T r m n u n g  d e r  B e M u  n d t e i l ?  

e i n e s  G u l e *  m t c h  i h r e r  P e r m e a b i l i t a l .

Ueber einem nicht elektmierbaren Fordermittel (end- 
losea Band a) ist eine ąuer zur Forderrichtung nach beiden 
Sei ten ansteigende Polflache b, deren Kriimmung wahrend 
des Betriebes &nderbar ist, angeordnet, deren l̂ ange etwa

Zur Erzeugung der Zahne durch Einpressen 
Furchen in den Feiłenkorper dient eine Schneidschei',e * 
mit scharfem, ev. mit Hieb versehenem Schneidanifa£& 
die in Richtung der zu erzeugender. Furche umUuft.

KL 7 e, Nr. 272 427, vom 28. Juni 1911. Joh. Kor* 
tin g &  Co., G. m. b. H., in  JLintorf-D tisseldorf. Vwr- 
b a d c e n p r e s s e .

Die Erfindung bezieht sich auf Vierbackenpre«sea zur 
Herstellung der Spitzen von Drahtstiften mit zwei gegen-

dem Abatande zwischen der Aufgabe- und der Entnahme- 
Yorrichtung entspricht. Infolge der Kriimmung der Pol
flache werden die zwischen ihr und dem Fordermittel sich 
mehrfach hin und her bewegenden Kornchen des Auf- 
bereitungsgutes allmahlich derart Yoneinander getrennt, 
daB die mit hoher Permeabilitat quer zur Bewegungsrich- 
tung dea Fordermittcls aus dessen Iitngsachse entfernt 
werden, wahrend samtliche Kornchen mit geringer Per- 
meabilitat darin verbłeiben.

KL 12 e, Nr. 272 384, vom
28. Ju li 1912. H e in rich  G rien 
in  Wiem L u f l r e i n i g u n ę « v o r r i c h - 

tung.
An einem Rahmen a des 

Behalters b, dem das unreine 
Gas durch c. zugefiihrt wird, 
ist eine Haube d aus durchl&s- 
sigem Stoff befestigt, die sich 
nach oben konisch verengt und 
einen Ring e tr&gt. Durch das 
mittels des Yerteilers f zerstreute 
Gas wird die Haube d in auf- 
rechter Stellung gehalten und 
gleichzeitig so stark geschuttelt, 
daB die angesetzten Staubteil- 
chen abfallen und in dem ab- 
nehmbaren Unterteil f sich sam- 
meln.

einander bewegtcn, je eine festc und eine bewegliche Backe 
tragenden Haltern, deren Backen sich auf einander stOtieo.

Jeder der beweglichen Preł5- 
backen a wird yon einer Stell* 
schraube b gefiihrt und liegt k#e 
in einem in Richtung der H&lter- 
bewegung verschieb baren Gleit- 
stiick c, das durch eine Feder d 
nach dem Werkstuck und gegen 
einen Anschlag e bewegt wird. 
sodaBdieHalterteile zumDurch- 
schlagen eines Kopfstauchstem- 
pels geoffnet werden konueu.

Kl. 31 a. Nr. 272 303, vom
26. Februar 1911. Franz de 
B u ig n ć in Magdeburg. 
t r i s c h e r  O f e n  zum G i t f i t n  

, s c h w e r s c h m e l z b a r e n  u n t e r

D r u c k  u n t e r  B e n u t z u n g  t in e s  m il  

d e m  O j  e n  j u t  rtrbuiukne.n  .1 «•*- 
f l u / J r o h r s .  Das AusfluOrohr a 
des Tiegc^l b ist mit dem Deckel 
c desselben fest rerbundeo, so 
daB es beim Senken des Tiegcls, 
was btd Beendigung oder Unter- 
brechung des GieBens erfolgt, 
im Ofen verbleibt und aufier 
Beruhrung mit dem im Tiegei 
erstarrendwł Metali kommt 

KL 49 d, Nr. 272 374, vom 26. Juni 1910. Johana 
U f er in D uderstadt, V o r r i c h t u n g  z u m  E n e v g e ^  w  

Z a h n e .  eon R u n d - b z w .  I J a l b r u n d f e i l e n .
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S t a t is t is c h e s .
Rohelsenerzeugung Deutschlands') Im Juli 1914.

Erzeugung au

JlMirU- Monat
0 ie Sereirohelsen 
uiid GuOwaren 

.Tstfr 
SchmeUung

i Bessemer*

Roheisea

Thomas-

Roheiicn

Stahl- atld 
Spiegeleisen 

einschl. Fcito- 
rnangan* Ferro- 
sillriujn u A '\ \

Puddel-
roheisen
(ohne

Spiegeleisen;

Oesanat- 
er7.eugung nach

Bezirkett
t t t t t ___________ t________

Rheialand-Weat- t Ju li 1014 114 572 17 662 420 756 119 504 2 594 675 088
faleń.............../ „  1913 147 r>88*) 33 699 388 496 116 128 0 055 691 96tiz)

Siegerland, Kruis | 
Wetzlar und ; „  1014 29 621 750 — 28 163 7 309 64 843
Hessen-Nassau. | „  1913 35 0905) 626 — 42 248 9 022 86 986*)

Schlesicu | .. 1914 5 808 664 19 670 36 612 21 508 84 262
.. 1913 6 851 398 21 020 37 619 20 702 86 588

Norddoutachland \ „ 1914 29 803 --  ' __ 6 765 123 36 691
(Kustenwerke). | „  1913 30 035*) 643 — 21 396*) 60 86 2193)

Mitteldeutschland j „  1914 3 980 *— 24 494 12 924 — 41 398
„ 1913 *) —. 25 085 *) - — ‘ )

29 222Siddeutsohland u, J 1914 7 217 — . 21 692 313
Thuringen. . . j „ 1913 6 059 — 19 831 545 306 26 74 1

Saargebiet . . . j „  1914 U  090 — 104 063 — _ 115 153
„  1913 12 354’ ) — 106 334 — 118 688*)

W ir t s c h a f t l ic h e  R u n d s c h a u .
Deutsche Drahiwalzwerke, Aktien-Gesellschaft, zu 

Dusseldorf. — Nach einer Mitteilung des Walzdraht* 
vcrbandes wurde der Preis fiir Fiu Belsenwalzdraht fiir 
oeue Abschlusse um 20 J L  i .  d. t erhoht. —  Der Yersand 
vc» P.oh walzdraht betrug im A ugust d. J. i H r  das 
Inknd 7400 (im Ju li 22900) t und far das Aualand 550 
(16 500) t, zusarumen mithin 7950 (39 400) t.

