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Neues Verfahren zur Erhóhung der Zitronensaurelóslichkeit der 
Phosphorsaure in Thomasschlacken.

Von Stahlwerkschef A rthur Ju ng in Peine.

(Mitteilung aus der Stnhlwerkskommission des Yereins deutscher Eisenhiittenleute.)

f\l ach einer ais maBgeblicli zu bezeiclmenden 
 ̂ '  Untersuchung betrug im IIerbstl908 der Durch- 

fehnittsgehalt im Thomasntehl der deutschen und 
Iwemburgischen Jlahlwerke 17,20 % Gesamt-Phos- 
phorsaure bei 15,20% zitroiicnsiiurclóslichcr Phos- 
phorsaure, so daB sich hieraus eine Lóslichkeit von 88 
bis 89% ergibt, wenn man unter dem Ausdruck Los- 
lichkeit das Yerhaltnis von zitronensaurelóslicher zur 
Gesamt-Phosphorsaure verstoht. Die Bedeutung der 
Lóslichkeit findet, was vorweg bemerkt sei, ihren 
Ausdruck in der Preisstellung: wahrend 1 kg-% 
Gesamt-Phosphorsaure im Mittel des Jahres 1914 
einen Frachtbasispreis von 213/ 4 Pf. hat, betragt er 
fiir lkg-% zitronensiiurelóslichePhosphorsaure 25 Pf. 
Die sogenannte Relation beider Werte betragt 87 % 
und liegt seit einigen Jahren schon in ungefahr 
gleicher Hohe.

Dies bedeutet, wenn man von der Menge 
Gesamt - Phosphorsaure ausgeht, die durch den 
Phosphorgelialt des Roheisens bedingt ist, daB es 
erwunscht sein muB, die Lóslichkeit tiber 87 % 
lu halten, will man nicht bei der Bewertung nach 
zitronensiiureloslicher Phosphorsaure, welche die weit- 
aus berorzugtere ist, zu Schaden kommen. Unter- 
schiede, und zwar ziemlicli bedeutende, in denGehalten 
und Lóslichkeiten ergeben sich aus der Arbeitsweise 
der einzelnen Stahlwerke, in der Hauptsachc in Ab- 
Łangigkeit von Kalk und Roheisen. Gleicho Ab- 
kiililung des Schlackenklotzes und gleichen Feinmehl- 
gelialt vorausgesetzt, gelten folgende Erfahrungen: 
Hohe Gesamt-Phosphorsaure hat verhaltnismiiBig 
aiedrige Lóslichkeit zur Folgo und umgekehrt. 
Ferner steht die Lóslichkeit in Abhangigkeit vom 
Kieselsauregehalt der Schlacke, und in gewisserlJeber- 
einstinunung hiennit bewirkt hóherer Siliziumgehalt 
® Roheisen hohere Lóslichkeit. Fiir das letztere 
‘st der wahrscheinliche Grund, daB die aus dem Sili- 

des Roheisens entstehende Kieselsaure auf die 
lóslichkeit oine starkere Wirkung ausubt ais etwa 
die^entsprcchende Menge Kieselsaure des Kalks; 

XUI.„

jedenfalls hat eine Steigerung des Siliziumgehalts 
im Roheisen von 0,2 % schon eine fiihlbare Wirkung.

Fiir den Zusammeidiang zwischen Gebalt und 
Lóslichkeit gab eine landwirtschaftliche Yersuchs- 
station folgende Durchschnittszahlen an: Auf 100 t 
Gesamt-Phosphorsiiure fallen 88,7 t zitroncnsaurelós- 
liche Phosphorsaure, wobei man rechnen kami auf eine 
Lóslichkeit von 90 % bei Mehl von unter 16 % Ge
samt-Phosphorsaure und auf 85%  Lóslichkeit bei 
Mehl von iiber 18 % Gesamt-Phosphorsaure. Bei den 
niederen Gehalten spielt auch das Beirnischen der 
Pfannenschlacke eine Rolle. Die Pfannenschlacke 
kann bis 100% Lóslichkeit aufweiscn; denn bei ihrer 
Entstehung sind dic giinstigsten Yorbedingungen 
zur Kieselsaureaufnahme gegeben; namlich aus der 
hocherhitzten Wand und dem Boden der Pfanne. 
Die Aufnahme von Kieselsaure tritt ein, selbst wenn 
man die Schlacke in der Pfanne zur Yermeidung 
von Riickphosphorung durch aufgegebenen Kalk- 
staub gehórig absteift. Es besteht also die uiian- 
genchme Tatsache, daB ein hochprozenliges Mehl 
schlechtere Lóslichkeit aufweist. Die Erkenntnis 
des Zusanimenhangs zwischen Kieselsiiuregehalt und 
Lóslichkeit fiihrte auf dcm Peiner Walzwerk bereits 
im Jahre 1894 dazu, der Schlacke Sand zuzusetzen1). 
Wie aber schon erwahnt, ist auch die Herkunft der 
Kieselsaure von EinfluB; sonst ware es ein cin- 
faches Mittel, durch sehr łtohen Sandzusatz hohe 
Lóslichkeit zu erzielen, was sich allerdings schon da
durch rerbietet, daB man die Schlacke mehr ais nótig 
abkiihlen und zur Aufnahme des Sandes ungeeignet 
machen wiirdc.

Diesem Yerfahren, das vielfach in Anwendung 
steht, haften aberMangeł an. Die Hohe des ausflieBen- 
den Schlaekenstrahls betragt je nach Hóbe der Kon- 
verterbiihne 5 bis 7 m. Der Schlackenstrahl ist sehr 
ungleichmiiBig und schwankt; daher trifft der zu- 
geleitete Sand den Schlackenstrahl nicht immer,

VgL St. u. E. 1909, 17. Not,  S. 1824.
203



1594 Stahl und Eisen. i^eues Yerfahren zur Erhdhung der Zitroneńsaurelóslichkeit. 34. Jahrg. Nr, 42.

besonders nicht bei selbsttatiger Sandzufuhrung. 
Bei Zufiihrung von lland des Arbeiters ist man yon 
dessen Geschickliohkeit und Gewissenhaftigkeit ab- 
hangig. Unter diesen Umst&nden kann man wohl

an einigen Stellen des Schlaekenklotzes eine ge- 
steigerte Loslichkeit erreichen, im Durchschnitt 
des Klotzes aber nicht, denn cs ist keine richtige 
Yermischung eingetreten. Es kommt nun ais wesent- 
lich die Aufnalunefiihigkeit der Schlacke fiir Sand

hinzu, wobei vorausgesetzt ist, daB der Sand ach 
infolge Feinheit des Komes und vollkommencr 
Trockenheitfiir diesen Zweck eignet, d. h. die Schlacke 
muB diiiinflussig und heiB genug sein. Unter ge- 

gebenen Kalkverhaltnissen wird man 
an der Dimnfliissigkeit nichts anderu 
konnen, insbesondere nicht bei Yor- 
handenem hóherem Magnesiagehalt 
im Kalk. Ein naheliegendes Mittel, 
Zusatz von FluBspat, zerstort [die 
Loslichkeit fast giŁuzlich. Es ist wohl 
bekannt, daB bei den mit FluBspat 
arbeitenden Martin werken die Los
lichkeit der.Phosphors&ure selir ge- 
ring ist, wahrend im allgemeinen 
Martinschlacken eine gute Loslich
keit aufweisen. DaB eine geringe 
M enge; FIuBspat ausreicht, | bewies 
der Zusatz yon 200 kg zu einer Kon- 
yerteroharge, die rd. 5000kg Sclilacke 
ergab. Die Loslichkeit verschwand 
schon zu Anfang der Schlacken- 
bildung und betrug : selbst: nach 
Sandzusatz nur etwa 10% der Ge- 
samt-Phosphorsiiure. Die Tempe
ratur der Schlacke hat mit Idea 
groBen Konrerterfassungen zweifel- 
los eine Erniedrigung erfahren. Die 
Charge eines 2ó-t-Konverters kann 
und muB kiilter gehalten werden ais 
die eines 10- oder ló-t-Ifonverters. 
! ’ Wichtigcr ais der Zusatz des 
Sandes ist [der Umstand, dessen 
Kieselsaure zu einer tatsachlichea 
Reaktion mit der Schlacke zu brin
gen, und dieses Bestreben filhrte 
auf dem Peiner Walzwerk zu dem 
Yersueh, den Sand inaschinell in 
die Schlacke einzuriihren1), und zwai 
zuerst mit einem primitiven Ap- 
parat. Ais dessen Wirkung fffit- 
stand, wurde hierzu ein konstruktiv 
gut durchgebildetes und leistungs- 
fahiges Rilhrwerk^ benutzt, das nun- 
mehr seit Dezember 1912 in un- 
unterbrochenem Betrieb ist. Das 
Riihrwerk (vgl. Abb. 1) besteht in 
der Hauptsache aus einer heb- und 
senkbaren Welle, an deren unterein 
Ende mittels Querhaupts dieRukr- 
schaufel befestigt ist, die eine 
drehende Bewegung fast iiber den 
ganzen Querschnitt des Schlacken- 
kastens ausfuhrt. Das Drehen ge- 
schieht durch einen Motor von 

6 PS, das Heben und Senken durch einen solchea 
von 15 PS. Der Yorgang ist nun folgender: Je naw 
den órtlichen YerhiŁltnissen gibt man den Sar.u

*) Das Yerfahren ist durch D. E. F- gesehtttzt.

Abbildung 1. Elektrisch betriebenes Ruhrwcrk. 
Habeti der Riihrwelle rd. 30 m/min.
Drehen „ „ rd. 20 Omdr./min.
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schon beim Abschlacken zu und fahrt den mit Sand 
vereetzten Schlackenkasten zum Rtthrwerk, oder man 
setzt erst am Riihrwerk den Sand zu. Die Riihr- 
schaufel wird langsam und bereits in drehender Be- 
wegung befindlich durch die Schlackenkruste gesenkt, 
und das eigentliehe Riihren, etwa 3 bis 4 min lang, 
beginnt Die Schlacke geriit in eine lebhaf te kreisende 
Bewegung und vermischt den Sand vollkommen. 
DaB dies tatsachlich der Fali ist und eine wirklich 
gleichartige Masse entstanden* ist, beweist das 
kennzeichnende Aussehen des Schlackenklotzes; er 
hat ein eigenartiges, etwas blasiges und vollig gleich- 
maBiges Gefiige und damit das Aussehen, das er- 
fahrungsgemaB sohon m it. bloBem Auge auf gute 
Loslichkeit schlieBen laBt. Die Kosten des Riihrens 
siad, wie sich schon aus den Motorenstiirken ergibt, 
gering; auch ist die Haltbarkeit der Riihrschaufel 
eine recht lange, wenn sie sachgemiiB behandelt wird.

Der praktisehe Erfolg betragt selbst bei einer 
lioehprozcntigen Schlacke eine Steigerung der Lós- 
łiclikeit yon mindestens 5%  gegenuber einer mit 
Sand verśetzten, aber niclit durchgeriihrten Schlacke 
uadwarenoch erheblicher,wennPormundFassungder 
Schlackenkiisten demYerfahren besser angepafit waren.

Der Mehrerlos miige an einem einfachen Beispiel 
erlautert werden. Ein Mahlwerk habe eine Erzeugung

von 100 000 t Mehl im Jahr, und es stehe ihm zur 
Ycrfiigung eine Schlacke vón 18 % Gesamt-Phos- 
phorsfture bei 88 % Loslichkeit; es fallt also ein Mehl 
von 15,84% zitronenstarelSslieher Phosphorsaure. 
Wird die Loslichkeit gesteigert um 5 %, also auf 93 %, 
so fallt ein Mehl von 16,74 % zitroneusaureldslicher 
Phosphorsiiure; die Ausbeute ist also um 0,9% hoher. 
Der Frachtbasispreis betragt im Mittel des Jahres 
1914 25 Pf. fiir 1 kg-% zitronenstaolOslicher Phos
phorsaure. Demnach entsteht bei 1000 kg Mehl ein 
Mehrertos von 0,9 x  2,50 =  2,25 {-K, bei 100 000 t  
Mahlung ein Mehrerlos von 225 000 JC.

Auch derReinerlSs, bezogen auf das kg-% zitronen- 
saurolósliche Phosphorsaure, erfahrt eine Steigerung; 
wahrend namlich dio Mahlkosten einer Schlacke 
von 88 % gegeniiber einer solchen von 93 % Loslich
keit dieselben bleiben, erzidt das hBher lSsliche 
Mehl einen besseren Preis. Bedenkt man min, daB 
im allgemeinen der Yerbraucher hochprozentige 
Ware bevorzugt, weil samtliche Ausgaben fiir Fracht, 
Lagerung, Ausstreuen dieselben bleiben fiir hocli- 
W'ie fiir niederprozentiges Mehl, so bietet das erwahnte 
Verfahren ein vorzugliches Mittel, hochlósliehe 
Schlacke zu erzeugen, und gibt so dem Stahl- 
werker eine Moglichkeit, seine Selbstkosten durch 
erhohten Schlackenruckwert zu drflcken.

An den Bericht schlofi sich folgendo E ro rte - 
ruag an:

Direktor R. Genzmer (Julienhntto): Der Vor-
tiagcndo hat heryorgohobcn, daB duroli Zusatz von FluB- 
spat dio ZitronensiiurelSslichkeit der Phosphatschlaeko 
wraontlioh siukt. Genau dasselbe haben wir Stahlwcrker 
ffohl allo erfahren. Ich mochte fragen, auf welcbo 
chemisclion Eigenschaften des FluBspats dics wohl zu- 
rflekzuftthren ist?

Oberingenieur Justus H ofm ann (Witkowitz): Herr 
Jung hat gesagt, daB er mit seinem Verfahren eino Er- 
Whung der Zitroiiensaurelóslichkeit um 5 %  erzielt hat. 
Vor zwei Monaten bin ioh auf einem westfalischen Werk 
geweson, wo man, wie mir mitgeteilt wurdo, ebenfalls 
eiae Erhohnng von 5 % erreicht hat. Dann war ioh in 
Obersohlesien, wo man ebenfalls ein Mittel hatte, um die 
Btranensaureiosliobkeit der fertigen Schlacke um 5 % 
zu erhohen. Ich glaube, daB das Verfahren dos Herrn Jung 
gut ist, aber ańo diese Mittel, die eine Erhohung dor 
Zitronensaureloslichkeit der Phosphorsiiure in der fertigen 
Schlacke bezwecken, kommen erst iu zwciter Linio in 
Betr&cht. Die Ilauptsaehe ist doch, daB man dort, wo 
“ an phosphorhaltiges Roheisen verarbeitot, das Stahl- 
Bjhmclzirerfahren so betreibt, daB dio Schlacke mit einer 
raoglichst hohon Zitronensaureloslichkeit fallt. Ich weiB, 
daB das im Martinofen moglich ist, indem man das Stahl- 
Tcrfahren entsprechend einrichtet, Wenn man eino hoho 
Zitronensaureiosliolikeit schon hat, und man wendet ein 
entaprechendes Verfahren an, so kann man die hochsten 
Gberhanpt erreichbaren Ergebnisse erzieien.

Direktor W. E sser (Duisburg-Meiderich): Der Yor- 
tragende sagte an einer Stelle seines Berichtes, daB 'dio 
Chargo im 25-t-Kónverter kiilter gehalten werden mOsae 
ais bei einem 15- oder 10-t-Kon Terter. Ich mochte an 
die Herren, dio nooh groBere Konverter haben, dio Frage 
richten, ob das wohl zutrifft.

Stahlwerksohef A Jung : Ich hatte in Yerhaltnis- 
miiBig kurzem Zeitraum Gelegenheit, mit 10-, 15- und 
25-t-Kormsrtcrn zu arbeiten, and kann nur bestjitigen, 
daB man bei einem 25-t-Konverter ksilter arbeiten kann 
ais boi den genannten kleincren Fassungen. Dies trifft 
insbesondoro zu, wenn man bestrebt ist, die Charge zum 
SehluB soweit wio moglich mit Schrott zu kdhhsn, anstatt 
von vornherein einen hohen Kalkzusatz zu geben.

Vorsitzender Direktor A. T hiele: Ich kann die 
Frago, die Herr Esser gestellt hat, aus unseren Erfahrungen 
heraus vemeinen,

Betriebsingenieur J. B ronn (Rombach): Ich mochte 
auf die gestellta Frage nach der Ursaehe des ungflnstigen 
Einflussos von FluBspat zurUckkommen. Ich glaube, 
dies ist darauf zurflckzufahren, daB das Fluorkalzium 
der Phosphatschlucko die Kieselsiiure entzieht untor Bil
dung des unlosliohen Kalziumfluorsilikats. Dio Zitronen- 
Baureloslichkeit der Phosphatsohlaeke ist aber von 
einem gewissen Gehalt an kieselsaurem Kalk abbiingig; 
die Schlacke selbst ist ais eine kompleie Yerbindung 
von Phosphaten und Silikaten anzusehen. Durch Fluor
kalzium wird nun dieso komplose Verbindung zerstort, 
und das verbleibende, nunmelir kieselsaurefreie Kalzium- 
phosphat ist ęon nur geringer Zitronensiinreloslichkcit.

Ueber den heutigen Stand der Warni- und Gluhófen.

P j t r  Konstruktion des in Abb. 55 dargestellten, 
von der Firma Poetter, Dusseldorf, gebauten 

Kegoneratiy-Warmofens „System Briininghaus“ liegt 
die Absicht zugrunde, die hohe, fiir Beheizung mit

(Fortsetzung von Seite 1124.)

Gichtgas oder kaltem Generatorgas erforderliche 
Vorwiirmung der Yerbrennungsluft zu erreichen, 
ohne einen periodischen Wechsel der Flammen- 
richtung im Herdraum in Kauf nehmen zu mussen.
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Abbildung 55. Kegencratiy-^Yarinofcn, Itauart ISriininghaus, ausgefflhrt von Poetter.

Dio Absicht ist dadureh 
erreieht, daB die gan- 
zen Kammern .fahrbar 
eingerichtet sind und 
durch Yerschiobung ab- 
wochselnd mit dera Ab- 
gaskanal bzw. mit ei- 
ueni der beiden zu dem 
Brenner M uenden Ka
nale verbunden werden.
Das Heizgas tritt un- 
yorgewarmt durch ein 
Absperrventil in den 
Brenner ein. Yon der 
in den Kammern ror- 
gewarmten Verbren- 
nungsluft dient ein Teil 
zur teilweisen Y om r-  
brennung des Gases in 
demvorgesehenenBren- 
nerraume, wahrend der 
andere Teil durch Ka
nale in den Seitenwanden und in der Yorderen Stirn- 
wand iiber das vorgesehene Zwischengewolbo hinweg 
auf den Heid gcleitet wird und ais Sekundarluft dio 
yollstandige Yerbrennung bewirkt. Dio Ileizgase 
ziehen durch don Ofen und tretenzum groBten Teil im 
letzten Drittel des Ofens in den zu den Regenerativ- 
kammern filhrenden Kanał. Diese Kammern sind 
unterteilt, damit dio Abgase sie in ab- und auf- 
steigender Richtung durchziehen und dann in den 
unter dem Ofen vorgesehenen Kanał gelangen, der 
sio zum Kamin fiihrt. Der iibrige Teil der Abgase ver- 
laBt an der Einsatztilr den Ofen durcli vertikale 
Kanale, Yoreinigt sich mit den aus den Regenerativ- 
kammern kommenden Abgasen und gelangt zum 
Kamin. Durcli Regulierschieber in den hinteren 
Abziigen wird die gewihischte Yerteilung der Abgase 
erzielt. Die Luft tritt in dio andero untorteilte 
Kammer ein und dutchzieht diese in entgegen- 
gesetzter Richtung. Durch das Verschieben der 
Kammern wird nur die Ein- und Austrittsoffnung 
der Abgase bzw. der Luft vertauscht. Die Abdichtung

der Schlitze zwischen den Kammern und dcm Ofen 
wird durch einen Rahmen bewirkt, der unten in 
eine Wassertasse taucht und durch Gegcngcwichte 
nach oben gegen den Ofen angcdriickt wird. Be
sondere Yentilo sind nicht erforderlich, da im Grunde 
genommen die Kammern selbst ein groBes Uin- 
steuerYentil bilden. Die Packung der Kammern 
besteht, nicht aus Gittersteinen, sondern aus Kanal- 
steinen; diese Ausfuhrung wurde besonders deshalb 
gewiihlt, um eino inógliehst geringo Baulioho der 
Kammern zu erzieleu. Etwaige Staubablagerungen 
aus den Abgasen werden aus den Kanalsteinen 
durch die anzuwarmende Luft wieder ausgeblasen 
und in Schachten vor den Steinpackungen gesammelt, 
aus denen sie leieht entfernt werden konnen.

Ein derartiger Ofen befindet sich auf einem 
rheinischen Stahlwerk seit rd. l '/ a  Jahren im Be
trieb. Der Ofen hat eine lichte Breite von 2800 mm 
bei einer Gesamtl&nge von 20 000 mm; die Hochst- 
leistung betriigt rd. 150 t Fertigware bzw. 165 t 
kaltenEinsatz, bestehend aus Blocken von 180mm [JL

■nooo-

Abbildung 57. StoBofen Ton Huth & Eóttger.
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Abbildung 59. DurehatoBofen von Siemens.

Zeit Anfftotrstenippratur Łurttem peratur

«C »C
3.30 .......................  180 655
3,40   185 645
3 ,50 ....................... 190 645
4,00   210 640
4,10   220 625
4,20   230 616
4.30 .......................  240 595

Die Umstcuerung erfolgte hierbei rd. alle 2'/j 
Stunden.

Um das Verschieben der ganzen Kammern zu 
vermeiden, fiihrt die genannte Firma diesen Ofen 
neuerdings nach derin Abb. 56 (folgende Seite)’wieder- 
gcgebenen Bauart aus. Die Kammern sind hier fest- 
stehend angeordnet, und die Umschaltung erfolgt 
durch eine zwischen Kammern und Oberofen ein- 
gefiigte verschiebbare Brille. Die Brille wird mit ge- 
niigendem Spielraum eingefiigt, und die Abdichtung 
erfolgt durch Dichtungsleisten und Wassertassen.

In ahnlicher Weise wird bei dem in Abb. 57 
dargestellten, von der Firma Huth & Rottgcr, Dort
mund, gebauten StoCofen ein Teil der Verbrennungs- 
gase bereits in der Herdmitte abgezogen, wahrend der 
Rest den Ofen erst am Herdende rerlaGt; beide 
Teile, die durch Schieber beliebig eingestellt werden 
konnen, vereinigen sich in einem unter dem StoB- 
herd angeordneten Kanał und ziehen von dórt durch 
wassergekiihlte Tellerventile in das eine oder andere 
Kammerpaar, um schliefilich dureh eine Siemens-

7a i  Abbildung 57.

Zur Beheizung dient Generatorgas, das einer ent- 
ferat liegenden Zentrale entnommen wird. Der 
Kohlcnverbrauch soli 5 bis 7%  vom Einsatz be- 
tragen. Hinsichtlich der Luftvorwarmung wurden 
folgende Ergebnisse erzielt:

Zeit Abgastemperatur Lufttcinpcrator
o O • O

2,27   35 1045
2,32 ....................... 60 825
2,35 ....................... 95 840
2,40   105 820
2,00   120 770
^ 0 0 .......................135 745
3,10   150 720
3,20   160 695
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klappe oder ciii Portenrentil nach dem Kamin 
abzuziehen. Gas und Luft gehen eitien gegenl&ufigen 
Weg. Um eino bessere Gasverteilung zu erhalten, 
sind die Kammern in der Mitte geteilt, so daB die

Abbildung GO. Morgan-Ofen von Siemens.
ausfuhrlich beschrieben1) worden, so daB liier daraiif 
verwiesen -weiden kann. Dieser Oien hat sich 
zwischen in den verschiedenen Hutteubetrieben id 
auBerordenttieh groBem Umfange eingeftthrt, und 
ist dabei den verschiedenen BetriebsverhSltnissen 
angepaBt worden.

») St. u. E. 1912, 12. Sept., S. 1519/22.

1600 Stahl und Eisen. Ueber den keuiige n Stand der Wiirm- und Gluhójcn. 3 4 . Dahrg. Sr. 42.

Gase bzw. die Luft auf und nieder steigend beide 
Hiilften abwechselnd durchstrBmen.

Bei Betrieb mit Hochofengas von 850 bis 
900 WE/cbm soli der Gasverbrauch bei kaltem Ein- 
satz 350 bis 400 cbm/t betragcn. Bio Abgase 
sollen beim Austritt aus den Kammern nur noch 
eino Temperatur von 200 bis 2200 C besitzeii. 
Bio Anlagekosten eines derartigen Ofens fiir eine 
Leistung von 80 t  kalt eingesetzter Blćcke in 
10 st einschlieBlich elektrischcm Blockdrueker, A en- 
tilanlage, Biihnen, Leitungen, Kaniilen und Funda- 
menten betragen 55 000 J(.

Der neue Siemenssche Regenerativgasstoi3ofen 
mit Flanmienteilung ist bereits an fruherer Stelle
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Ueber den heuligen Stand der 1 Vann- und Gluftójen.

/7MF
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Abbildung 62. StoBofen der Deutschen "Wellman-SeaYer-Gesełlschaft.

-ret. 2V0M-
ó c h n itt a , - 6

211113232213

Abbildung 63. DoppelstoBofen der Deutschen Wełhnan-Seaver-Geeelłschaft.
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ssweigt; nach Umsteuerung 
tritt hingegen die Flamme 
aus beiden iiuficren Bren- 
nern aus und zweigt einen 
Teil nach den mittleron 
Brennern ab. Zur Um- 
stouerung geniigt ein Luft- 
und ein Gasumsteuerven- 
til. Derartige Oefen sollen 
jo t Einsatz 500 cbmHoeh- 
ofengas von 800 WE ver- 
brauchen.

Abb. 61 zeigt einen 
Bandagenwarmofen der- 
selben Fimia, der ebenfalls 
mitHoehofengas betriebcu

Zu Abbildung 63.

Um zu vermeiden, daB bei DurehstoBofen die 
Blocke, die hier nicht gewendet werden, an ihrer 
Unterseite verhaltnismaBig kii lii bleiben. werden bei 
dem DurehstoBofen nach Abb. 59 die Blocke aueh 
v'Jn unten beheizt, wobei ebenfalls der Grundsatz 
der „Flammenteilung" durchgefiihrt ist. Die Brenner 
sind hierbei seitlich angeordnet und die Blocke fallen 
zur vorderen Ofenttir heraus.

Einen nach dem Grundsatz der Flamnienteilung 
gebauten Morgan-Ofen zeigt Abb. 60. Der Ofen 
ist fiir den Betrieb mit Hochofengas bestimmt 
Wd besitzt einen in drei Teile eingeteilten gewOhn- 
lichen Siemensbrcnner; jeder Brennertcil ist mit 
einem Paar Kammern verbunden. Die Schaltung der 
Kammern und Brenner ist eine derartige, daB z. B.

Flamme aus den mittleren Brennern tritt und 
«nen Teil nach don beiden seitlichen Brennern ab-

Abbildung 6la. Bandagenwarmofen ron 
Siemens zu Abb. 61 (auf Seite 1601).

ScM/fC-S

Zu Abbildung 62.

Eine Ausfuhrung ais DurchstoB- 
ofen ist in Abb. 58 dargestellt. Der 
Ofen soli bei einer nutzbaren Herd- 
flache von 15,6 x  3,76 m 150 t  Kniip- 
pel in 10 st warmen. Dicht vor den 
Brennern befindet sich im Boden 
eine dnreh Klappen verschlosseno Oeff- 
nimg, durch welche die an dersel- 
ben angelangten Knuppel beim Durch- 
stoBcn selbsttatig auf einen unter 
dem Herd endenden Transportroll- 
gang gleiten. Zur Bcheizung dient 
Hocholengas. Diese Bauart eignet sich 
jedooh nicht fiir sehr hohe Walztem- 
peraturen.

-moc-
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wird. Dio Flamme tcilt sich uber dcm SchweiB- 
herd, wobei cin Teil in das zu warmende Kammern- 
paar geleitet wird, wahrend der andere Teil in ge- 
wOhnlicher Weise iiber den Rollherd nach dem 
Sehornstein zieht. Der Rollherd ist durch eine

baut die Firma Oefen fiir Radseheiben und fiir 
Bandagenblockc.

Das Ziel, mit geringwertigen Gasen in Warm- 
6fen hohe Blocktemperaturen zu erreichen, sucht dic 
Deutsche Wcllman-Seaver-Gcsellschaft, Dusseldorf,

Abbildung 04.
StoBofen von Poetter und Wellinan- 

Seaycr-Ocsellscliaft.

Umschau.
EinfluB der Warmbehandlung auf die Eigensehaften der 

FluBeisen- und StahldrShle1).
Die w-ssensehaftlicho Behandlung techuischor Fragen 

durch rergleichendo metallographischo und pyrometrisebe 
Untersuchungen hat einen gewaltigen Aufsehwung der 
ganzen Kiscn- und Stahlindustrie zur Folgę gehabt; ganz 
besonders ist sie fiir die Drahtindustrio fruchtbringend 
go worden. Wo fruher nur eine langjaluige praktische Er- 
fahrung die Herstellung einwandfreier Driihtc ermog. 
lichto, Termag eine auf wissensehaftlicher Grundlage auf- 
gebaute und iiberwachte Herstellungswoiso eine Ware zu 
emelen, dio hinsichtlich ihrer Gute der friiheren eben- 
biirtig, ja zum Teil iiberlegen ist, dabei aber durch ver- 
minderte Verluste bei ihrer Erzeugung sich bwleutend 
billiger stellt. In  erster Linie machen sich dio oben ge- 
nannten Untersuchungen bei der Warmbehandlung der

’) Nach Jo h n  F. T insley  : Warmebehandlung in der 
Stahldrahtindustrie, Iron\Age 1914, 28. Mai, S. 1320/5.