Aus der englisehen Eisenindustrie. — Einem in der 
Ugî presse yeroffent lich ten Privattelegramm zufolge 
haben die schottischen Stahlwerke die Preise ihrer Er- 
zeagnkse von etw% 7 auf 9 £  erhoht, da gegen wartig 
der deutsche Wettbewerb ausgeschlossen ist. In  Schiff- 
fahrtskreisen herrscht ernstliche Verstimmung iiber die 
Preiserhohung fur Schiffsplatten. In  den M asehinen- 
fabrik en in Manchester nimrnt die Arbeitsloeigkeit be- 
trachtlich ab und die Herstellung normaler Zustande wird 
m wenigen Tagen erwartet. Die Besserung machto sich 
tiach den gro Ben Auftragen der Admiralitat f iii- Masehinen, 
kchiffsgeschuUe, Munition usw. bemerkbar. Ferner wur- 
den viele Auftrage erteilt, die sonst in Deutschland unter- 
gebracht worden waren.

Aenderung der Ausfuhryerbote fiir Eisen und Stahl 
und fur Rohstoffe der Eisenindustrie. -— Die ISekannt- 
machung des Reichskanzlers vom 31. Ju li, die jegliche Aus- 
fulir von Kisen und Stahl verbot, lat nunmehr dahin abge- 
iindertworden,daB le d ig lich n o ch  verboten is t, nach- 
stehondł* Gegenstande aus- oder d u rch zufu h ren : 

Blockc, Platinen, Knuppel, Tiegelstahl in Blócken, be- 
*onders sogenannter Spezialstahl (Chromstahl, Nickel- 
stahl, Wolframstahl, Werkzeugstahl u. dgl.), 

Śebmiedbares Eisen in Staben (ausgenommen Trager, 
Form- und Bandeisen), besonders der rorgenannten 
Speziabtalilarten,

WeiS bleeh,
Stahlflaschen, Stahlkorper fiir Geschos.se, roh und vor- 

gebohrt,

4) Nach Mitteilungen des Yereins Deutscher Eisen- 
f btahl-Industrieller. Yon den lothringiachen und 
itxenib8iś^ehen Werken waren bisher keine vollsfcan- 

Angaben zu erlangen. Auf die endgultige Zu- 
^rasnenstellung kommen wir noch zuruck^

) Berichtigt.
*} Zusammen mit Mitfceldeutschland.
) Unter Norddeutschland enthalten

Spaten und Sc hau fein,
Hacken,
Hufeisen, Sehraub- und Steekstollen,
Drahtseile, Stacheldraht, Hufnagel,
Biichsen, Haus- und Kuchengerate aus WeiBbleeh, 
Anker- und Schlffsketten, Ketten zur Kettenschlepp- 

sc hi f fahrt,
Trensen, Kandaren, Steigbiigel, Sporen, Beschiage und 

sonstige Reit- und Fahrgeschirrfceile aua Eisen, 
Eisensand und Stahlspane, Brucheisen, Alteisen (Schrott) 

und Eisenabfalle aller Art.

Das Ausfuhrverbot fiir Eisen und Stahl, roh und be- 
arbeitet und in Erzeugnissen aller Art, ist somit einer 
durchgreifenden Aenderung unterzogen worden. Es unter- 
liegen somit nu r oben angefuhrte Gegenstande dem Aus* 
fuhrrerbot. Dem A usfuhrverbofc u nterłiegen nieht 
m ehr u. a. die unten aufgcfuhrten Waren. W ir weisen 
jedoch darauf hin, dafl zwischen dem folgenden und dem 
yorstehend wiedergegebenen Yerzeichnis emWidersprueh be
steht insofern, ais einmal fiir „Blócke, Platinen, Kniippel‘% 
also Halbzeug, die Ausfuhr verboten und an anderer 
Stelle die Ausfuhr von Hohluppen und Rohschienen (also 
ebenfalls Halbzeug) erlaubt wird. Nach unserer Kenntnis 
der Dinge sind Yerhandlungen im Gange, die diesen Wider- 
spruch beseitigen und wahrseheinlich dahin f uhren werden, 
daB die freie Ausfuhr fur Halbzeug aller Art, ausgenommen 
sog. Spezialstahl (Chromstahl, Nśckelstahl, Wolframstahl, 
Werkzeugstahl u. dgl.) bewilligt wird. Ferner kann es 
nach dem Wortlaut der amtlichen Bekanntmachung 
zwreifelhaft sein, ob ,,Stabeisen“ unter die frelgegeben^n 
Gegenstande fallt. Es ist jedoch anzu nehmen, da6 dic 
Ausfuhr dieses Erzeugnisses ebenfalls erlaubt ist, itnuier 
allerdings unter der Yoraussetzung, daB es sich nieht 
um Spezialstahl handelt, Eine AufkJarung uber diesen 
Punkt ist gleichfalls noch zu er w arte n.

Roheisen,
Rohren, auch Rohrenformstiieke aller iirt, 
Schmiedbarer und nieht schmiedbarer GuiS (auŁk*r 

Stahlflaschen und Stahlkorpem fiir Geschosse), Roh* 
luppen, Rohschlenen,

Tr&ger, Form- und Bandeisen,
Bleeh aller Art (auBer WeiBbleeh), auch gepreSt, ge» 

buckelt, geflanscht, geschweiBt, gelocht, gebohrt, 
Draht aller Art (auBer Stacheldraht),
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Dampfkessel und Dampffasser sowia zusammengesetzte 
Teite iron sołchen, auch mit Ausrśistung (Armatur)
verse.hen,

Ankertonnen (Rojeń), GasbehSlter, Wasser- und andere 
Bchalter (Reservoire), GefaBe und Gera to fiir Fa
briken sowie fiir Brauereien und Brennereien, auch 
mit Ausriistung (Armatur) versehen, und zusammen
gesetzte Teile von sole hen Geraten und GefaBen, 

ltohrenTerbindungsstiłeke und Ausrustungs-{Armatur-) 
Stiicke aller Art fiir Dampfkessel, Darapffasscr und die 
anderen rorgenannten Bchalter und Gerate, 

Schraubstocke aller Art, Am bossę, Sperrhórner, Anker, 
Brecheisen,

Hammer aller Art,
Kiobeu, Rollen zu Fiaschenzugen, Winden usw., 
Blatthaken, Kucbenpfannen, Kohłenloffel, Schmclz* 

łoffel, Feuergerate, Pflugseharen, PflttgBtrcichbretter, 
Beu-, Bfinger*, Riiben-, Koks- und ahnliehe groBe Gabełn, 
Sensen, Sicheln, Strohmesser,
Iłandsagen und Sigeblatter,
Feilen und Raspeln,
Bohrer aller Art, Zangen. Reb-, llosen-, Hecken-, Baum-, 

Blech-, Schafscheren, Beitel, Stemmeisen, Hobeleisen, 
Rohrsehneider, Bohrknarren, Rohrdiehter, Maschinen- 
messer, Gewindeschneidzeuge, Schneidzirkel, 