Eisen- und Stahldriihto bezahlt, weil ja bekanntlich Ton 
der richtigen Einsehaltung von Gluhungen und sach- 
gerniiB durchgofiihrten Abkuhlungsverfahren, wie sie das 
Verguten, Harten und Ausgliihen darstellen, dio wert- 
\ollcn Eigensehaften dieser Waren in erster Linio abkangen. 
Das Gliihen hat in der Drahtindustrio drei Aufgaben ge- 
reeht zu werden:

1. Aufhebung der durch das Kaltzichen im Drahf 
bewirkten Hiirtung und Streckung, ausgeiibt, 
a lle in  zu diesem Zweek, nur b e i F luB eisendrahten
bis 0,2%  C;

2. Vergleichmafiigung des Koma bei Stahldrfilitea 
mit >̂3 % C und dariiber;

3. Erzielung eines endgiiltigen Gefuges bei bereits 
yorgezogenem Materiał, angewandt ebenfalls bei 
Stahldriihten obiger Zusammensetzung.

A ufhebung der W irkung des Kaltiieheos- 
Durch das Ziehen werden bekanntlich neben emff 
Streckung der Gefiigebildner, Ferrit und Ferlit, die f~

Mittclwand, dio am Einsatzende wegen der StuGe 
beim Einsetzen der Bandagen aus GuBeisen, im 
iibrigen jedoch aus Maucrwerk besteht, in zwei Teile 
geteilt Die Radreifen lehncn sich zu beiden Seiten 
an die Mittclwand an und rollen allmfthlich dem 
SchweiBherd zu, wo sie umgelegt und in horizontaler 
Lage gezogen werden. In der gleichen Anordnung

durch die - Yerbindung eines Regene- 
rativ-Ofens mit einem StoBofen zu cr- 
reichen (s. Abb. 62). Der dargestellte, 
zum Patent angenieldete Ofen besteht 
aus einemRegenerati v-Herdofen mit quer 
dazu angebautem StoBlierd; dieBrenncr 
sind somit auch quer zum StoBhcrd an- 
geordnet. Diese Brenneranordnung er- 
laubt eineeinfacheAusbildung des Ofens 
ais DurchstoBofen. In Abb. 63 ist ein 
Dopp elstoBofon dieser Bauart dargestcllt 

Auf ahnliehen Grundsatzcn beruht der in Abb. 64 
wiedergegebene StoBofen, der der Firma Poetter, 
G. m. b. H., und der Wellman-Seavcr-Gesellschaft 
geschtitzt ist. Im Gegensatz zu dem vorbesehriebeuen 
Ofen werden hier die Blocke nicht durchgestofien, 
sondern seitlich gezogen. Die Leistung des Ofens 
botrBgt 100 bis 125 t/12 st. (Forts. folgt.)
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Zahlentafel 1. W irkung dos K a ltz ie h e n s  unf G luhens a u i dio p h y s ik a lisc h c n  E ig o n sch a ften  cinos
F lu B e ise n d ra h tc s  m it 0,1 % C.

Zuatand dca Materials

Itoher 
Walz
drah t 

5,1 mm
d)

»•
Zug

2.

Zug
Gliibo

l.
Zug

3.

Zug

5.

Zug Oltthe
1.

Zug

s.

Zug

5.

Zug Zug
aiuhe

Querschnittsvcrminderung 
dureh Ziehen . . .  % 0 47 82 0 35 70 85 0 21 62 80,5 88,5 „

Bruchfestigkeit . kg/qmm 48 79 105 42 65 91 102 44 58 87 100 106 48
Dehnung ....................... %
(bezogen auf 254 mm Lange)

25 2,5 1,5 30 3 2 1,5 28 3,5 2 1,5 1 25

Ein Yollkomnienea Ausgliihen hatte bei der ersten und zweiten Gliihung einen Draht mit 35 kg/qmm und
32 % Dehnung geliefert.

(len praktischen Gebraueh wichtigen Eigenschaften, wio 
Hirte, Bruclifestigkeit und Elastizitat, auf Kosten der 
Dehnung erhoht. Das MaB der Ziehbarkeit ist also von 
Irtzterer abhangig, so daB bei zu weit getriebenem Kalt- 
lichcn ein Breohen des Drahtcs erfolgt. Vor Eintritt 
dieses Zeitpunktcs muB der Draht also einer Gliihung 
unterworfen werden; diese bewirkt einen Spannungs- 
ausgleich des Gefiiges und eino Zuruckfiihrung der physi- 
kalischen Eigenschaften auf dio ursprungliohen Verhalt- 
nisse. Handelt es sieh nur um diesen Spannungsausgleieh, 
«o geniigen Gluhtemperaturen von etwa 600°, um den- 
selben herbcizufiihren. Soli aber jede Spur von Kalt-

AbbilfJunj 1. a -  KluBeUfodraht mit 0,1 %  0  nach Zahlentafel 1* 
b -= S tahldraht mit 0,5 % C nach Zahlentafel 2.

bearbeitung verwischt werden, so muB das Gliihen ober
halb 700° erfolgen, derjenigen Temperaturgrenze, bei 
"clcher der im Perlit ais Eisenlcarbid verteilto Kohlen
stoff mit dem Ferrit eino festc Losung eingeht (eutektischo 
lemperatur), also eine vollstandigo Umkristallisation der 
Gefiigebildner erfolgt. Nach dem Abkiihlen kann dann 
der Draht von neuem dem Ziehen unterworfen werden. 
Mhlentafel 1 und Abb. la  zeigen fiir einen Draht von 

% C, abgezogen von 5,1 mm ([> Walzdraht, die durch 
das Dr&htziehen bewirkte Erhohung der Bruclifestigkeit 
und die Wirkung dca Gluhens unterhalb 700°. Ein Gliihen 
eoerhalb dieser Temperatur hatte die Bruchfestigkeit auf 
35 Tcrmindert. Sehwaehe Drahte gliiht man
ge«óhnlich bei etwas geringerer Temperatur und kurzer.

um eino zu starkę Oxydation zu yermeiden, ireslialb sie 
meist etwas hohere Bruchfestigkeit zeigen.

Vergleiehm aB igung dos K orna dureh  Gliihen. 
Bei FluBeisen ist infolgo seines geringen Kohlenatoff- 
gehaltes (bis 0,2 % C) dio Temperatur, bei der die Drahte 
das Walzwerk yerlassen, von YerlialtnismaBig geringem 
EinfluB auf dio physikalischen Eigenschaften, wenn auch 
Anfang und Ende einer Drahtader, entsprechend der vcr- 
schiodenen Abkuhlung beim Walzen, Untersehiedo in 
donselben deutlich wahrnehmen lassen. Bei steigendem 
Kohlenstoffgehalt macht sich aber diese UngleichmilCig- 
keit der Abkuhlung in ganz erheblichem MaBe gcltcnd, da 
cs bckanntlich von der groBten Tragweito fiir das Gefuge 
und dio Hartę des Stahles ist, mit welcher Geschwindig- 
keit er bei der Abkuhlung dio kritische Temperatur von 
700° passiert. Langsames Abkiihlen bewirkt grobes Kom, 
schnellerea dagegen wirkt auf Verfeinerung desselben. 
Auch das Walzen bedeutet schon an sich eine Strcckung 
im Materiał, also eine Spannungszunahme im Gefuge. 
Um diese Unglcicbformigkeiten im Gefiige und Hartegrad 
zu beheben, gliiht man Stahldrahte mit 0,3 % C und mehr, 
in jedem  Fallo vor dem Ziehen, und zwar etwas oberhalb 
der kritischen Temperatur, da die GleiehmaBigkeit des 
Korns fiir dio Erzielung einwandfreier Ware Yorbodin- 
gung ist. Eisen und Eisenkarbid gehen dabei, wie oben 
bemerkt, in festo Losung, und cs ergibt sich nach der Ab- 
kiihhing ein feinkristallinisches Gefiige.

Erzougung des ondgiiltigen Gofiiges. — Yer- 
g iiten , H a rten  und A nlassen. Hat auch die 1’rii- 
fung des Klcingcfuges und dio Bestimmung der Tempera- 
turgrade bei der Warmebehandlung fiir die Stahldraht- 
licrstellung an sieli keine Yeranderungen gcbracht, so ist 
cs dureh diese Untersuehungen aber doch mogli eh ge
worden, zweicrlei zu erreichcn: 1. Gleichformigkeit der 
erzielten Ware und 2. Yerbilligung der Herstellung durch 
Verringerung des AusfalU. Denn dio mikroskopische Pru
fung ermoglicht bei yerschicdenen Yersuchcn dio Fest- 
legung des giinstigstcn Komgefiiges und daa Pyronicter 
dio scharle Einhaltung der Tempcraturgrade, bei denen 
dieses Gefugo erzielt wird. Ala wichtigster Zweig der 
heutigen Stahlerzeugung kommt hier das Vergiiten in 
Frage. also das Yerfahren, Stahldrahte zunachst ober- 
halb der kritischen Temperatur ron 700° in einem Muffel- 
gliihofen zu gliihen, sie dann an der Luft oder in einem 
B&de von gcschmolzenem Blei mit meist iiber 400° 
Temperatur schnell abzukiihlon und schlieBlich aufzu- 
haspeln. Alle Yorgango geschehen dabei in steter Auf- 
einanderfolga. Durch dieses Verfahren wird erzielt, daB 
das durch Erliitzen oberhalb der kritischen Temperatur 
in festo Losung gebrachte Eisenkarbid einesteils in Losung 
verbleibt und andcrnteils keine Zeit hat, wie der bei lang- 
samer Abkuhlung sich bildende Perlit, schuppige Blitt- 
chen zu bildea Daa Yerguten findet praktische Anwendung 
bei Stahl drahten mit 0,30 bis 0,85 % C. Das dabei auBcrst 
feinkomigo Gefuge, das man metallographisch etwa mit 
Sorbit oder einer der anderen Uebergangsstufen zw<- 
schen Martenait, dem Gefugebild bel ganz schroffer Ab- 
schreekung, und Perlit bezeichnen kann, rerleilit dem
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Zahlentafel 2. W irk u n g  des K a ltz ich o n s  und  Y orgiitena au f  d ie  physikaliB chen  Eigenschaften
eines S ta h ld ra h te s  von 0 ,5%  C.

Zustand «!<*« Materials

Roh er 
AYaiz- 
draht

5,1 mm
0

I . Zug 2. Z u g

Yer-

gS-
tung

1. Zug 3. Zug Z u g

V e r

gu-
tung

l.Z u g 3. Zug 4. Z n g

Yer-

(fli-
tung

1. Zug 3-Zuj;

Q uerschnitt8vermin> 
derung durch Kalt-
ziehen................ %

Bruohfestigkeit kg/qmm 
Dehnung . . . .  % 

(auf 254 mm Lange)

0
06,5
10

28.5
85.5 

2,9

51
102

2,8

0
80,5

8,2

i

30 1 50,5 
100 ; 114 

2,8 2,7

65
123

2,6

0
90

7,8

30
109

2,0

66
133

1,9

76
145,5

1,8

0
109

6,0

30
129

2,0

66
152,5

1,9

Bei der ersten Yergutungsstufe ergiibo das Gliihen atlein — ohne naehfolgendes Vergiiten itu Bleibad — eine 
Bruohfestigkeit von 49 kg/ijmm und 18 % Dehnung.

Draht eino auBerordentliche Dohnbarkeit, die ihn fiir das 
nachfolgende Ziehen in hervorragender Weiso goeignot 
macht. Infolgo dieser weit hoheren Ziehbarkeit (nahezu 
die doppelte von Gliihdraht) wird die Herstellung von 
Drilhten mit hoher Festigkeit, bis 280 kg/qmm, lici groBer 
Dehnung und Ziihigkeit ermoglicht. Seino hohe Festig
keit rerdankt dabei der Draht dcm in Losung befindlichen 
Kohlenstoff, und dio Ziihigkeit der Feinheit seines Korns. 
Die praktische Durchfiihrung des Yergiitens erlaubt also 
sowohl die Aufhebung der vor dem Gluhon dem Materiał 
durch das Kaltziehen erteiltcn Spannungen ais auch, 
durch Erzeugung des feinen Korns, eine Vorbereitung fiir 
femeres Ziehen. Das Yergiitcn findet bei der Herstellung 
von Seildr&hten und Klariersaitendrahtcn eine aus- 
gedehnto Yerwendung zur Erzeugung von Drahten mit

Gugrscbflffcyjd/ra&TTe £fas 3raAt*
47 %

Abbildung 2. A rW U gasg  bel der H erstellangTrou 
KUylcr^altcndrBbt 0,70 mm stark  m it 0 ,7%  C.

einer Festigkeit von 120 bis 280 kg/qmm. Zahlentafel 2 
und Abb. 1 b zeigen dio Herstellung eines von 5,2 mm 
Walzdraht mit 0,5 % C gezogenen Drahtcs. Bemer- 
kenswert ist, daB mit sinkender Drahtst&rke die Bruch- 
festigkeit der Driihto nach dem Yergiiten steigt, und zwar 
lediglieh infolgo der rerhaltnismaBig raseheren Abkiih- 
lung beim Yergiiten, metallographisch gesprochen wegen 
der gróBeren Menge des beim Abkuhlen in Losung ver- 
blcibenden EUenkarbids.

Abb. 2 Yeranschaulicht die Herstellung eines Klavicr- 
saitendrahtes mit etwa 250 kg Bruohfestigkeit und 0,76 mm 
Stiirke durch Ziehen von einem bereits yergiiteten Walz
draht von 4,35 mm 0  mit 0,7 % C. Man ersieht deutlich 
dio auBerordentlich hohe Zunahmc an Fastigkeit durch 
eine Reihe von Zugen nach dem letzten Vcrgiiten; sie 
betrug nach dem 19. Zuge uber 140 kg/qmm, stieg also 
bei den letzten Ziigen weit schneller ais bei den ersten 
in der Nahe des Yergiitungspunktes liegenden Ziigen, Der

durch dieso Arbeitsweiso orzielto Draht war auBerordent
lich zahe, trotz seiner hohen Festigkeit, und hielt Schlagen, 
Biegen und Flachhiimmern sehr gut aus.