Reibahłen, Frasen, MeBwerkzeuge,
Aexte, Beile, Zug-, Wiege-, Hackmesser, grobe Kuchen* 

und Gartenmesser, Hand- und Klobsehrauben, steli- 
bare Schraubenschliissel, Schraubzwingen, Spann- 
werkzeuge, Bohrwinden und alle anderen Werkzeuge, 

ł^luge, Kultivatx>ren, Grubber, Kartoff elgraber, Eggen, 
Handrechen, Pferderechen, Wiegevorriehtungen, B ii - 
geleisen, Tierfallen, Riemenverbinder, Riemenspanner, 

K ratzenbesehlage,
Spindełn,
Sonstigo AtL*riistungsgegenstande tur Spinn- und Web* 

masehinen,
Aehsen und Achsenteile, Wagenfedem, ausgenommen 

solche fur Kraftfahrzeuge,
Drahtgefłeehte, Drahtgewebe, Draht bOrsten, Draht- 

kdrbe, Stiefeleisen,
Schrauben aller Art,
Nłete (ausgenom men solche fur Reifen von Kraftfahr- 

zeugen),
Hakea aller Art,
Kisten- und Sarggriffe, Splinte, Krampen,
Schnalłen (mit Ausnahme derjenigen fiir Reit- und Fahr- 

gesćhirre),
Rosettenstifte, Sprungfedern aus Draht, Heftel, Ocsen, 

Nagel (mit Ausnahme von Hufnageln),
Draht^iifte, Klammern und Schlaufen aus Draht, 
Gesehnittene Nagel (Tacks, Semenem, Aufzwiekstifte}. 
Rlechwaren aller Art (mit Ausnahme der Biichsen und 

der Haus- und Kuehengerate aus WeiBbleeh),
Ket ten (mit Ausnahme der Anker- und Schiffsketten, 

der Ket ten zur Kettensehłeppsehiffahrt und der An- 
trieb&ketten fiir Kraftfahrzeuge),

Schlittschuhe und Rollschuhe,
Bau- und Mobelbcschłage u. dgL,
Sehlo&ser und Schlusseł,
Geldsehranke und Geldkasten (Kassetten),
F.isernc Mobel, gepolstert und ungepolstert, Turngeratc, 
Feine Schnekłwaren (ausgenommen Waffen), 
Stahłkugełn,
Kuustschmiedearbeiten,
Schirmgestelle,
Federn (ausgenommen solche fiir Handfeuerwaffeu), 
Blankscheite (Pknehetten). Sehreibfedern,
Nadełn (ausgenommen sotche fiir chirurgisehe Zwecke).

Aktiengesełłschafi Rolandshułte, Wełdenau-Sieg. —
Wie wir dem Beriehte dea Yorstandes entnehmen, hat 
das am :KX Juni abgelaufene Geaehaftsjahr 1913/14 ein 
befriedigendes Ergebnis gezeitigt, obwohl seit seinem Be-

Des weiteren ist das Ausfuhrverbot fiir Eisenbaha- 
m ate riał usw. geiindert worden. Es fałłen darunter nur 
noch folgende Gegenstande:

Kraftfahrzeuge (Motorwagen, Motorfahrrader) und Teile 
davon,

Łuftschiffe, Fmballons, Flugmfischinen aller Art und 
Drachen sowie die zu ihrer Herstelłung und zusa Be- 
triebe der Luftschiffahrt dienenden Gegenstande, wie 
Flugzeug- und Luftschiffmotoren nebst Zubehór und 
Ersatzteilen, Aeronautische MeSinstrumente, Photo- 
graphische Apparate, Luftschiffhałlen und Hallcn- 
teilc, Wasserstoffgas, Zellen und Zellenstoffe fiir Luft- 
schiffe und Ballons, Ałuminiumrohre, Stahlfłasehen, 

SchiffsgefaBe aller Art und Teile davon, 
Telegraphen-, Funkentelegraphen- und Feriispn-ch- 

anlagen nebst Zubehor.
Dem A u sfu h rve rb o t u n terłieg en nicht mehr 

folgende Artikel:
ELsenbahnschienen aller Art,
Eisenbah nseh welltm,
Eisenbahnlasehen und Eisenbahnuntcrlagsplatten, 
Eisenbahnaelwen, ELsenl>ahnradeisen (Naben, Radrtrifeił, 

Radgestelle, Radkranze), Eisenbahnrader, Ewenbahn- 
radsatze,

Eisenbahnlaschenschrauben, Schwelleni5chraubei), Sj»ur* 
stangen, Klemmpłatten, Hakennageł. 

Eiscnbahnwagenbeschlage, Eisenlmhnpuffer, Eisenbaha* 
weichen- und Signałteile,

Eisenbahnwagenfeilern und Ihifferfedern, 
Lokomotiven aller Art und Tender,
Eisenbahnwagen aller Art,
Fahrrader (auBer Motorfahrradern) und Teile davoa- 

Das Yerbot der Ansfuhr und Durchfuhr von Roh- 
sto ffen  der Eisenindustrie ist dahin ergiinzt worden, cia0 
neben der Ausfuhr von „Eisenerzen, auch Sehiacken vom 

Metallhiittenbetricb und cisenhaltigem Schwefelkies" 
aueh die Ausfułir verboten worden ist fur 

(liro  merze und Chrom metali,
Mangan und Manganlegicrungen,
Schwefelkies,
Wolfram erze,
Graphit,
Putzwolle,

Ausnahmetarif 7k  fflr Eisenerz von Lubeek nach des 
Hoehofenstationen des Ruhrbezlrks und nach Frieraers- 
hełm1). —  Dio von uns nach dem „GemeinsamenTarif- ut-'i 
Yerkchrs-Anzeiger“ mitgeteiłten Frachtsatze sind inz«i- 
schen von der Eisenbahnverwa3tung richtiggestelłt woroea 
Sie lx‘tragen in Pf. fiir 100 kg (oder in ftir 10 t) naefc 
Apłerbeck 46, Bergeborbcck 48, Bochum Siid 47, P̂ *̂ ' 
feld 47, Dortmund Yschbf. 40, Dortmunderfeld 4T, Duis
burg-West 49, Duisburg-Hochfeld Nord 49, Duisbuig- 
Hochfeld śud 49, Duisburg-Ruhrort 49, Eving 46, Frie- 
mersheim 50, GeLwnkirchen-Schałke Siid47, Gelsenkirch''!.1- 
Schalke Siid (Hochofen) 47, Hamborn - Neurauhl i%  

Haape-Harkorten 49, Hattingen (Ruhr) 49, Hordę 4.. 
liórde-Hacheney 47, Kupferdreh 49. Miilbeiffl (RuHr|- 
HeiOen 49, Mulheim (Ruhr)-Styrum 49, Oberhausen (Fiv 
Gutehoffnungshiitte) 48, Oberhausen West 49, Prśisidf*flś 
47, Ruhrort Hafen (alt) 49, Steele Nord 48.