Yon der Erziclung groBer Hartegrado durch plott- 
licho starko Abkiihlung nach vorhergehendcr Erwarmung 
oborhalb der eutektischon Temperatur macht man boi 
der Herstellung von gehartetem Stahldraht mit 0,65 bis 
1 % C fiir Federn und andero elastbche Korper in weit- 
gehcndcm MaBo Gobrauch. Dio Abkiihlung ist in diesem 
Fallo schon mehr cin Abschrecken und erfolgt sofort nach 
Gliihen in einem Durchziehofen durch Eintauchen in Od 
oder Wasser. Da aber solcho Driihte auBerordentlich hart 
und sprode sind, so mussen sio durch Erwiirmen in einem 
Bade, z. B. etwa von geschmolzenem Blei, wieder zum 
Ausgloich der hohen, im Materiał erzeugten Spannung etwas 
cnthiirtet, atigelassen werden, ehe sio schlieBlich auf- 
gchaspclt werden. Metallographisch bctrachtet wird also 
der Vorgang darin bestehen, daB das nach dem Gliihen 
des Drahtcs oborhalb der kritischen Temperatur in L> 
sung gegangeno Eisenkarbid durch das schnello Ab
schrecken beinaho keine Zeit zur Ausscheidung hatte, und 
cs wird dadurch, wio bereits oben beim Vcrgiitcn gezeigt 
wurde, ein auBerordentlicher Hartegrad durch den Ge
halt an gclostom Kohlenstoff erzeugt. Dio llarte ist 
dabei von der Gesehwindigkeit der Abkiihlung und der 
Temperatur des Hartobades abhiingig. Durch das An- 
lassen bei erhohter Temperatur gelangt ein Teil des i» 
Losung befindlichen Eisenkarbids wieder zur Ausschei
dung bei gleichzeitiger Yerringerung der Harto, Be
rn er kenswert ist cs, wio durchYeranderung der Temperatur 
dea Bades auch eine bedeutende Yeranderung der Zugfestig- 
keit crziclt wird, und zwar tritt dies bei niedrigeren Tem- 
peraturgraden mohr ais boi hoheren zutage. Zwischen 
250 und 600° schwankt dio Festigkeit zwischen 250 kg/qm!» 
bis zu 100 kg/qmin. Zwischen 250 bis 325° betragt i. B. 
der Abfall an Bruohfestigkeit etwa 40 kg/qmm, zwischen 
550 und 600° dagegen nur rd. 10 kg/qmm. Gerade das 
Anlassen aber ist sehr schwicrig und rerlangt auBer- 
ordentlich scharfcs Einhalten der Temperaturgrade je 
nach dem Vcrwendungszwcck des fertigen Drahtcs. DaB 
eine solche Ueberwachung nur durch den Einbau sclhst- 
schreibender Pyrometcr und fortwiihrendo mikroskopische 
Nachpriifung des Erzeugnisses moglich ist, liegt auf der 
Hand. Dr. U. AUpeter-

Ueber die Entwicklung der Schmiedctechnlk.
Yon den in dem nachstehcnden Bericht behandelten 

Arbeiten beschaftigt sich die erste Torzugsweise mit i™ 
Yerhaltnissen der GroBschmiedowerkstatten, insbesondere 
der Ausbildung der Schmiedcprcssen. In seinem Vortrag 
vor dcm West of Scotland Iron and Steel Institute')
A. J. C apronvon seinem Standpunkte ais Betriebstnawi 

aus einen allgemeinen Ueberblick tiber die Anwendung®

l ) YgL The Journal of the West of Scotland Iron aad 
Steel Institute 1914, Jan., S. 120/53.
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und Anwendbarkeit der yersehiedenen hydraulischen 
Pressensysteme und begriindet dio Vorteile der ver- 
gehiedenen Bauarten vom Gesichtspunkte des Schiniede- 
betriebea aus. Zuerst befaBt sich der Vortragendo mit 
den Antrieben und den Betriebsmitteln der Presa en und 
kommt zu dem SchluB, daB fur alle Pressen, dereń PreO- 
druck 2000 t iibersteigt, nur dio dampfhydraulische 
Arbeitsiibertragung praktisch zu verwenden sei, und zwar 
wegen der rascheren Arbeitsweise reinhydraulischen 
Pressen gegeniiber und Vermeidung der die Betriebssicher- 
heit dieser leicht gefiihrdenden Wasserschlage, falls sio 
unter Zwischenschaltung eines Akkumulators ausgefiihrt 
sind. Dieser Umstand laBt auch nur einen PreBdruck von 
etwa 150 at .gegeniiber 300 bis 500 at bei dampfhydrau- 
lischem Betriebe oder reinhydraulischen ohne hydrau- 
lischen Arbeitsspeicher angezeigt erscheinen, wirkt also 
auf Vcrgrx>Berung der Pressenabmessungen und damit 
Erschwerung der Bedienung. Der unmittelbare Antrieb 
reinkydraulischer Pressen erfordert fiir die Hochstleistung 
bemessene, also sehr kraftige und schlecht ausgenutzto 
PreBpumpen und Kraftmaschinen, von denen die letztercn 
allerdings dureh Anwendung eines aber wieder recht 
kostspieligen Schwungradspeichers mehr der mittleren 
Leistung angopaflt werden konnen. In jedem Falle ist die

Erreiehung gleicher Arbeitsgeschwindigkciten wie bei 
dampfhydraulischen Pressen auch hier wirtschaftlich 
unmogUch. Im weiteren ist eine zahlenmaBige Auf- 
stellung der Arbeitsgrenzen der einzelnen Pressen im yer
gleich zu den Leistungen bzw. Schlaggewiehten friiher 
Terwendeter Dampfhammer interessant. Anschaulicher 
noch ist die bildliche Darstellung, die Tho s. B. M a e k e n z i e 
in der Besprechung des Yortrages zeigte, und die dcshalb 
in Abb. 1 wiedergegeben sei. Wie in Fachkreisen und auch 
in Deutschland langst bekannt, ist dio hydraulische Presse 
fur groBere Schmiedestucke dem Dampfhammer in allen 
I^nkten iiberlegen* Dio angegebenen Leistungsgrenzen 
der hydraulischen Pressen deeken sich im wesentłichen 
mit den auch hierzulande den Fachleuten bekannten 
GroBen. Einen wertvollen Beitrag bildet die kritischo 
Betrachtung der Betriobsbrauchbarkeit verschiedener 
Bauarten von Pressen und die Untersuchung der Haupt- 
konstruktionsgesichtspunkte, die beim Bau dieser Pressen 
fiir eine móglichst praktisehe Arbeitsweise im Betriebe 
maBgebend sind. Fiir eine Reihe von Arbeitsstucken, 
^ie Kanonenrohren, Turbinentrommeln, Panzerplatten, 
Eisenbahn*Bandagen und -Radern, werden zweckmaBige 
Łinriehtungen zur Handhabung der Werkstiicke und der 
^erkzeuge angegeben. Die im Verlauf dieser Betrach- 
tungen mitgeteilten Daten iiber Arbeitslcistungen und 
Arbeitsgeschwindigkciten einiger in England ausgefiihrten 
Pressen sind auch in deutschen Stahlwerken erreicht, 
^enn nicht iibertroffen worden1). Zum Schlusse faBt der

ł) VgL St, u, E. 1914, 18, Jan., a  1043/7.

Vortragende nochmais seine Ausfuhrungen dahin zu
sammen, daB die hydraulisohe Presse fiir die Folgę der 
weiteren Entwicklung der Schmiedetechnik immer mehr 
yorherrschend in die Erscheinung treten wird. Ihr Yorteil 
sind bessere Durcharbeitung des Schmiedestuckes, stetigo 
Arbeitsweise, genauere Arbeit nach MaB, schnellere Arbeit, 
geringerer Bctricbsmittelverbrauch, Geriiuschlosigkeit und 
Erschiitterungsfreiheit infolge des Kraftschlusses der 
arbeitenden Teile. Dcmgcgenuber we ist der Hammer in 
gewissen Fallen nur den Yorteil der selbsttatigen Ent
fernung des Zunders auf. Ohne dom Fachmann wirklich 
Neues sowohl in konstruktiver Hinsicht wie in Betriebs* 
erfahrungen zu bringen, ist der Vortrag doch eine ganz 
interessanto Aneinanderreihung und Wiedergabe von 
offenbar in langer Betriebstiitigkeit gesammelten Er- 
fahrungen.

Dio zweite Arbeit beschaftigt sich in gliickliehcr 
Erganzung der vorher behandelten mehr mit der Her
stellung kleinerer Schmiedestucke. In der ausfiihrlich 
gehaltenen Abhandlung1) gibt M. N u B b a u m e r einen 
Berieht iiber seine Beobachtungen wahrend einer
Studienreiso dureh Belgien, Frankreich und England, 
die sich insbesondero auf solche Betriebe erstreckten, 
in denen die Technik des Stanzens, Pressem und

iiberhaupt Gcsenkschmiedens ausgeiibt 
wurde. Diesem Berieht setzt der Yer
fasser eine historische Betrachtung voran, 
in welcher er auf dio ersten Anfange der 
Formbildung dureh GieBen und Schmieden 
in Gesenken und die Weiteren twicklung 
dieses Zweiges der Technologio bis auf die 
Jetztzeit eingeht. Indem der Yerfasser 
weiter in einigen lehrreichen Beispielen von 
Gesenkschmiedestucken die Grundsatze, dio 
bei solchen Gcsenkschmiedearbeiten befolgt 
werden oder befolgt werden sollten, und 
den Wert der Anwendung der Gesenk- 
schmiederei auseinandersetzt, besprieht er 
die fiir diese Arbeiten erforderlichen oder 
gebriiuchlichen Werkzeugmaachinen, das 
sind die yersehiedenen Arten von maschineil 
angetriebenen Hammera, insbesondero 
Dampfhammer und Lufthammer, wahrend 
er auf dio in diesem Fabrikationsgebiet 
eine wichtige Kolie spielenden Fallhammer 

erst spater eingeht. Nach einer kurzeń Betrachtung iiber 
die Einwirkungen von Schlag- und PreBdruck auf das 
Gefiige des Werkstoffes werden die schon erwahnten Fall
hammcr eingehendst, und zwar von ihrer ersten Ent
wicklung an, behandelt und ihre Einzełheiten und Eigen- 
heiten kritisch untersucht. Insbesondero werden die Aus
fuhrungen von Fallhammem Derihou, Dieudonnó und 
Massey besprochen, wovon bei letzterer die in einem Dampf- 
treibapparat bestehende Antriebsvorrichtung des Hammera 
eine besonders interessanto Konstruktion bildet. Sio 
besteht aus einem Dampfzylinder, in welchem ein radial 
dureh die Lange des Zylinders sich erstreckender Fliigel 
so gesteuert wird, daB er den beabsichtigten Hiiben des 
Hammers entspreehend kurze Winkelbewegungen aus- 
fiihrt, dio das Hubseil jcdcsmal mit der Hubscheibe 
kuppeln und entkuppeln. Es werden groBere Anlagen von 
Gcsenkschmieden in Wort und Bild geschildert, und dann 
wird auf die Ausbildung und Herstellung der Werkzeuge 
und dereń Materialbehandlung ausfiihrlich eingegangen. 
Ein weiteres Kapitel der Abhandlung gilt den Oefen, die in 
der Gesenkschmiederei Yerwendung finden, und enthalt 
wieder ausfiihrliche Beschreibungen und Zeichnungen der 
Yerschiodensten Ofen- und zugehóriger Feucrungssysteme, 
wobei die Feuerungen mit fliissigen Brennstoffen, ins- 
besondere Teerol, Masut u. dgL, besonders eingehend be
handelt sind. Der Verfasser kommt allerdings zu dera 
SchluB, daB die Feuerungen fiir fliissige Brennstoffe, was 
ihre Bestandigkeit und Wirtschaftłichkeit angeht, die

J) Revue de Metaliurgie 1914, Marz, S. 233/353.
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hohcn Erwartungen kaum erfullt haben. Jedenfalls aei 
eine genaue Nach priifung in jedem Einzelfalle unumganglich 
notwendig. Die Arbeit bringt weiter einen Absehnitt iiber 
Hilfs maschinen fiir dio Zerkleinerung des Materials, daa 
in den Schmiedcwerkstatten Yerwendung finden soli, be
handelt Einriehtungen fiir daa Beizen und geht endlioh 
auf die thermische Behandlung und auf dio Untersuchung 
der Materialien oin, sowohl derjenigen, die zur Verschmie- 
dung gekommen sind, ais auch derjenigen, die zur Her- 
stellung der Werkzeuge dienen. Dabei werden Abbil- 
dungen von Harteofen und ganzen Harteanlagen gegeben 
und die Einriehtungen von Materialpriifungsanstalten 
erortert, bei denen besonders die Hartepriifungen mittels 
Kugcldruckapparaten nach Brinell die Hauptrolle spielen.

Das Studium dor Abhandlung kann dem in dem Faoh- 
gebiet der Gesenkschmiederei Tatigen dringend empfohlen 
werden. Er findet darin, abgesehcn von manchem Be- 
kannten, recht wertYollo Angaben, besonders auch iiber 
Herstellung, Behandlung und Auswahl der Materialien 
fiir die Werkzeuge der Gesenkschmiederei, Angaben, dio 
sonst in der Literatur gar nieht oder nur Yerstreut be
handelt sind. ®E.«3lig. & Sobbe.

Jubilaumsstiftung der deutschen Industrie.
Dem kflrzlich ersohienenen Bericht tiber die Tatig- 

keit des Kuratoriums und des Vorstandes der Jubiliiums- 
Stiftnng der deutschen Industrio im Jahre 1913 entnehmen 
wir nachstohende Angaben:

Die ordentlicho Sitzung des Kuratoriums hat am
3. Mai in der Kgl. Technisehen Hochschule zu Berlin 
etattgefunden, nachdem ihr am Tage vorher ebendaselbst 
eine Sitzung des Yorstandes in Gemeinsehaft mit den 
Obmannern der Kommissionen und eine Sitzung des Vor- 
standes allein vorangegangen waren. Zu der Sitzung des 
Kuratoriums waren erschienen: 11 Yertreter der Tcch- 
nischen Hoobsehulen, 2 Yertreter der Bergakademien und 
10 Vertreter der Industrie, zusammen 23 Kuratoriums- 
mitglioder; ferner auf besondere Einladung Professor 

Mann in Yertretung des behinderten Obmanncs 
der Kommission ftir Architektur, Bauingcnieur- und Yer- 
kehrswcsen, Geheimen Hofrats M. Forster, und der 
Obmann der Kommisaion fiir chemische Technik, Geheimer 
Rogicrungsrat Professor Dr. Will.

Von den Berichten ilbor den Fortgang der mit 
Stiftungsmitteln ausgefńhrten Arbeiten seien nochstebende 
auszugswoise wiedergegeben:

1. Bericht von Professor H. Ju n k c rs  in Aachen uber
Versuchc betreffend Diagramme der Gasmaschlne.
In der seit dem letzten Bcrieht Yerflossenen Zeit 

liaben sich dem erwahnten Neubau des Laboratoriums 
unerwarteto, nicht in dor Sache selbst licgende Schwierig- 
keiten entgegengcstellt, ao dali die Inbetriebnahme dieses 
Laboratoriums und eino befriedigende Erledigung der 
Yersuche vorerst niclit stattfinden kann.

2. Bericht des Yorsitzenden des Eiscnbetonaus-
schusses der Jubil&ums-Stiftung der deutschen Industrie, 
Baudirektor Professor von Bach in Stuttgart,
Uber die

Tatigkelt des Eisenbeton-Ausschusses.
Im vergangetien Jahre sind die Veraucho mit be- 

wehrten und unbewchrtcn Betonkorpern, die dureb 
zentrischen und eszcntrischen Druck belastet wurden, zu 
Ende gefiihrt worden. Der Bericht Uber diese Yersuche, 
deren Ergebnisse von bedeutendem Interesse fiir die 
Bautechnik sind, ist fertiggestelltundsolltovoraussichtlich 
gegen Mitte des Jahres im Druck erscheinen. In Angriff 
gonommen sind weitere Yersuche mit Plattenbalken.