Der europaische Krłeg und die nordamerikanisek* 
Eisenindustrie. — In  den in der Yorigen Numm r̂ d /- 
auf S. 1469 unter der gleichen Uełx‘rschrift reroffeDtlk  ̂
ten Ausfuhrungen mu B in der rechten Spalte, t m  ■> 
von obm  statt „Roheisenmangełs4* heiBen „RohtiR^* 
mangels**.

ł ) Ygl. St. u. E. 1914, 3. Sept., S. 1468.

ginn die Roheisennachfrage łangsam a k r  stetig *ur̂ ‘ 
ging und die lYeise seit Anfang 1914 wesentlich 
geben muBten, ohne daB sich die Preise d<*s RofaioaU1̂  
in entspreciiender Weise erniedrigien. Ende Sep^--1̂
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1913 wurde der kleine Ofen der Haardtcr Hiitte nieder- 
geblasen. Nach Eroeuerung \on Gestcll, Ilast und Gicht- 
ęprschluB wurde dieser Ofen im April 1914 wieder in 
Betrieb genommen. Ofen 11 wurde im Januar 1914 aus- 
sjsblasen. Die elektriselie Anlage und dic Schlaekenstein- 
fabrik waren ausrcicheml beschaftigt. Die Grube Gilberg 
arbeitete wieder mit einem kleinen UeberachuB, eine Aus- 
beuteYerteilung kommt jedoch nieht in Frage. —  Unter 
EinsebluB von 59 898,23 , K  Yortrag aus dem Yorjahro 
ergibt sich ein Rohgewinn von 221 788,59 ,(t. Der Auf- 
sichtsrat beantragt, hiervon 81 000 . K  zu Abschreibungen 
ia rerwenden, 5817,40 .K Tantiemo an Yoratand und

Aufsichtsrat zu vergiiten, 81 000 JŁ ais Dividende (6 %  

gegen 7 %  i. Y.) zu verteilen und 54 151,19 Jt auf neue 
Keclinung yorzutragen.

Verelnlgte Stahlwerke van der Zypen und Wlssener 
EiscnhUtten, Aktlen-Cesellschaft, Koln-Deutz1). — Die 
am 4. September abgehaltene Generalversammlung be- 
schloli, dic Diyidende fiir 1913/14 nicht sofort auszuzahlen, 
sondern erst ilann, wenn der wirtschaftliehe Yerkc.hr 
wieder ciuigermaBcn gercgelt ist, langstetia aber vier 
Wochen nach Friedensschlull.

■) Ygl. St, u. E. 1911, 27. Aug., S. 144.5.

D er  E isen au sfu h rh an d el und der eu rop S isch e K rieg.
Iu der vorigpn Nuimner dieser Zeitschrift haben wir 

AeuOerungen der ainerikanischen Fachprcsse wieder- 
gegeben, aus denen herrorgeht, daB man jenseita dea 
Ozeans ais Folgę der europaischen Kriegswirren fiir dic 
nordamerikanische Eisenindustrie anscheinend einen for- 
demden EinfluB auf die zukunftigo Entwicklung der 
Kaenaasfuhr der l Tnion erhofft. Diese Hoffnung er- 
scheint nicht ganz unbegriindet, da zwcifelloa die Móg- 
iichkeit besteht, dali es der Eisenindustrie der Union 
gełingen konnte, in der Zeit der Ausachaltung des euro
paischen Wettbewerbes von wichtigen Teilen das Welt- 
marktes in diesen Gebieten auf Kosten Deutschland*, 
GroiJbritanniens und Belgiens festen Fu U zu fassen. Es 
durfte deshalb von Interesse sein, die Bodeutung dieser 
Gefahr fiu- den deutschen Ausfuhrhandel in Eiscn einmal 
karz zu beleuchtcn.

Die Zeit liegt nicht allzufern, zu der man den 
Vereiuigten Staaten neben anderen ,,unbcgrenzten Mog- 
lichlceitcn“ auch dio Fahigkeit zusehreiben zu mussen 
glaubte, in absehbarer Zeit den Handelslandcrn der alten 
Wcłt ihre fiihrende Stellung auf dcm Weltraarktc abzu- 
riiłgen. Besonders stark waren diese Befiirchtungen fiir 
das Gebiet dea Eisenliandels, und hier in erster Linie 
schienen sie auch durchaus berechtigt. Begriindet in den 
fast uncrschopflichen Vorraten an Yorzugliehcm Iloh- 
niaterial in Yerbindung mit verhaltnLsmaBig niedrigen

Gestchungskoaten und einer, durch das riesenhtffto Ab- 
satzgebiet im Inlande auch nach auBen bedington StoB- 
kraft, schien die amerikanische Eisenindustrie tatsachlich 
dazu boru fen, den Łowenanteil des Welthandels in Eisen 
und Stahl an sich zu bringen, sobald ein gewTisser Satti- 
gungsgrad fiir den Inlandabsatz erreicht sein wiirde. Die 
bisherige Entwicklung der Dinge hat gliicklicherwreise ge- 
zeigt, dali die Befiirchtungen zum mindeaten stark iiber- 
trieben waren. Die Erzeugungsfiihigkeit der nordamerika- 
nLschen Eisenindustrie ist seit langen Jahren sowcit 
gesteigert worden, daB sie geniigt, den Inlandbedarf und 
w eit mehr zu leisten. Das beweisen die regelmaBig wieder- 
kehrenden gewaltigcn Ituckschlage der Erzeugung bei 
Konjunkturruekgangen. Der gefurchtete Zeitpunkt, zu 
dem ein machtvolles Heraustreten der Eisenindustrie der 
Vereinigten Staaten auf den Weltmarkt und die Zuruek- 
driingung der fiihrenden Kisenausfuhrlander erwartet 
wurde, ist also langst da. Und was hat er gebracht ? 
Zunaehst jedenfalls nur den Bewcis, daB die eben gekenn- 
zeichneten Besorgnisse iibertrieben wraren. Gew i B haben 
die Vereinigten Staaten seit Ende des vorigen Jahrhun- 
derta jahrlich nicht uncrhebliche Ausfuhrmcngen auf den 
Weltmarkt geworfen. Im Vcrgleich zu dem Gesamt- 
l>edarf des Weltmarktes spielen diese Eisenmengen aber 
auch heute noch eine yerhaltnismaBig unbedeutende Rolle, 
wie dic folgende Zahleniibersicht beweist.

Zahlentafel l. A u sfu h r von Eisen und Eisen waren (aussohl. M aschinen) in  1000 kp.

Deutschland GroObritaunlen Vereinigte StaaU*nł)

Zu âminc-a

t

Jihr

t

Autell an li.-r 
Oesamtausfuhr 

tier drei L&uder 
% t

AnU'i! au <lrr 
trMuuntausfuhr 

der drei ŁUnder 
% t

Anteil an der 
GesAKttausInUr 

der drei I^ujcr 
%

1900 1 548 558 24,51 3 597 517 56,93 1 172 810 18,56 6 318 885
1901 2 34 7 241 39,10 2 944 227 49,04 712 106 11.86 0 003 574 i
1902 i 3 309 007 45,19 3 634 292 49,04 378 376 5,17 7 321 675 !
1903 3 481 224 45,93 3 705 749 49,09 331 832 4,38 7 578 805 :
1904 2 770 888 37,25 3 481 229 46,80 1 186 452 15,95 7 438 569
1905 3 349 968 40,32 3 932 503 47,33 1 026 470 12,35 8 309 001 i
190(1 3 004 031 36,83 4 937 739 49,63 1 347 018 13,54 9 949 388 !
1907 i 3 455 889 33,96 5 397 250 53,04 1 322 876 13,00 10 176 015 :
1908 ; 3 735 915 41,45 4 297 392 47,68 979 718 10,87 9 013 025
1909 4 043 730 41,49 4 443 574 45,59 1 259 606 12,92 9 746 910
1910 4 868 515 43,30 4 811 743 42,80 1 562 627 13.90 11 242 885
1911 ; 5 380 964 43,01 4 736 141 38,38 2 222 83S 18,01 12 339 943
1912 6 042 023 43,01 5 012 288 35,68 2 994 905 21,32 14 (.149 216 1
1913 6 497 262 45,02 5 131 980 35,56 2 803 898 19,43 14 433 146 s

I)ie Zahlentafel 1 zeigt, daB auf die Yereinigtcn Staaten 
v,->n den Eisenmengen, die im letzten Jahre ron den 
wichtigsten drei Eisenlandem auf den Weltmarkt gebracht 
wanien, noch nicht ganz 20 %  cntfielen. Diese Anteil- 
ziffer Terringert sich natiirlich noch sehr erheblich, wenn 
m a sx auch die sonstigen fiir die Eisenausfuhr in Betracht

ł ) In der Ausfuhrstatistik der Yereinigten Staaten 
werden fiir einzelne Positionen keine Mengen, sondern 
msr f̂ c ^crte angegeben. Die hier angegel>enen Ausfuhr* 
samaien sind deshalb nicht ganz einwandfrei

kommenden I-ander, wie Belgien und Frankreich, Lh>* 
riicksichtigt,

Die Zahlentafel wirft iibrigena —  das sei hier nur 
nebenher erwahnt —  zuglcich ein iiberaus deutliehes 
Schlaglicht auf uruser eigentliches Thema, die Beziehung 
des ELsenausfuhrhandela zum Krieg. Sie laBt erkennen, 
daB zu Anfang dieses Jahrhundcrts noch erheblich mehr 
ais die Halfte der zusammengefaBten Eisenausfuhr 
Deut#chlands, GroBbritanniens und der \ rerelmgten Staa
ten auf das britische Inselreich entfiel, wogegen dessen 
Anteil im Ausgangsjahre der oben wiedergegebenen Ueber-
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sicht nur noch wenig mehr 
ais ein Drittel betrug. Seine 
seitherige fuhrende Kolie im 
Welteisenhandel hat England 
an Deutschland abtreten 
miissen, das im Jahre 1913 
fast die Halfte der Eisenaus- 
fuhr der drei Lander fiir sich 
beanspruchte gegen noch 
nicht ganz ein Yiertcl bei 
der Jahrhundertwende, Die 
Ueberzeugung brieht sieh 
immer mehr Bahn, daB eine 
der wichtigaten Triebfedem 
zu dem gegen wartigen Ver- 
nichtungskriege gegen unser
V a ter land, zu dem daa ,,per- 
fide Albion“ fast die ganzo 
Welt zu vereinigen verstan* 
den hat, der Kramernetd des 
Inselroiks auf unaere gro Ben 
Handeiserfoige gewesen ist, 
Wenn sich diese Ueberzeu- 
gung zur geschichtłichen Tat- 
sache erfoarten sollte, waa 
immer wahraeheinlteher wird, 
so ist &k sieher anz u nehmen, 
daB fiir daa „klassłsche Land 
der Kisenindustrio'1 der Ver* 
lust seiner Fiihrerschaft auf 
diesem Gebiete ein sehr we- 
sentlicher Grund zur Entste* 
bung des bereits zum geflii- 
gelten Wort gewordenen ,,bri- 
tischen Krameroeides\‘ ge
wesen ist.

Doch zuriick zu unserem 
Thema. W ir haben weiter 
oben featges telli, daQ der An- 
teil der Yereinigten Staaten 
am WeJteisenhandeł im Ver- 
gleich zu den fiihrenden Auŝ  
fuhrłiindern noch verhaltnis- 
maSig unbedeutend ist. Weit 
tt iehtiger aber ais diese Tat- 
sai-he iat die weitere, daB die 
N eigung der nordamerika- 
nischen Eisenausf uhr zur

ł ) Die unter der Rezeich- 
ming „Versehie4ene L&n- 
der" aufgefiihrten Mengen 
sind in der amtUchen deut
sehen Statistik nicht nach 
l*andern getrenni angege
ben und muBten deshalb 
auch hier zusammengefaBt 
werden.

*} In  der amtlichen Aua- 
f u hrstatisti k GroS b rita n -

niens ist fur eine Reihe der 
hier in  Retracht kommen- 
den Positionen eine Gliedc- 
T \m g  nach Landem nicht 
angegeben. Diese nicht un- 
erheblichen Mengen sind in 
der Uebcrsicht unter der 
Bezeichnung „Yersęhiedene 
Lander'* zusammengefaSt,

*) einschh Finnland.
*} „  Hongkong,
ł ) ,, der verbiin- 

deten Malaienstaaten und 
Labuan.

8) einschl Azoren und 
Madeira,

?) einschl, Guam.

Zahlentafel 3. A usfuhr von Eisen und Eisenw aren (ausschl, Maschinen) 
im Ja h re  1913

i * 
Bestira mmi gsl der

ł  ̂ - i

ans Deutschland1) aus GroCbritannien*)

t
Azttell an der 

Gcsamt- 
nusjuhr 

%
t

Ant*-;! sn der 
Gtssrot- 
aosfulir 

%
I. Europa 4 541 746 69,90 946 962 18,45

B e lg ie n .............................. 647 512 9,97 107 929 2,10
! Bulgariert . ....................... 5014 0,08 — _  l

D anem ark.................. , . 170 635 2,63 — _
! D eutschland...................... i — — 196 515 3,83

1’rankreieh.......................... 216 466 3,33 189 223 3,fi!)
Grieehenland...................... ! 5 739 0,09 — _
GroBbritannien................... 1 208 082 18,59 — — ;

289 634 4,46 136 264 2,fili
594 206 9,15 116413 2,27

N orw egen.......................... 108 785 1,67 37 811 0,74
i Oeaterreich- Ungarn . . . . 330 560 5,09 — _