3. Bericht von Professor Dr. Schenck in Breslau 
uber dio

Versuche zur Theorie des Hochofenprozesses,
Boi der Abfassung des Yorjiihrigen Berichtca wurde 

die Druckleguug der bisherigon Ergebnisse in einem 
Hefte der Abhandlungen der Deutschen Bunsengcsellseliaft

in Ausaieht gestellt. Dieser Plan hat sich aber nicht 
durchfiihren lassen, weil im Miirz 1913 in den Berichten 
der Deutschen Chemischen Gesellschaft die Arbeit eines 
frtlheren Mitarbeiters, des Herrn Dr. V. Falkę, der 
zurzeit im pliysiko-chemischen Institut der Unirersitót 
Leipzig tatig ist, erschienen ist. In ihr wird die Richtig- 
kcit der frilheren Untersuchungen flber die Gleicb- 
gewichtsbeziehungcn zwischen Kohlenstoff, Eisen und 
Eisenosydul angozweifelt und dio Behauptung aus- 
gesprochen, dali dio beobaehteten Gleichgewichtspunkte 
einem karbidhaltigen System zugeliorcn. Er scldiefit 
auf das Vorhandcnsein von Karbid aus der Tatsache, 
daB das Produkt der Einwirkung von Kohlenosyd auf 
Eisen sich in Salzsiiure ohno Hinterlassung eines Kohlcn- 
rlickstandea auflost, der Kohlcnstoffgchalt Tielmekr dabei 
in dio Form von Kohlenwasscrstoffcn fibergelit. Die 
Arbeit, welche sich lediglich auf die Ergebnisse dieser 
analytischen Methode stiltzt, bedurftc einer Revision, 
und zwcitens war cs erforderlich, Tergleichende raperi- 
mentolle Yersucho tiber dio Gleichgewichte zwischen 
Kohlenstoff, Kohleno.tyd und Kolilendioxvd durch- 
zufilhren an eisenfreien Kohlcnstoffprilparaten. Ę*akte 
und umfangreicho csperimentello Untersuchungen iiber 
dieso lctzte Frage sind bisher nur bei hoheren Tem
peraturen von 800 bis 1100 Grad vorhanden. Die beiden 
englischen Chcmikcr Rhcad und Whccler haben die 
Ergebnisso ihrer Untersuchungen in folgenden Ycroffent- 
lichungen (im Journ. of the Chem. Society) niedergclegt:
1. Tho Effect of Temperaturo on the Equilibrium 2 CO 
=  CO* + C, Band 07, 1910, S. 2178. 2. The Effect of 
Temperaturo on tho Equilibrium 2CO= COj+C, Band99,
1911, S. 1140. 3. The Rato of Rcduction of Carbon
Dioxide by Carbon, Band 101, 1912, S. 831. 4. The 
Combustion of Carbon, Band 101, 1912, S. 846.

In niedrigeren Temperaturgebieten liegen nur die 
Versucho von Boudouard vor, und es sind nur wenigc 
Tcmperaturpunkto untersucht. Gcrado die Falkcscho 
Arbeit zeigtc, wio dringend notwendig cs ist, eine feste 
oxperimentelle Grundlage tiber dio Beziehungen zwischen 
dcm Kohlenstoff und scinen beiden gasfórmigen Osyden, 
auch fiir niedrigo Temperaturen, zu besitzen.

Die Untersuchungen des letzten Jahres crstreckcn 
sich nach den beiden oben geschilderten Richtungen. 
Einmal handelto cs sich darum, dio Natur des Kohlen- 
stoffes zu erforseben, welcher in den Praparaten enthalten 
ist, dic durch Einwirkung von Kohlcnosyd auf Eisen 
entstehen, und zweitens handelto es sich darum, dio 
Lilcko in der Erkcnntnis der Gleichgewichte des Kohlen- 
etoffes auszuftillcn. Mitarbeiter boi der ersten Unter
suchung war Dr. Farr, bei der zweiten Ingeniour-Chemiker 
Juselikowitsch. > j& •

I. Praparato von Eison, wclches bei einer Temperatur 
von rd. 6000 mit Koldenosyd, Kohlondiosydgas oder 
Gemengo behandelt worden war, wurden in Salzsiiure 
geliist, und es konnte nachgewiesen werden, daB dabei 
wirklich nebon einem geringen Rilckstande von Kohlen
stoff nicht unbctrachtliche Mengen von Kohlenwasserstoff 
auftraten, sobald sich die Reaktion b e i  Y ollstandigem 
LuftabschluB in einem Yentilkiilbchcn Yollzog, dafi ak° 
mit dem Karbid eino Achnliehkeit bestand. Dic weitere 
Untersuchung und Yergleiehung mit Karbid, welches 
nach dem Yerfahren Yon F o rs te r & Mylius durch 
Beliandeln von Werkzeugstahlscheiben mit verdilmitcn 
Sauren unter LuftabschluB gewonnen wurde, zeigte er- 
hebliche uud beaehtenswerte Unterschiede, aus denen 
herYorgeht, daB dio Mothodcn zur Bestimmung ttnd 
Definition des Kohlcnstoffcs in Eisonsorten dringend 
rcYisionsbedilrftig sind. Es ist nicht moglich, hier alle 
Yariationen der ausgefiihrtcn Yersuche zu beschreibeu. 
Es ergab sich ein wcsentlichcr Unterschied zwischen 
dem feinen Zemcntit und dem durch Einwirkung vou 
Kohlenosyd auf Ferrit erhaltenen 1’rodukte bei der Ein
wirkung von Salzsaure in Gegenwart von Ferrichloriu. 
Wiihrend das Karbid dabei einen Rilckstand hintcrlid- 
der oin Aussehen etwa wic Schokolade hat, zeigt der
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Rfickstand bei der Bchandlung unserer Eisenpraparato 
eine tiefsch warze Farbę, wie die des fein verteilten Kohlen- 
stoffes. Auch die ‘Analysen dieser Ruckstande ergaben 
eine vers cliiedenar tige Zusammensetzung. Bei der Karbid* 
kohle wird stets die Entwicklung yon Kohlenwasserstoff 
beobachtet, weleher bei unseren Praparaten in Gegen wart 
vou Eiaenchloriden nicht auftritt. Ea erBchien auch nach 
anderen Yersuchen nicht ausgeschlossen, daB die Kohlen* 
wasserstoffe, Welche sich aus den mit Kohlenosyd behan- 
delten Praparaten cntwickeln, aus Kohlenstoff in auBer- 
ordentiich feiner Yerteilung entstehen, weleher durch 
Wasserstoff im Stadium Nascens in Kohlenwaaseratoff 
ubergeht, also durch dirckte Beduktion des Kohlenstoffes 
sich bilden. DaB fein verteilter Kohlenstoff auBcr- 
ordentlich reaktionsfahig ist und namentlich gegcntiber 
sehwachen Oxydationsmitteln, haben die neuesten Unter- 
suchungen von K. H offm ann gezcigt. Die Entstehung 
von Kohlenwasaerstoff braucht also nicht notwendig mit 
dem Vorhandensein von Karbid zusammenzuhangen. 
Wieweit Kohlenstoff durch dirckte Reaktionen in Kolilen- 
wasserstoff Ubergeftihrt werden kann, bedarf weiterer 
Untersuchungen, welche noch im Gange sind.

II. DaB die beobachteten Gleichgewichtc Gleich- 
gcffiehte des Kohlenstoffes sind, zeigen die vergleichenden 
quantitativen Versuche, die Ingenieur .Juschkew itsch 
angestellt hat mit Kohlenstoff, der durch Spaltung von 
Kohlenoxyd in Gegen wart von metallischem, fein ver- 

Kobalt sich gebildet hat. Zwisehen den Tempe- 
raturen von 400 und 900° sind in Temperaturatufen 
von ungcfahr je 50° eine groBe Anzahi von Gleich- 
gewichtseinstellungen unter verschiedenen DrUcken unter- 
aueht worden. Es wurde gleiehzcitig bestimmt der Gas* 
druck, die Temperatur und die Zusammensetzung des 
Gases, das Yerhiiltnis zwisehen Kohlenmonoxyd und 
Kohlendiosyd. Wir sind also jetzt iiber die Kohlenstoff- 
gleichgewichto von 400 bis 1100 0 hin auf das genaueste 
uijterrichtet. Die Ergebnisae unserer Untersuchungen 
stimmeu mit denen von Ehead und Wheeler in den ge- 
memschaftlich untersuchtcn Gehieten von 800 bis 900 0 
vollstandig tiberein. Unscre Messungen schlicBen sich 
an dic bei hoher Temperatur durchgeftihrten an. Ander* 
seits wurde aus unseren Eisenversuchen dio Glciehgewichts* 
konstantę fiir das Kohlcnstoffgleiehgewicht berechnet und 
diese Zahlen mit den bei den Kobaltversuchen erhałtenen 
vcrglichen. Es zeigto sich, daB bei 650 bis 700° eine 
vollige Uebcreinstimmung der Zahlenwerte vorhanden ist, 
daB also die Gleichgewichtspunkte, welche wir bei den 
Hochufenuntersuchungen ais fttr den Hochofen prozę B 
charakteristiseh bezeichnet haben, tatsachlich Gleich- 
gewichte sind, bei denen der elementare Kohlenstoff 
selbst eino Rolle spielt. Der amorphe Kohlenstoff ist 
^  4er sich bei diesen komplizierteren heterogenen Syste- 

mit Eisen, Eisenoxydul und der Gasphase im Gleieh- 
gcwichte befindet. Geht man zu etwas tieferen Tem- 
peraturen tiber, so diyergieren die bei den Eisenversuchen 
gefundenen Gleichgowichtakonstanten gegen die bei den 
Kolilenstoffbeobiichtungen ein wenig, und zwar entsprieht 
die Differenz ungefiihr einem Temperaturunterschied von 
20a. Diese Abweichungen sind sicher vorhanden, Sie sind 
aller Wahrechemlichkeit nach dadurch bedingt, daB der 
sehrfein Yerteilte Kohlenstoff ein etwas hoheres chemisches 
Potential besitzt ais der etwas grober yerteilte. Fein 
vertettte Stoffe sind eben erheblich reaktionsfahig er ala 
grobere. An Analogien ist keinerlei Mangel. So hangt

B. das Gleichgewicht des Nickelkarbonyls mit metalli
schem Nickel und Kolilenoxyd von dem Yerteilungsgrade 
des metallischen Nickels wesentlich ab. Auch die 
sonstigen geometrischen Beziehungen zwisehen den Gleich- 
gcwiehtskurven zeigen mit Sicherhcit, daB die frilher 
'ora Yerfasser gegebene Deutung der beobachteten Gleich* 
geuichte durchaus riehtig war. Trotzdem war es aber 
doch notwendig, vor der endgiiltigen Yeroffcntlichung 

Yersuchsgrundlagen fur die ganze Theorie des 
Hochofenprozesses so fest und genau wio moglich z u 
gestaltcn.

Diese Untersuchungen werden in der allernachaten 
Zeit abgeschlossen, einer Yeroffcntlichung der Ergebnisse 
in den Abhandlungen der Deutschen Bunsengesellsehaft 
werden dann keinerlei Hindernisso mehr entgegenstehen.

4. Berieht von Professor Dr. W olbling in Berlin 
tiber die

Bildung der oxydischen Eisenerzlagerstatten.
Die Arbeiten des verflossenen Jahres erstreckten 

sich zuniichst auf die Untersuehung der Oxydations* 
prozesse des Spateisensteincs und Pyrits auf nassem und 
trockenem Wege einschlieBlich des sogenannten Rost- 
yerfahrens. Weiterhin wurden die Adaorptionen mangan-, 
magnesium- und kalziumhaltiger Wasser durch friseh- 
gefallte Eisenoxydhydrate festgestellt und die Iteaktion 
eisenehloridhaltiger Diimpfe mit trockenem und wasser- 
haltigem Schwefelwasseratoffgas studiert, Die Beobach- 
tungen Iiber die Anhydrisierurig der Eisenoxydhydroxule, 
die Hydratation des Eisenglanzes und Roteisens und die 
Dissoziation der wasscrhaltigen Eisenosyderze wurden 
fortgesetzt.

5. Berieht von Professor P. Goerens in
Aachen
1. Iiber eine volumetrische Sauerstoffbestimmung In FłuB- 

eisen.
Dio Yersuehe werden fortgesetzt. Da ein Teil des 

in dem Eisen enthalt encn Sauerstoffs in Form von CO 
und COa bei der Erhitzung abgeschieden wird, muBten 
zunaclist eingehende Untersuchungen tiber den CO* und 
C02-Gchalt ausgeftihrt werden. Diese Arbeiten sind 
beendigt. Die nunmehr vorzunehmenden Yersuehe be- 
ziehen sich darauf, eino Kohlenstoffart herzustellen, 
welche frei von Gasen ist, um mit dereń Ifilfo den ais 
FeO yorhandenen Sauerstoff in CO bzw. CO -f C02 tiber- 
zufiihren. Die im Handel erhaltliehen Kohlenstoffsorten 
sind nicht ohne weiteres ftir diesen Zweck verwendbar, 
da sie bei der Erhitzung selbst erheblicho Mcngen Gase 
abgeben.

2. fiber das metallurglsche Verhalten der Gase.
Die Untersuchungen sind abgeschlossen. Dio Zu- 

sammenstelhing der Ergebnisse ist in Angriff genommen, 
und es werden dio Arbeiten demnachst in Druck gegeben.

6. Berieht von Geheimem Regierungsrat Professor
Dr. W. B orchers in Aachen tiber dio

Untersuchungen tiber die elektrische Leitfahigkeit von 
Metallegierungen im gesehmolzenen Zustande.

Dic dritto Yersuchsreihe, welche I*rofessor Dr. K. 
B ornem ann zusammen mit K. W agenm ann
durchgeftihrt hat, ist im Laufe des Jahres 1913 nach 
Ueberwindung groBer Schwierigkeiten in der Konstruktion 
geeigneter Apparate glticklich zu Endo gefuhrt worden. 
Damit ist głeichzeitig auch die GesamtYersuchsreihe irmo- 
fern zu einem AbschłuB gekotrmen, ais nun sowohl Appa
rate wie MeBmethodcn zur Feststellung der leitfahigkeit 
geschmolzener Legierungen einfacher Grundstoffe (Metalle) 
und MetaUverbńdungen you niedrigen wie hóheren 
Schmelzpunkten bis etwa 1650 0 geschaffen wA*den sind. 
Auch die Ergebnisse der jetzt abgeschlossenen Yersuchs
reihe hestatigen, daB mit diesen neuen Apparaten und 
Mefimethoden die Moglichkeiten zur Aufklarung der Kon- 
stitution von legierungen eine ganz wesentliche Aus- 
dehnung erfahren haben.

Die Messungen erstreeken sich auf eine Reihe reiner 
Metalle und binarer legierungen. Wir beschranken uns 
auf die Wiedergabe der folgenden Angaben:

„Die Eisen-Kohlenstoff-Legierungen wurden sich erst, 
wenn sehr viel hohere TemjH^raturen ais bislang (>Iaxi- 
mum 1650 0) der Leitfahigkeitsmessung zuganglich waren, 
bis zu solchen Kohlenstoffgehalten verfolgen lassen, 
daB tiber das Karbid FeaC im flGssigen Zustande 
Naheres ausgesagt werden konnte. Starkere Riehtungs- 
andemngen sowie Maxima und Minima konnen in den

XLn.tł 205
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Lcitfahigkeits- bzw. Tcmpcraturkoeffizicnten - Konzen- 
trationakurven (besonders im Gebiet niedriger Konzen- 
trationen) auch dann auf treten, wenn sie nicht nach- 
weislich einer Yerbindung cntsprechcn, Die Entscheidung, 
ob eine Yerbindung vorliegt oder nicht, erfordert die 
gleichzeitigo Bcrticksichtigung anderer Kritcrien, beson- 
ders des Erstarrungsdiagramms.

Fiir die Legierungen nicdiiger Konzentration wurden 
die Ergebnisse der frtiheren Arbeiten bestatigt, nach denen 
bei Zusatz geringcr Mengen eines anderen Korpers zu 
einem fltissigen Metali dic Leitfahigkeit des letzteren 
sowohl erhoht wie erniedrigt werden kann und die Ten- 
denz zur Erniedrigung im groBen uud ganzcn um so mehr 
liervortritt, jo starkcr die Ncigung der beiden Korpcr ist, 
Verbindung zu bilden.

Die yielfach beobachtcte angenaherto Parallelitat 
zwischen den Łeitfahigkeits- und Tempcraturkoeffizienten- 
Konzentratiouskurven konnte in Uebereinstimmung mit

den frtiheren Arbeiten auch łiier wieder nur fur die kun- 
zentrierteron, nicht aber fiir die verdtinntercn fliisaigea 
metaliischen Łosungcn ais eine ziemlieh allgcmeine Er- 
scheinung fcstgestellt werden; auffallend ist dic sehr 
ausgcsprocheno Parallelitat auch im Gebiet niedrigtr 
Konzentration beim System Eisen-Kohlenstoff.

Der Temperaturkoeffizient der neu untersuchten 
reinen Metalle erweist sich wieder sehr klein bei Eisen 
und Aluminium/1

7. Bericht von Professor 3)r.*3nc;. Schlesinger in 
Charlottenburg tiber den Fortgang scincr

Versuche mit Spiralbohrern.
Die Untersuchungen, sowcit sie die Form der Bohrer- 

spitzc betrafen, sind abgeschlossen, und der Bericht ist 
dem Kuratorium in vollem Umfange vorgelegt wordca. 
Zu einer Veroffentlichung cignet er sich aber vorlaufig 
noch nicht, da er einer Erganzung bcdarf. (SchluO folgt.)

Aus Fachvereinen.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Stahlwerkskommission.
Die 6. Sitzung der Stahlwerkskommission fand unter 

sehr groBer Beteiligung am 22. Mai 1014 in Dtisseldorf 
unter dem Yorsitz von Direktor A. Thiele, Eseh, statt. 
Die T agesordnung umfaBte folgende Punkte:

1, Geschaftliches.
II. Bericht tiber die Yorgange seit der letzten Sitzung.

III. Technisehe Berichte:
1. Besprechung des auf der Ilauptversammlung vom

3. Mai 1014 gehaltencn Vortrages von General- 
direktor Dr. S chuster, Witkowitz: Ueber das 
Talbot* Verfahren im Yergleiche mit anderen 
Herdfrischyerfahren, sowie des vor der ,,Eisen- 
hut te Stidwest" am 15. Februar 1914 gehaltencn 
Yortrages von Stahlwerkschef N. Schock, Dtidc- 
lingen: Ueber die Wirtschaftlichkeit des Martin- 
Yerfahrens im Minettebezirk im Yergleich zum 
Thomas-Yerfahren.

2. Ueber Roheisenmischer mit besonderer Beriick-
siehtigung der zweckmaBigsten GróBenabmessung 
(Berichterstatter: Oberingenieur ^ r . - 3 nG* F-
Springom  m, Eseh).

3. Ein neues Yerfahren zur Herstellung von Kon- 
yerterboden ftir Thomasbetrieb (Berichterstatter: 
Direktor E. B rtihl, Clabccą, Belgien),

4. Neues Yerfahren zur Erhóhung der Zitronensiiure- 
lósliehkeit der Phosphorsaure in Thomasschlacken 
(Berichterstatter: Stahlwerkschef A rth u r Jung , 
Peine).

1Y. Yerschiedenes.
Zu P u n k t I lagen keine besonderen Mitteilungen vor.
Zu P u n k t II berichtete die Geschaftsfiihrung tiber 

den Stand der laufenden Kommissionsarbeiten. Die 
Arbeiten betreffend S tah lw erk stee r und Stahlw^erks- 
dolom it sind ais abgeschlossen zu betrachten; die Er- 
gebnisse der verschiedenen Rundfragen haben eine Ftille 
von wertvollem Materiał ftir unsere Werke gelicfert. Die 
Untersuchungen tiber Schlackeneinschltisse im Stahl 
unterliegen noch der Bearbeitung. Fur Y ergasungsver- 
suche an G aserzeugern ist ein Schema1) aufgestellt 
worden, das bei Abnahmeversuchen ais „Normalien des

l ) VgL St, u. E. 1914, 5. Febr., S. 236/8.

Yereins deutscher Eiscnhtittenleute*4 zugrunde gelegt 
werden soli. Die Frage der N orm alien ftir fcuerfeste 
S teine wurde in einem besonderen AusschuB und gemrin- 
sam mit dem Vercin deutscher Fabrikon fcucrfester Pro: 
dukte eingehend bcsprochen, wobei sich ergab, daB die 
Frage fur die Praxis noch nicht ganz reif zu sein schien. 
SchlieBlich wurden niihcre Mitteilungen tiber umfassende 
Versuche gemacht, die der Verein deutscher Eisenhtitten- 
leute tiber den EinfluB  eines K upfergchalts auf die 
R o stb es tan d ig k e it von S tah l durcliftihren laBt, und 
die zurzeit noch in Yollcm Gange sind.

Punkt III wurde eingeleitet durch eine eingebcnde 
Besprechung des von Generaldirektor Dr. techn. h. c. 
F riedr. S chuster, Witkowitz, auf der letzten Haupt- 
versainmlung gehaltencn Yortrages „Das Talbot*Yerfahren 
im Yergleiche mit anderen Hcrdfrischverfahrenul), sowie 
des von Stahlwerkschef N. Schock, Dtidelingcn. auf der 
Hauptversammlung der „Eisenhtitte Stidwest“ gchaltenen 
Yortrages ,,Ueber die Wirtschaftlichkeit des Siemcns- 
Martin-Verfahrens im Minettebezirk im Yergleiche zum 
Thomas-Yerfahren*12). Die Besprechung ist an den an- 
geftihrten Stellen bereits veroffentlicht worden.

Darauf wurden dio technischen Berichte 2 bis 4 
erstattet, an die sich ein reger Meinungsaustausch an* 
schloB. Die Berichte werden demnachsfc in dieser Zeit* 
schrift nebst Erorterungcn yollinhaltlich yeroffentlieht. 
Der Bericht von Stahlwerkschef A. Ju n g  ist in diesem 
Heft, S. 1593/5, bereits wiedergegeben.

Zu P u n k t IV teilte die Geschaftsfiihrung mit, daB 
seitens folgender Werke Ein ładu ngen yorliegen, dort eine 
Wanderversammlung der Stahlwerkskommission abzu- 
łialten: Stahl werk Thyssen A. G., Hagendingen, Vereinigte 
Htittenwerke Burbach-Eich-Dtidelingen, W e r k  Dotmnel- 
dingen, Witkowitzer Bergbau- und E isc n h u tte n -G ew erk - 
schaft, Witkowitz., sowie seitens der Kónigshutte. X)ie 
Yersammlung bcschloB, d ie  nachste Sitzung in Witkowitz 
und Kónigshutte abzuhalten und spater der Einladung 
von Hagendingen und Dommeldingen Folgę zu Icist̂ en. 
Der Zeitpunkt des Besuchcs von Witkowitz und Konigs- 
hutte, der ftir den Herbst 1914 in Aussicht genom mon 
war und wegen des Krieges dann verschoben worden ist. 
wird noch rechtzeitig bekanntgegeben werden.

J) St. u. E. 1014, 4. Juni, S. 945/54; 11. Juni,
S. 994/1000; 18. Juni, S. 1031/7-

*) St. u. E. 1914, 23. AprU, S. 697/707.
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Patentbericht.
Deutsche P a te n ta n m e ld u n g e n 1,!.

5. Oktober 1014.
KL 16, M 42 107. Vertahren zur Herstellung zitrat- 

Edicher Phosphate. Walther Jtathesius, Oharlottcnburg, 
Catmeretr. 10, und H. Blome, Dusseldorf,
Worringeretr. 05.

Kl 31 a, I 10 006. Kippbarer Tiegelsehmelzofcn mit 
Vor»armraum fiir GieBtiegel. „I£6“ OfenbaugeselLsehaft
B. b. R, Berlin.

Kl. 31 o, R 39 228. Verfahren und Vorrichturlg zur 
Herstellung von Gegenstariden aus Metali, bei welchem 
das fhissigc Metali unter Druck in die unmittelbar mit 
dera Schmelztiegel in Verbindung stehende Form gepreBt 
wird; Zus. z. Anm. II 38 351. Franz Reichhardt, Frank
furt a. JtJ Htihnerweg 3,

KL 31 c, Sch 46 815. Yerfahren zur Entfernung des 
fadenlunkera in FluBeisen- oder FhiBstahłbloeken unter 
Schlitzung der Blocke in der Langsrichtung; Zus. z. Pat. 
350 914. Fritz Schruff. Bobrek bei Beuthen, O. S.

Kl. 35 b, M 55 9S5. I^asthebemagnet fiir Spjinetrans- 
port o. dgl. Magnet-Werk, G. m. b. H., Eisenach, Spezial- 
Fabrik ftir Elektromagnet-Apparate, Eisenach.

Kl. 48 c, B 75 408. GlOhofen und Brennofcn mit 
Mulfel; Zus. z. Anm. B 73 027. Dr. Otto Busse, Hett- 
stedt a. Stidharz.

Kl. 75 c, G 40 058- Vorrichtung zur Herstellung von 
Metallttberztigen auf beliebigem Materiał in kontinuier- 
lichem Betriebe mittels in flilssigem Zustande durch einen 
Strahl hoehgepreBten und iiberhitzten Dampfes oder Gases 
zerstaubten Metalles. Georg Gabryś, Budapest.

Kl. 80 a, Sch 42 720. Yerfahren und Yorriehtung 
zur Herstellung von Schwemmsteinen, insbesondere von 
Kwliofen.schlacken-Sehwemmsteincn. Carl Heinrich Schol, 
AUendorf, Dillkreis.

Kl. 80 b, Sch 43 849. Yerfahren der Herstellung 
von Rohstemen aus Zemcntmasse und zerkleincrtem 
Brennstoff. Carl Schneider, Plau, Meckletiburg.

Kl. 80 b, Sch 45 802. Yerfahren zur Herstellung yon 
Kohsieinen aus Zementmasse und zerkleincrtem Brenn- 
stoff; Zus, z. Anm. Sch 43 849. Carl Schneider, Plau, 
Mecklenhurg.

8. Oktober 1914.
KL 12 k, B 75 028. Verfahren zur Yernichtung der 

bei der Destillation von Ammoniakwasser entstehenden 
tibelriechendcn Ga.se und Dampfe; Zus. z. Anm. B 72 880. 
Dr. Julius Becker, Frankfurt a. 31., Schielestr. 34.

Kl. 18 c, W 44 486. Beilage zur Einsatzhartung von 
2ahnradern mit Schutz der Żahnkanten an den Stirn- 
seiten. Martin Werner, Berlin, Chausseestr. 69.

KL 26 d, F 37 410. Yerfahren der fraktionierten 
êwiimung von Teerbestandteilen, wie Pech oder Stahl* 
■̂■'rk̂ teer und Teeroien, durch st uf en weise Kiihlung oder 

siufenweise Kuhlung mit stufenweiser Waschung aus iiber- 
“itzton Rohgasen. Helene Feld, geb. von Knorre, Glinther 
Peld und Erika Feld, Linz. a. Rh.

K-L 26 d, F 37 9S7. Verfahren der getrennten Ge- 
sinnuhg voa Teerbestandteilen, wie Pech oder Stahl- 
"eikstcir und Teeroien, durch stufenweise Kflhlung mit 
*jWeowciser Waschung aus ttberhitzten Rohgasen. Hebnc

geb. von Knorre, Gdnther Feld und Erika Feld, 
Jjm a. Rh.

Kl. 48 c, B 75 407. Gltthofen und Brennofen mit 
Mttbłrer Gliihkiste oder heraushebbarem Gliihtopf. 
Jr’ Busse, Hettstcdt a. Siklhar?.,

1) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
*° *^end  z weier Jlonate fiir jedermann zur Einsicht und 
*-wpraclierhcbimg im Patentamte zu B erlin  aus.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
5. Oktober 1014.

KL 10 a. Nr. 016 846. Fahrbare Abluseh- und Yer- 
lade-Yorriehtung fUr Koks. Fried. [Krupp, Akt. Ges., 
Gruwnwerk, Magdeburg-Buekau.

Deutsche Reichspatente.
KI. 7 C, Nr. 272 335, votii 25. August 1912. Hugo 

Baum in H erm sdorf bei B erlin. Afatrize, die aus einer 
gro/Jen Zahl aneinnnder liegender und an einem Jłahmen 
fe&tklemmbarer Stabchzn gebildet ist.

Jedcs der dio Matmę bildenden, in einem Rahmcn a 
festklemmbaren Stabchen b ist mittels auf ihren unteren 
Enden sitzender Schraubenfedern c elastisch gelagert. 
Dadurch kehren die Stabchen nach Losen ihrer Fest- 
klemmvorrichtung d yon selbst in ihre Anfangałage zuriick.

Kl. 49 f, Nr. 272 884, vom 29. Dezembcr 1912. 
$ipf.*3itg. Johannes Ing riseh  in Barmen. RolUn- 
richtmasehine zum Ilichten von Profileisen.

Die Richtrolle besteht aus zwei dera Profil des zu 
richtenden Werkstiickes a entspreehcnd gestalteten Teilen 
b und c, die mittels in der hohlen Rolłenaehso d verschieb- 
barer Bolzen e und f zwanglaufig von auBen rerstellt 
werden konnen.

Kl. 49 b, Nr. 273 909, vom 11. April 1913. R ichard  
P h ilip p  in  II mena u i. Th. Yerfahren und Yorriehtung

zur Zufuhrung ton 
lanym Metallspdnen 
zu Zerlcleinerungsror- 
ricktungen,

Die zu zerkleinern- 
den in den Fiilitricli
ter a gebrachten Me- 
tallspane werden hier 
unter Mitwirkung von 

sc hraubenfdr migen 
R i ppen b des Trich- 
ters a von einer sich 
drehenden Achse c er- 
faBt undteilweise zer- 
druckt und durch die 
Oeffnung d in die Zer- 
kleinerungsmaschine e 
geschoben, die aus 

einer bekannten 
Schlagkreuzmuhle be

steht. Das untere Ende der Welle e liegt yollkommen 
frei, so daB Stockungen der zu fórdernden Spane nicht 
eintreten konnen.
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Statistisches.
Roheisenerzeugung Deutschlands und Luxemburgs Im Juli und August 1914.1)
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B e z ł r k e

E r z e u g u n g E rzeugung

im 
Juli 1914 

t

lm
August 1914 

t

tom 
1. Januar 

bU 31. Aug. 
1914 

t

lm
August 1913 

t

Tom 
1. Jan nar 

b̂ 3 31. Aug. | 
1913 

t

Siegerland, Kreis W ctzlar und Hessen-Nassau
S chlesien .................................................................
N orddeutschland (KOstcn w e r k e ) .................
M itte ld eu tsch łan d ................................................
SGddeutschland und T h G r in g e n .................
S a a rg e b ie t .............................................................
L o th r in g e n .............................................................
L uxernburg ............................................................ I

114 572 
29 621 

5 808 
29 803 

3 980 
7217  

11 090 
*) 39 877 
*) 17 974

46 182 
10 646 
5 585 

13 464 
4 378 
4 104 
4 429

*) 9 000

876 636 
229 148 

57 497 
224 242 

31 917: 
48 087 
83 679 

268 833: 
133 553;

139 359 
*) 33 039 i 

6 696 !