Portugal.......................... .... j 42 965 0,66 15 687*) 0,31
R u m an ien.......................... I 131 960 2,03 11 385 0,22

i Rudam i .............................. i 160 2133) 2,47 39 219 0,76
Sehweden .......................... 157 960 2,43 96 516 1,88
S ch w eiz.............................. 333 166 5,13 _
S e rb ie n ..............................1 6 271 0,10 _
^ p a n ie n .............................. 61 319 0,94 — --

! T iirk e i................................. 71 223 1,10 —
\

II. Afrlka 137 002 2,11 279 528 5,45
| Aegypten . . . . . . . . 23 017 0,35 7 747 0,13
! Britisch-Ostafrika . . . . 2 872 0,04 _ _

„ -Sudafrika . . . . 44 564 0,69 232 077 4,54
,, - Westa frika . . . . 1 691 0.03 — —

Deutseh-Ostafrika . . . . 29 665 0,46 _ ■ . ■
„ -Sudwestafrika . . 7 511 0,12 —

0 946 0,11 _ — '
* Kongo. .............................. 246 0,004 — —
i Marokko .......................... 3 898 0,06 ■ —i — .--i

Portugiesisch-Ostafrika . . i 16 460 0,25 38 804 0,76
„  -Westafrika . . 132 0,002 — — |

III. Amerlka 707 348 10,89 666 129 12,98
; Argentinien .......................\\ 289 060 5,63

470 913 7,25 10 607 0,21
Bolivien . . . . . . . . 8 132 0,13 _ — •

78 62,ś 1,21 19 956 0,3  ̂ i
Colum bicn .............................. 7 200 0,11 _ — i
Dominikanische Republik . 70 0,001 — ■ 1
Ecuador .............................. 98 0,002 _ — \

89 0,001 _  ' — j
K a n a d a .............................. 64 723 1,00 149 754 2,92 :
Kuba . .............................. 678 0,01 2 561 0,05 i
Meziko . ...........................' 8410 0,13 3 912 0,0$ j
P e r u .................................. 761 0,01 — i
Uruguay ..........................  ! 13 431 0,21 9 889 0.1U
Y enezuela.......................... 502 0,01 _ —
Vereinigte Staaten . . . . 53 713 0,83 177 858 3,47 !

— —. 2 523 0,05 |
IV . Aslen 721 890 11,11 1 238 271 24,13

B ritisah -In d ien ................... — 361 344 7,04
„  -Ostindien . . . . 213 483 3,29 495 867 9,6<J j

-M ala kk a ............... 6 079 0,09 _ _ !
C e jlo n ....................... 1 231 0,02 15 661 0,31

59 355 1,16
•Tapan......................  ' 305 503 4,70 218 023 4,25
K o re a .......................... __ —

! Kiederlandisch-Indlen . . . 182 534 2,81 _ —
,, -Ostindien _ 27 997 0,55

' 1’ hilippinen....................... 939 0,01 2 543!) 0.05
i Straits Settlcments‘ ) . . . _ . 57 481 1,12

S ia m .................................. 12 121 0,19 — —
V. Australien 119 969 1,85 643 306 12,54

Australkcher Bund . . . \ 528 522 10,30
N e u se e lan d .......................( 119 969 1,85 114 784 2,24

Verschiedene Lander 269 3071) 4,14'} 1 357 790*i 26,46’i .
In*gesamt 6 497 262 100,00 | 5 131 986 IW,00 |
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Steigerung gering, im Yergleich zu der der deutschen 
Ausfukr sogar sehr gering ist. Wie die Zahlentafel 2 
zeigt, hat sich die Eisenausfuhr Deutschlands in den 
letzten anderthalb Jahrzehnten mehr ais vervierfacht, 
die der nordamerikanischen Union dagegen nur wenig 
mehr ais yerdoppelt. Die Zunahme war allerdings iramer- 
hin noch weit starker ais die der britischen Ausfuhr.

Zahlentafel 2. P ro zcn tu ale  E n tw ick lu n g  der
Eisenausfuhr seit 1900 (1000 =  100 gesetzt).

land

1901 151,58; 81,84:

1904: 178,93; 90,77.

V er-
ein iffte
S ta a te n

100,00 1907
95,01 1908

115,87 1909
119,94 1910
117,72! 1911
131,4« 1912
157,45? 1913

D e u tsc h - Cłrofi- j Ver- 
i b r i ta i i -  \ e io ig te  

la n d  | n le u  i S ta a te n

223,17 150,03! 161,04 
241,2ó 119,45 142,64 

1909 201,13 123,52 154,25

19125 390,17 139,83' 222,34 
1913: 419,87j 142,65| 228,4lj

Diese Feststellung steht recht wenig in Einklang mit 
den weiter oben gekennzeichneten Besorgnissen iiber die 
Einwirkung der nordamerikanischen Eisenindustrie auf 
d«a Welteisenmarkt und noch weniger mit der ebenfalls 
herrorgehobenen Tatsache, daB die Yereinigten Staaten 
bei niedergehendem Geschaftsgang ihre Eisenerzeugung 
tost unrermittelt in einem bei uns ungekannten Umfang 
einschranken, ohne daB die Ausfuhrzahlen eine weaentlich 
rersUrkte Tatigkeit auf den auslandischen Markten er- 
kennen lassen. Sie hat aber ihre gewichtigen Ursachen, 
auf die wir zwar im Rahmen dieser Auafiihrungen nicht 
ausfuhr lich eingehen werden, die wir aber doch kurz an- 
deuten inochten.

In erster lin ie  diirften die geringen Erfolge der Aus- 
fubrtatigkeit der amerikanischen Eisenindustrie in der 
ZoUpohtik der Union und der auf diese einwirkenden Anti- 
trustgesetzgebung der Regierung begriindct liegen. Die 
..Dumping clause*4, dic den Yerkauf ins Ausland unter 
den im InJand erzielten Preisen verbietet, bildet sicher eine 
stshr groOe Erschwerung der Ausfuhrbestrebungen. Der 
^eltmarktpreis bildet sich eben, das muB auch manchcn 
Gegnem der AuBenliandelspolitik unserer Syn di ka te und 
\erkaafevereinigungen immer wieder vor Augen gehalten 
Wtttlea, unter ganz anderen Yoraussetzungen, ais der 
J*rew auf den In land markten. Trotzdem ist die Ausfuhr 
*ber -- besonders trifft das fiir Deutschland mit seinem 
groiien teberschuB an Erzeugung gegeniiber dcm In- 
landbedarf zu —  auch auf den Inlandpreis insofern von 
wohltitłgem EinfluB, ais eine groBe Ausfuhr mit der 
■-araus fołgenden Moglichkeit der Massenerzeugung auf

Gestehungskosten und damit auch auf die Preis- 
 ̂teil ung im Lande ermaBigend einwirkt. Einer Industrie, 

r der amerikanischen Eisenindustrie die Moglichkeit 
S< nommen ist, sieh den Anforderungen, welche die Preis* 
-■udung auf dem Weltmarkt stellt, anzupassen, ist ein

Ilemmsehuh angelegt, der ihrem Ausdehnungsdrang auf 
dem Weltmarkt sehr scharfe Grenzen zieht. Eine weitere 
Ursache zu der geringen Entwicklung der amerikanischen 
Eisenausfuhr ist yielleicht auch darin zu erblicken, dali 
seit mehreren Jahren die langjahrigen, ihr von der Re- 
gierung aufgezwungenen groBen Prozease die United States 
Steel Corporation hindem, dem Ausfuhrbcdiirfnis der 
amerikanischen Werke in sachgemaBer Weise nachzu- 
gehen. Endlich tritt noch die Tatsache hinzu, daB die 
Selbstkosten der amerikanischen Eisenerzeugung in den 
letzten Jalircn ganz auBerordentlich gestiegen sind.