)  39 880 | 
1

6 501 
! ) 12 354

j 68 627

1 077 4% 
*) 264 810; 

60 513;

302 671;

42 66S1 
*) 98 832;

606 208

GieOerei-Roheisen Se. | 259 942 97 788 1 953 592 306 456 2 452 598;

i i_ as  *>
! B-iŁ> **

a©ca

R h e in la n d -W e s tfa le n ....................................... !
Siegerland, Kreis W ctzlar und Hessen-Nassau
Schlesien ................................................................. i
Norddeutschland (K O stc n w e rk e ) .................

17 062 
750 
664

* 2 1 565  
595 

1 002

187 067 
5 904 
5 047 
1 173

28 372 
1 310 

604 
1 425

216 627; 
8 433' 
6 221: 

10 277;

Bessemer-Roheisen Se. | 19 076 23 162 199 191 31 711 241 m

a«
i ©J2O

CC
8
aoX?
H

R h e in la n d -W e s tfa le n .......................................
S ch lesien .................................................................
M itte ldeu tsch łand ................................................
Sflddeutschland und ThOringen .................
S a a r g e b ie t .............................................................
Lothringen .............................................................
L u sem b u rg .............................................................

420 756 
19 670 
24 494 
21 692 

104 003 
2) 242 863 
’ ) 212 048

233 983
11 380 
14 402
12 097 
18 114

682 
*) 100 000

3 094 191 
147 545 
188 759 
159 411 
698 853 

1 716 597 
1 522 829

391 136 
21 010
25 501 
20 060 

105 892

] 477 822

3 089 537: 
178 TOS 
207 180: 
156 217; 
817 lOój

3 673 166!
I

Thomas-Roheisen Se. 1 045 586 ; 390 668 7 528 185 1 041421 8 121 943:

i

f i g i  
: » |  » a
ts “ §.3 
» a  =>rs 
S -S *  £ 
«!

R h e in la n d -W e s tfa le n ...................... ....
Siegerland, Kreis W etzlar und Hessen-Nassau
S chlesien .................................................................
Norddeutschland (Kttsten w e r k o ) .................
M itte ld eu tsch łan d ...................................
Stłddeutschland und T h G r in g e n .................

119 504 
28 163 
36 612 

6 765 
12 924

58 516 
14 756 
22 092 

604 
4 337

893 912
250 574
251 558 

35 184 
90 713

912

125 567 
40 021 
38 695

|  19 695

971003' 
339 614 
245 902;

150 813

4 025

Stahl- und Spicgeleisen usw. Se. 203 968 100 305 1 522 8531 223 978 1 711 477;

£ ^  
5 1
1 *a . ?
J- o*© Ul
S  23 5

3

R h e in la n d -W e s tfa le n .......................................
Siegerland, Kreis W etziar und Hessen-Nassau
S chlesien ..................................................................
N orddeutschland (K tts te n w e rk e ) ..................
Stłddeutschland und Thfiringen.......................
L o th r in g e n .............................................................
L uxetnburg .............................................................

2 594 
7 309 

21 508 
123 
313 

s ) 776 
3) 3 150

3 198 
2 606 
8 210

-

35 243 
49 311 

105 549 
237 

1 520 
10 566 
12 221

5 866 
7 570 

20 311

302

; j  2 401

72 396 
60 815; 

172 039: 
922; 

3 753

26 936;

Puddel-Roheisen Se. 35 773 14 014 274 647 36 450 337 461:

bfi

3 is
§ I
¥  i i

1  3« =1 
SB aO

R h e in la n d -W e s tfa le n ........................................
Siegerland, Kreis W etzlar und Hessen-Nassau 
S chlesien ..................................................................

M itte ldeu tsch łand ...................................
Stłddeutschland und T h t i r i n g e n ..................
S a a r g e b ie t .............................................................
L o th r in g e n .............................................................
L uxem burg .............................................................

675 088 
65 843 
84 262 
36 691 
41 398 
29 222 

115 153 
1 ! ) 283 516 

;t) 233 172

363 444 
28 603 
48 269 
14 068 
23 117 
16 201 
22 543 

682 
*)109 000

1 5 087 040 
534 937 
627 196 
260 836 
311 389 
209 93( 
782 532 

I 1 995 990 
; 1 668 603

690 300 
2) 81 940 

87 316

j 86 501

i' 26 863 
j 2) 118 246

l  548 850 
f

i 5 427 11#
; ») 673 672. 

664 043:

671803

206 093 
i) 915 937

; 4 306 310

Gesatnt-Erzeugung Se. 1 564 345 625 927 j 11 478 468 | l  640 016 12 865 03"
bo 

1 §
;

S 1
1 M ^
1 B i
i s? ® ! © 
i o

Giełłerei- R o h e isen ................................................
5 B e sse m er-R o h e isen ............................................
| T hom as-R oheisen ................................................

Stahl- und S p ieg e le ise n ...................................
P u d d e l-R o h e ise n ................................................

259 942 
19 076 

1 045 586 
203 968 

35 773

97 788 
23 162 

390 658 
100 305 

14 014

i 1 953 592 
| 199 191 
i 7 528 18.’ 

1 522 853 
274 64"

I 2) 306 456 
31 711 

1 041 421 
223 978 

36 450

») 2 452 59S 
241 538 

S 121 »■» 
1 71M77 

337 461

Gesamt-Erzeugung Se. 1 564 345 625 927 | 11 478 4681 1 640 016 12 865 037

') Nach der S tatistik  des Yereins deutscher Kin en- und Stahlindustrieller. 2) GroEtentcils leriehtigt, jedoch
noch zwei W erke geschatzt. *) BcrichtŁgt. *) Geschatzt.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Yierteljahres-M arktbericht. (Ju li, August, September 1914.)

I. RHEINLAND -W ESTFALEN. —  DaB cin Krieg, 
wk der europaisehe, auch dem bis je tz t sicgrcichen Lande 
tMe Wunden in das wirtschaftliche Leben schlagt, ist 
selbstverstandlich. Wenn aber ein Land dieses sehwere 
Geschick in dem Ma Be zu uberwinden im standc ist, wie 
mas dies heute von Deutschland eagen kann, so darf das 
ohne Ueberhebung ais ein bocherfreulięhes Zeichcn fur die 
wirtschaftliche K raft des Landes bezeichnct werden. DaB 
Mir iu Deutschland keines allgemeinen gesetzlichen 
Zalilungsaufsehubs (Moratorium) bedurften, sondern alle 
Zweige des W irtschaftslebens punktlich  ihren Zahlungs- 
verpflichtungen nachkommen konnten, daB ferner auf die 
Kriegsanleihe innerhalb 14 Tagen n ieht weniger ais 
41* Milliarden JŁ gezeichnet wurden und daB unsere 
industriellen Werke heute zum Teil rd, 60, ja  te il Weise 70%  
ihrer bisherigen Erzeugung aufzuweisen yermogen, ist 
eine Tatsache, die m it besonderer Befriedigung auch an 
dieser Stelle vcrzeichnet werden darf. Diese boeherfreu- 
iiebe Verfassung des deutschen W irtschaftslebens wird 
daber dem am 28. Septem ber d. J. zu Berlin bekundeten 
gemeinsamen, festen W illen aller deutschen Erw erbsstande, 
bis zur siegreichen Beendigung des K am pfes unentwegt 
durchzuhalten, ganz besonders krilftigcn Nachdruek 
verle3ien und die denkbar beate Grundlago ftir die erfolg- 
reiche Durchfiihrung dieses einmtitigen Willens bilden.

Das abgelaufeno Jahrcsv ierte l stand , wie kaum ein 
amleres zuvor, im Zeichen d er Y e rb a n d s  b i ld u n g  f ttr  
B-Erieugniase. Die R ohrenw erke h atten  sich vor- 
laufig verstandigt, wodurch sich das Geschaft in Rohren 
schon zu beleben begonnen hatte . Leider endete diese 
UrstandŚgung bereits Anfang Ju li, ais man in der Ver* 
Łandsbildung nieht w eiter kam  und die Yerliandlungen 
t ertagte. In den iibrigen Gruppen wurde fleiBig weiter- 
beraten, bis der Kriegsausbruch aucbfdiesen Bestrebungen, 
•iie bis dahin zwar noch keine grcifbaren Erfolge gezeitigt 
and aueh den Markt noch nieht wesentlich beeinfluBt 
hatten, ein unerwartetes Ende bereitete. D er W alzdraht- 
Yerband steht leider vor seiner Aufłosung, da ab  1. Oktober
1914 \  erkaufsfreiheit fiir Lieferungen ab 1. Novem ber
1914 besteht. Ebenso w ird das seit 1862 bestehende 
^  eiBblech-Verkaufs-Comptoir, dem eben erst auch die 
neuentstandenen deutschen WeiSblech werke beigetreten 
’-^ren, mit Ende 1914 sich auflosen.

Im Juli waren dic A b s a t z v e r h a l tn i s s e  auf dem 
Kohlen* u n d  K o k sm  a r k  te  ahnlich wie im vergangenen 
zweiten Yierteljahre 1914. Das Syndikat beschaftigte 
seine sOiglieder in Kohlen nu t 87,92 % . D er Koksabsatz 
betrug im Juli 45,22 % , h a tte  sich also gegen die Zeit 
urher nieht noch weiter verschlechtert, allerdings auch 
nieht verbessert. Seit Beginn des Krieges wurde die 
-age dor Betriebe infolge der Einzieliung der Mann- 

*ćhafte« zum Heeresdienst natilrlich eine Yerandcrte.
^  Zechen forderten im August etw a zwei D ritte l der 

sonstigen Purchschnittsfdrdcrung. Die Kokereien leisteten 
etwa denselben Prozentsatz, und in den Nebenerzeug- 
nissen ist die Herstellung auf etw a die H alfte gesunken. 

iir September ist m it gleichen Satzen zu rechnen. Er- 
reulich fet die Yerwendung des Kokses durch dio Eisen- 
*a mvmvaltungen, die betrachtlichd Mengen abgerufen 
}* Infolge ausgedehnterer Yerwendung des Kokses 

auc*1 Łicr m it einer Steigerung des Absatzes zu 
lechnen sein.

Die Zufuhr von uberseeischen E rz e n  h a t durch die 
^gerisehen Ereignisse eine Stockung erfahren, dagegen 

ng es in beschranktem Ma Be, E rze ans dem Minette- 
jer wieder zu bekommen. Die Erzgruben in Lothringen 

UrJ Ł, UXemburg waren in der Lage, groBere Angebote 
. f ] Ze Zu mac^cn* D er AbniJ h a tte  sich noch lebhafter 

Monn mehr Wagen zum T ransport zur Verffigung 
ancien hatten. Die Bestrebungen, schwedische E m ;

fi ber die Ostseehafen einzuf (ihren, versprechen ebenfalls 
Erfolg.

D er R o h  e is e n  m a r k t  war im Ju li etw as lebhafter 
ais im vorhergehenden Monat und erreicht© den Monats- 
durchschnitt des vorhergehenden Vierteljahres. Nam entlich 
gegen Ende Ju li stiegen die Anforderungen der Yer- 
braucher, die sich in Voraussicht des Krieges noch in R oh
eisen zu deeken versuchten. Im  August verhindcrte die 
zeitweise Spcrrung des Eisenbahnnetzes die Erledigung 
der Abrufe. Im  Septem ber steli te sich der Versand auf 
etw a zwei D ritte l der Beteiligung im Roheisenverbande. 
Auf die Yorliegenden Inlandsabschltisse sind laufendc 
Abrufe und Lieferungen regelmafiig erfolgt; dagegen war 
das Roheisengcschaft nach dem Ausłande durch das 
AusfuhiTcrbot vollstandig unterbunden. Seit Aufhebung 
des Yerbots wurden geringe Mengen in das neutrale Aus- 
land geliefert.

D er S ta b o is e n -  u n d  B le c h m a r k t  lag vor Aus- 
bruch des Krieges auBerordentlich still. Bei der UngewiB- 
h eit tiber den Ausgang der Syndizierungsbestrebungen 
gingen die Preise w eiter zuriick. Nach Ausbrueh des 
Krieges ruhte d e r  Y ersand m elirere W ochen liindurch bis 
auf die Lieferungen ftir die Heeresverwaltung. Inzwischen 
h a t das Geschiift durch die W iederaufnahm c des Yer- 
sandes nach dem Inlande und nach dcm ncutralen Aus- 
lande eine gewisse Belebung erfahren, die den Werken 
ein ruhiges und stetes i\xbciten gesta tte t. Neue Geschafte 
werden vorliiufig nur in geringem Umfange abgeschlossen, 
weil die H andler zu billigen Preisen noch groBe Yorrate 
auf Lager haben. Entsprechend der teuereren H erstellung 
werden von der K undschaft ftir die neuen Geschafte 
Mehrpreisc bewilligt.

In  F e in b le c h e n  war die Geschaftslage ahnlich wie 
bei Grobblechen. Jedoch ist h ier mehr Kriegsm aterial 
zur Yergebung gclangt ais in Grobblechen. Die Be
schaftigung ist befriedigend. D er Eingang der Spezi- 
fiUationen ist ftir den Umfang der heutigen Erzeugung 
reichlich. Die Preise sind auch hier gestiegen.

In  D r a h t  is t die Lage ungewiB. Fiir Kriegszweeke 
finden groBere Mengen Verwcndung. Die Preiserhóhung 
findet auch hier wie in den tibrigen Erzeugnissen nur 
entsprechend den allgemein gestiegenen hoheren Kosten 
s ta tt .