Das alles sind aber Tatsachen, dic voraussichtlich 
auch nach Beendigung des gegenwartigen Krieges noch 
weiter bestehen und die Ausfuhr der amerikanischen Eisen* 
\ndustrie auch fernerhin behindern werden. Es i$t also 
zunachst nicht cinzusehen, weshalb die amerikauische 
Eisenausfuhr aus der Kriegslage aueh fur die Zukunft 
Nu tlen ziehen soli, wenn nicht der Krieg zu einer volligcn 
Umgeataltung der WirtschaftsverlialtnisMe der europai- 
schen Wettbewerbslander fiihren sollte. Dieser Entwick
lung kann jedoch Deutschland nach den hisherigen herr- 
lichen Erfolgen seiner Armeen beruhigt entgegensehen. 
Denn wenn die wirtschaftlichen Vorau»bedingungen fiir 
den Wettbewerb auf dem Welteisenmarkt infolge des 
Krieges geandert werden soli km, so ist nach dem seit- 
herigen Yerlaufe des Krieges zu hoffen und jeder Tag 
bringt neue Beweisc fiir dio Berechtigung di<*ier Hoff- 
nung — , daB diese Aenderungen nicht zu ungunsten 
Deutschlands ausfalicn werden.

Trotzdem wollen wir aber die Moglichkeit ins Auge 
fassen, daB es tatsachlich den Yereinigten Staaten gelingen 
konnte, in Absatzgebieten, die bisher von Deutschland 
yersorgt wurden, wahrend des Krieges festen FuB zu 
fassen. Naturlich kommen hier in der Hauptsache nur 
Markte in Frage, dio geographisch zur nordamerikanischen 
Union giinstiger Hegen ais zu Deutschland. Iri der auf 
der vorhcrgehenden Seite wieiergegebenen Zahlentafel 3 
ist die deutsche Eisenausfuhr, nach Empfangsgebieten ge- 
gliodert, fiirdas Jahr 1913 z usa rn ul en ges tel 11. Zum Yergleich 
Stellen wir den deutschen Zahlen Angaben Iiber die briti- 
sche Eisenausfuhr gegeniiber, inochten es uns aber versagen, 
aus der Gegenuberstellung heute Schliisse zu ziehen.

Dic Zahlentafel LaBt die erfreuliehe Tatsache er- 
kennen, daB die Lander, die fiir den amerikanischen Wett- 
Ijcwerb in erster Linie in Frage kommen, in der deutschen 
Eisenausfuhr wenigstens keine uberragende Rolle spielen, 
wenn sie auch sehr wichtig sind. Wenn man zu den be- 
drohten Gebieten den gesarnten amerikanischen Erdteil, 
ferner ganz Asien und Australien rechnet, so ergibt die 
Gesamtmenge der ,,bedrohten“ Ausfuhr nur erst 23,85 % 
der gesamten deutschen Eisenausfuhr des Jahres 1913. 
Und wenn wir weiter beriickaichtigcn wollen, daB von 
diesen Mengen der Sachlage gemaB ja auch wieder nur ein 
Teil bodroht wird, so konnen wir uber die unserer Eisenaus
fuhr dureh die augenblickliche Gtinstigerstelhingdes ame
rikanischen Wettbewerbes drohende Gefahr beruhigt sein.

Bucherschau.
1 arnegie, D avid , Steel Works Consultant and 

Engineer, assisted by S yd n ey  C. G ladw yn , 
Unsulting Engineer, London: Liquid Steel. Its 
manufacture and cost. With 10 pl. and 252 ill  
^  the text. London (39 Paternoster Row) — 

ew York — Bombav —  Calculta: Longmans, 
r̂een and Co. 1913. ’ (XXV, 520 S.) 8°. Geb. 

J 25/—.
i;  ̂ bat l>ei der Nioderschriffc des vor-

umiangreichen Werkes die Absicht geleitet, in 
? , , Huttenleuten englischer Zunge eine mog-
4 Darstellung des heutigen Standes der
 ̂ in den eisenerzeugenden Landem der Welt

V  r t  ^  ^ ^ i b t  nicht nur samtliche einschl igigen
Łhren, sondern behandelt auch in ausfiihrlicher Weise

den Bau der fiir die Durchfiihrung der yersehiedenen Yer
fahren Yerwendeten Anlagen und Apparate. Ein ganz be- 
sonderes, praktisches Yerdienst, um die Moglichkeit der 
yersehiedenen Yerfahren miteinander zu vergleiehen, hat 
sich Carnegie liadureh erworben, daB er die Baukosten der 
einzelnen Anlagen und die Gestchungskosten der Yerfahren 
zusammengetragen łiafc und endlich auch die in den be- 
deutendsten I-andcrn gezahlten Arbeitslohne sowie die 
Preise der T/ebensmittel und Bedarfsgegenst^nde des Ar bei- 
tera angibt und vergleicht.

Das Buch ist in fiinf Abschnitte gegliedert: In  der 
E in le itu n g  werden die fur di© Stahlerzeugung bei samt- 
lichen Yerfahren yerwendeten Rohstoffe, wie Roheisen, 
Erze, feuerfeste Erzcugnisse, Kalkstein, Kalk, Brennstoff, 
elektrischer Strom, I>egierungen, und zwar sowohl ihre 
Erzeugung ais auch ihre Kosten, besprochen. —  In  der 
A b te ilu n g  I  (T ie g e lsta h ly e rfah re n ) folgt auf eine
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eingehende Darstellung der Entwicklung der Tiegclstahl- 
erzeugung sowie eine Beschreibung der angewandten Yer- 
fahren und Apparate eine Abhandiung iiber die Her
stellung der Tiegel, den mit Koks geheizten Tiegclofen 
der Ty po Huntsman, die mit Koks geheizten TiegeKifen, 
die unter Yerwendung von Druekluft arbeiten, und uber 
die mit Gas geheizten Oefen; hieran schlieBt sich an: die 
Beschreibung der amerikanischen Yerfahren zur Erzeu
gung von Tiegelstahl und der dazu verwendeten Apparate 
nebst Angaben der Betriebsergebnisse. In  einem weiteren 
Kapitel werden die Kosten der Erzeugung von Kohlen- 
sioff- und Schnelldrehstahlen im Tiegel und endlich die 
Zusammensetzung der im Tiegelofenverfahren verwen- 
deten Materialien angefiihrt.

Die A b te ilu n g  I I  behamlełt das B e s s e m e r Y e r -  
fah ren, und zwar das saure und das basisehe, sowie die 
Entwicklung der Bessemerbirne; sodann beschreibt Car- 
negie gro Be Beesemeranlagen, die Arbeitsverfahren in Eng
land, Amerika und Deutschland und die fiir Bessomereien 
Yerw endeten Geblise, vergleicht die Gestehungskosten 
von Blocken, erblasen in Anlagen mit Birnen von 10 
und 24 t, bespricht die Zusammensetzung der verwendeten 
Eins&tze in groBen Bcssemereien und hierauf die Arbeits- 
weise und Betriebsergebnisse einer neuzeitliehen Anlage 
von 2 t mit unterer und einer solchen mit seitlicher Wind- 
zufiihrung sowie die Gestehungskosten vcrschiedener 
anderer kleiner Bcssemereien, die StahlguB herstellen, 
und Stełlt zum Sehlusse die Zusammensetzung des Rob- 
eisens und der sonstigen in Klein bcssemereien verwendeten 
Materialien auf.

Die A b te ilu n g  111 behandelt die H erd ofen vcr- 
fahren, und zwar wiederum das saure und basische Yer
fahren im allgemeinen, ferner die Entw icklung des Herd- 
ofenverfahrens, die Bauart der Oefen, die Yerwendeten 
Kiihlungen, die Umsteuerungen, Mischer und Gas- 
erzeuger. Hierauf beschreibt der Yerfasser mehrere 
typische grofie Martinwerke in Amerika und Deutsch
land und zergłiedert die Gestehungskosten von Mart;n- 
ófen mit einem Eassungsvernidgen von 75, 40 und 35 t. 
In  den folgenden Kapiteln w ird die Stahlerzeugung in klei- 
nen Martinofen und nach demTalbotverfahren behandelt. 
ferner die Zusammensetzung der Chargen beim Martin- 
verfahren und der Verwendungszweck von Martinstahl. 
In  einer Zahlentafel sind die chemische Zusammensetzung 
von Martinstahl fiir 35 verschicdene Yerwendungsarten 
sowie die Ergebnkse der mechanischen Priifung ent* 
halten. Zura Sehlusse wird das l)uplexYeifahren, oder, 
wie ee bei uns heiiSt, das kombinierte Bessemer-Martin* 
Yerfahren besprochen.

Es folgt in der IV'. A b te ilu n g  die S tah l erzeugung 
im E le k tro o fe n . Zuerst wird gezeigt, in welcher Weiae 
sieh diese entwickelt hat, sodami werden, in ge- 
trennten Kapiteln mit etwas eigenartiger Untertei* 
lung, behandelt: der Liehtbogenofen von Stassano,

die Yerschiedenen Induktionsofen (Kjellin, Rochling. 
Ilodenhauser, Frick, Hiorth und Paragon), die Licht- 
bogenwiderstandsofen (Heroult, Cutt, Ruthenburg und 
Oin), die kombinierten Lichtbogen- und Wideretandsofen, 
also die Oefen von Girod, Andersen, Chaplet, Keller, 
Łcyoz und Nathusius, ferner die \Viderstands5fen von 
Helberger, Hering und Isehewsky, endlich die chemischea 
Reaktionen in den Elektroofen und die Zusammensetzung 
der Beschickung, dic chemische Zusammensetzung und 
die Yerwendung von Elektrostahl.

In  der V. A b te ilu n g , der letzten seines Buches, 
befaBt sich Carnegie ausschlieBlich mit den Gestehunga- 
kosten von Stahl, erzeugt nach den Yerschiedenen Yer
fahren und fiir Yerschiedeno Verwendungszweckec In 
zahlreichen iibersichtlichen Zahlentafeln  werden die Ge
stehungskosten berechnet und miteinander verglichen 
fiir TicgelguBstahl, Werkzeugstahl. StahlguB, erzeugt 
in der Kleinbessemerei und in den hauptsachlichsten 
Elcktroofenbauarten; dann folgen iiber die Gestehungs
kosten von Stahl Z ah len tafeln , in denen die Kosten der 
Yerschiedenen Herstellungsverfahrcn miteinander ver- 
glichen w-erden, also StahlguB aus dem Tiegel, der Besse* 
merei, dem Martin- und Elektro Yerfahren bei yer
schiedenen ChargengroBen, sowio von Biocken, erzeugt 
in der Bime, dem Martin- und Elektroofen. Im vor- 
letzten Kapitel dieser Abteilung gibt Carnegie an, wie 
die Gestehungskosten aufgestellt werden sollen, welche 
Elemente zusammengetragen werden miissen, um in 
ubersichtlieher Weise und rasch die Gestehungskosten 
von Stahl uberblicken zu konnen. Der Verfasser fiihrt 
eine solche Kosten berechnung an einem Beispiel durch 
und gibt Erlauterungen dazu. Den SchluB machen An
gaben iil>er die Lohne und Gehalter, die bei den ver- 
schiedenen Yerfahren auf dio Tonne Stahl aufgewendet 
werden, und iilier die Lohne, die in England, don \tr- 
einigten Staaten und in Deutschland gezahlt werden, iiber 
die Einnahmen der Yerschiedenen Arbeiterkategorien und 
die Kosten ihres 1-ebensunterhaltes in den vorhin ge* 
nannten Landem.

Carnegies Arl>cit muB mit Freude begriiBt werden. 
Zahlreiehe gute Bilder und Zeichnungen tragen weaent- 
Uch zum leiehten Ycrstandnis des Inhaltes bei. Wir haben 
es hier mit einem Bucho zu tun, das, in einem weiten 
Rahmen aufgebaut, Belehrung und Anregung bietet, nJcŁt 
nur dem angehenden, sondern auch dem erfahreneu Stahl- 
werker. Sind auch manche Zahlen, insbesondere was die 
Erzeugungamengen und die Gestehungskosten anlangt, 
wahrend der Zeit, die seit dem Erscheinen des Werke* 
bis heute Yerstrichen ist, durch mittlerweile gemacute 
Fortschritte iiberholt worden, so muB gerade bei prak- 
tiachen Fragen, die in den einzelnen Stahlwerksabteilun- 
gen auftauchen, jedem Stahl werker empfohlen werden* 
das Buch Carnegies zu Rato zu ziehen.

W it ko w itz. J i L t l u s  H o f w i n n .
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