D er S ta h lw e r k s - V e r b a n d  berichtet uns wie folgt:
„D er deutsche E iscnm arkt, der an sich schon in  der 

ersten H alfte  des, Jah res cin wenig befriedigendes Bild 
zeigte, stand  seit Endo Ju li ganz un te r der Einw irkung 
der kriegerischcn Yerwicklungen, die zunachst jede 
geschaftliche T atigkeit lahmlegten. Mit dem Kriegs- 
ausbruch geriet infolge der Eisenbahnsperre der Inlands- 
absatz Yolktandig ins Stocken. Die rhcinisch-west-
falisclien W erke konnten ihre Betriebe nur in beschranktem  
Umfange aufrechterhalten, die siidwestdeutschen muBten 
stillgelegt werden. Im  Septem ber erfolgte die Beforderung 
durch die E isenbahn allma hlich m it groBcrer Kegel- 
maBigkeit, so daB auch die Y ersandtatigkeit nach und 
nach wieder, wenn auch in beschranktem  Umfange, 
aufgenommen werden konnte. Nach dem Ausłande h a tte  
infolge der Ausfulirverbote fiir Eisen und S tahl zunachst 
jeder Absatz aufgehort. Nach der nuninchr crfolgten 
Freigabe der Erzeugnisse des S tahl werks-Yerbandes, 
soweit es sich nieht um  Spezialstahl handelt, ha t die 
Ausfuhr in die neutralen S taaten  wieder begonnen, bedarf 
aber zu ihrer Entw icklung dringend ermaBigter Eisen- 
bahnfrachten nach H am burg und den in Frage kommenden 
Ośtseeplatzen. D er Yersand des Stah 1 werks- Yer ba ndes, 
der sich im Ju n i und Ju li noch in bem erkensw erter Hohe 
hielt, ging se it Kriegsbeginn ganz erheblich zurttek. —  
Das Inlandsgcschaft in H a lb z e u g  zeigte zu Beginn des
II. H aibjahres keine m erkensweite Yeranderung seiner
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se ither rahigen Lago und liegt- seit Ausbruch des Krieges 
still; der Yersand, der in den ersten Wochen fast voll- 
stiindig stockte und sich nur auf geringe Mengen fiir 
Kriegszweckc bcschrankte, h a t sich, seit dcm der Eisen - 
bahnverkehr teiłweise wieder freigegeben w\irde, etwas 
gebessert. Mit einer sehr erhcblichen Steigerung des Ab- 
satzes ist aber fiir die nachste Zeit nicht zu rechnen, 
soweit die inlandischen Yerbrauchcr in der H auptsache fiir 
die A usfuhr nach dem feindliehen Ausland gearbeitet 
haben. Die im I II . Yierteljahr fiir Nachtragsbestellungcn 
und besondere Geschafte verlangte P re is e r h ó h u n g  von 
12,50 JL f. d. t  wurde fiir Abschliisse fiir das letzte  Yiertel
jah r  allgemein auf 7,50 JUL f. d. t  h e r a b g e s e tz t .  —  lm  
Ausland lag das -G esc haft im Ju li wie se ither cbenfalls 
still. In  GroBbritannien war die Schwerindustrie im .Juli 
noch verhaltnisniaBig gu t beschaftigt, ebenso waren es 
die K onstruktions- und  Briickenbauanstalten. Bei den 
Schiffswerftcn h a tte  dagegen der Beschaftigungsgrad 
langsam  abgenommcn. D er K rieg h a t naturgemaB dem 
Absatz von K albzeug nach England sofort ein Ende 
gemacht, und Yersuche englischer K unden, von ihnen 
dringend benotigte Halbzeugmengen noch zu erhaltcn, 
wurden aus nationalen Griindcn abgelehnt. —  In  schwerem 
O b e rb a u  m a te r i a ł  h a t die prcuBische S taatsbahn- 
verw altung ihren Bedarf fur das Rechnungsjahr 1915 in 
unveranderten  Mengen aufgegeben und tra g t dadurch 
in dankensw erter Weise dazu bei, das W irtschaftsleben 
im Gange zu halten. Die Reichseisenbahncn tibcrschrieben 
einen weiteren Bedarf an  Schienen, Schwellen und 
Kleineisenzeug; von dersclbcn Bahnverw altung wurde im 
Ju li der Bedarf fiir das R echnungsjahr 1915 in Auftrag 
gegeben, welcher den durchschnittlichen Mengen der 
letzten  Jah re  entspricht. Auch von den wiirttembergischen 
Staatsbahnen wurde ein erste r Teilbedarf fiir das Rech
nungsjahr 1915 aufgegeben, der ebenfalls, wie die Auftrage 
der Reichseisenbahncn, den W erken iiberschrieben wurde. 
—  Aus dem Auslande wurden im Ju li noch einige groBere 
Auftrage hereingenommen. D er Auslandsversand wurde 
dureb die Einfiihrung des Ausfuhrverbots fiir E isenbahn - 
m ateriał unmóglich gem acht; aber auch nach Aufhebung 
des Yerbotcs konnten wegen der Erschwerung in der 
Schiffahrt zunachst groBere Abladungen nicht erfolgen. — 
ln  Grubenschienen hielten sich die fiir das I II . Yierteljahr 
getiitigten Abschliisse im Umfange des IL  Jahresviertels. 
In Feldbahnschienen erreichten die Abschliisse m it den 
in Frage kommenden F irm en fiir das I I I .  V ierteljahr dic 
seitherige D urchschnittshohe, und der Abruf darauf 
erfolgt© im Ju li in entsprechender Weise. W iihrend im 
August ein Abruf wegen Spcrrung des Giitcrverkehrs 
unmóglich war, kommen seit Anfang Septem ber
unsere inliindischen Abnehmer, in e rste r Linie dio
Zechen, ihren Abnahm everpfliehtungen wieder ziemlich 
regelmaBig nach. Das nach wie vor besonders von dem 
belgischen W ettbew erb sta rk  um strittene Auslandsge- 
schaft ist m it dem Ausbruch des Krieges ins Stocken 
gckommen. D as Gesehaft in Rillenschienen war im Ju li 
noch z u f riede ns t ełlei i d und  brachte einige groBere Auftrage, 
darun ter auch einen mchrjiihrigen AbschluB fiir das 
Ausland. Nach ncutralem  Auslandsgebiet wurde im
Septem ber noch eine fiir Rillenschienen ziemlich be-
trachtliche Bestellung hereingenommen. D er Abruf 
auf Rillenschienen, der ebenfalls im August wegen mangeln- 
der Beforderungsmogliehkeit aufgehort h a tte , wurde in- 
zwischcn yon den Inlandsabnehm ern zum Teil wieder auf
genommen, und auch fur das Ausland ist bereits m it A b
ladungen begonnen worden. —  Auf dem Inlandsm arkt voti 
F o r  in e isenerfo lg tederE ingang  von Ausfiihrungsauftragen 
w ahrend des M onats Ju li wie seither nur im Umfange des 
augenblickliehcn Bedarfs, und beim  E inkauf beobachteten 
die H andler die bisher geiibte Zurilckhaltung. IMit dem 
Kriegsausbruch geriet der ln landsabsatz von Formeisen 
infolge der U nterbrechung des G iiterverkehrs v6llig ins 
Stocken. E rs t gegen Ende August konnte der Yersand 
zur Deekung des łaufenden Bedarfs m it der Bahn in 
erw eitertem  Umfange wieder aufgenommen werden. Ein

Monat
Juli

M onat
August

Monat
Septembfr

Kohlen und Koks:

Flam m kohle . . . .
K o k d k o h le ................
H ochofenkoka . . . 
G ietfereikoks . . . .

Erze:

R o h sp a t ....................
G erost. S pa te isen - /

a t e i n ....................\
N assauer R ote isen- 

s te in , 50 % Eisen ab
G r u b e ..............................

B riey-M inette  
37—38 % Eisen ab 
Grube Fraehtbasis
Ilo m ćc o u rt...............

B iłbao-E rz  (la Rubio) 
(Basis 50% Fe i. Nass.

10% SiO* „  ) 
frei Scłiiff ltubrort . 

Ia  S a n tan d e r-E rz  
(Basia 50% Fe i. Nasa.

S% SIO, „  ) 
frei Schiff ltubrort . 

S lldruss. E isenerz  
(Basis 60% Fe i. Nass.

8% Si02 „  ) 
frei Scłiiff Rahrort . 

GrŁtngesberg-Erz 
(Basis 60% Fe i. Tr. 

1% P „ )
frei Schiff Ruhrort . 

P o ti-E rz  
(Basis % Mn i. Tr.

i l%  SiOa „  ) 
cif Rotterdam. . . .

f . d .  t 
JC

II ,B O —12,50 
£ 2 ,2 5 -1 3 ,0 0  
15,00— 17,00 
17,50— 19,50

i. d. t f. d. i 
A  JL

1 1 .5 0 -1 2 ,5 0  11,50—11,50 
1 2 ,2 5 -1 3 ,0 0  I 12,25-13,00 
1 5 ,0 0 -1 7 ,0 0  I 15,00—17.00
17.50— 19,50 1 17,50—19, W

12,10 12,10 12.10
18,50  18,50 | 18 50

( m i t t l e r e r  G rundpreto)

13,50— 14,00 13,50— 14,00

17,50

16,50

24 ,00

21,00

9 - 9 7 ł  d

Preise 
ab IlUtte

Roheisen: G ieficrei-
e i s e n

I
n i

Hłimatit .
Bessom er ab HUtte 
Siegerliinder Q uaii- 

tiits -P u d d ele isen
ab S ie g e n ................

S tah ie isen . weittes, 
m it nieht Uber 0,1%
Phosphor, ab Siegen . 69,00—70,00

T hom aseisen mit min- 
destens 1,5% Mangan, j 
abLuieinburg. . . .  —

Bassełbe ołme Mangan . j —
Spiegeleisen , 10 bis ;

12%, ab Siegen . . j 
E ngi. G ieliereieisen j 

Nr. 111 frei Ruhrort i —
L uxem burger Pud- 

dele isen  ab Lusem- !
burg.........................  -

I,uxem burger
G ieCereieisen
Nr. 111 ab Lusemburg 60,00—62,00 

Gewalztes Eisen:

S tabe isen , SchweiB- .
FluG- . .

Tr&ger, ab Dicdenhofen 
fur Norddeutschland. 
fllr SUddeutscldand . 

K esselb leche . . . .
G ro b b le c h e ................
F e in b le c h e ................

74 ,50— 75,50 
69 ,50  — 70,50 
7 8 ,0 0 - 7 9 .5 0  

79,50

66,00

79,00

13^0-14,00

9 4 .0 0 - 9 7 ,0 0

110,00
113,00

109.00-11*2,00 
99 ,00 -102 ,00 ;

115.00-120,001

110,00
113,00

110,00

113,00

bestim m tes U rteil |iil>er die Entw icklung des . - 
laBt sich augenblicklich noch nicht bilden; 1111 
war im Septem ber der Eingang von A usfahning^u* '# 
in der Zunahmo begriffen, und es zcigte sich ii . 
B estreben, iiber die durch den Krieg gesch a ffen c  st 
Lage nach Moglichkeit hmwegzukoinmen. D<  ̂
von Form eisen nach dem  In lande wurde Mitte w cp 
zu den bisherigen Prciscn m it F rist fiir Au* u* "  ̂
auftrage bis zum 31. O ktober un te r Ycrtagung ^ łT . 
festsetzung b is zur nachsten Hauptversamnuwr% 
gegeben. Im  Auslandsgescliaft liielt zu Beginn des i 
ja łu s  die bisherige Lustlosigkeit- an. Der Lmg^ci. 
Auftriigen aus dem Ausland, besonders von bii< nu
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war nach wie vor schleppend. D as Geschaft m it dem 
neutralcn Ausland beginnt nach der in den ersten Kricgs- 
wochen eingetretenen Pause wieder langsara einzusetzen; 
cs ist aber noch ungewiB, ob bei der vorgertickten Jahres- 
zeit vom Auslande noch groBere Mengen genommen 
werden konnen.4*

Dic M a s c h in c n b a u a n s ta l t e n  waren m it der 
Fertigstellung der vor dem Kriege eingegangenen Auftrago 
durchweg noch gut beschaftigt; es kam en aber naturgemaB 
neue Bestellungen nur in geringem Mafie heroin. Doch 
>teht zu hoffen, daB m it d er begonnenen Ncubelebung 
unserer vaterliindischen W irtschaft aucli hier baldigst 
eine Aendcrung cintretcn wird.

Die Gestaltung der P r e i s e ,  soweit die Feststellung 
derselben moglich war, ist aus vorstehendcr Zusammen- 
stcllung (S. 1614) ersichtlich. Dr. W. Beutner.

11. OBERSCHLESIEN. —  A llg e m e in o  L ag e . Der 
Aiisbruch des W eltkricgcs lia tte  eine vollstandige Um- 
wiilzung auch auf dem Kisenm arkte zur Folgę. W ahrend 
noch der groBere Teil des M onats Ju li un te r dem gtinstigen 
Kindruck des Fortschreitens der Yerhandlungen zur Bil- 
dung der B-Yerbande stand, kam  in der letzten Juli- 
woche mit den Yorliiufern der kriegerischcn Ereignisse 
sowie schlieBlich m it der Mobilmachung der ganze Ge- 
scłuiftagang fast vollstandig zum  Stocken. Der groBte 
Teil der Spezifikationen wurde seitens der K undschaft 
eingestellt und dio wenigen zur Ausftihrung verbliebenen 
Postcn konnten m it R tlcksicht auf die Sperrung der 
Eisenbahn infolge der Truppen- und sonstigen Kricgs- 
transporte nicht zum Vcrsand gebracht werden. Infolge 
dieser Umstande und  dureh die Einziehung eines groBeren 
Teiles der A rbeiter von den Gruben und H tłtten  zum 
Militardienst sahen sich die W erke veranlaBt, B ctriets- 
einschr&nkungen in gróBcrem Umfange vorzunehmen. 
Die Kohlenzufuhren der S taatsbahn nach den W erken 
stockten zwar auch, jedoch bew ahrte sich in diesen Zeiten 
die obcrschlesische Schm alspurbahn, so daB bei den 
meisten Werken eine volligc Stillcgung vermieden werden 
konnte. Im allgemeinen waren im August die Bctriebs- 
einschrankungen ab er zum groBeren Teil auf mangelnden 
Absatz, zum kleineren auf Arbeitereinziehungcn fiir den 
Militardienst, Kohlenmangel usw. zuriickzuftihrcn. Aus- 
genommen von d er Betricbscinschrankung waren nur die- 
jenigen W erkstiittcn, die ftir K riegsm aterial dureh laufende 
\ ertriige in Anspruch genommen wurden und infolge- 
dessen fast durchweg auf Doppelscliicht arbeiten muBten. 
Dieser Zuwachs an Beschaftigung, der sich naturgemaB 
auf die einzelnen W erke des obcrschlcsischen lndustrie- 
bezirks sehr ungleichmaBig yerteilte , konnte jedoch den 
.Mangel an A rbeit in Handelsw aren nicht ausgleichen.

Die W iederaufnahme des Eiscnbahnverkehrs und  das 
Bekannt'werden des siegreichen Yordringens unserer łfeere  
im August h a tten  zur Folgę, daB ein gewisses Yertrauen 
m dic weitere Entw icklung der Yerlmltnisso in den Yer- 
braucherkreisen P la tz  griff. Dic dureh den Kriegsausbrueh 
veranlaBte E instellungder Auftnige wurde seitens derK und- 
achaft wieder zu einem groBeren Teile aufgehoben, auch 
gingen vereinzelt neue Bestellungen ein. Zu neuen Kiiufen, 
die sich allerdings fast ausschlieBlich nur auf den augen- 
blieklichen Bedarf erstreckten , wurde die K undschaft 
auch dadurch veranlaBt, daB die anfanglicho Beftirchtung 
eines ganzlichen Ycrsagens des deutschen Geldm arktes sich 
infolge der erwiesenen volligen Bereitschaft der deutschen 
Banken ais unbegrtłnilet erwies. W erke und H andel 
waren in der Lage, den Wtinschen der K undschaft nach 
entgegenkommender lfandhabung  der Zahlungsbediugun- 
jęen nachzukommen und dadurch nicht n u r einen Zu- 
*&mmenbruch verschiedener F irm en zu verm ciden, son
dern auch w eitere Beztige zu ermogliehen. Dic Absatz- 
und damit auch dic Bcschaftigungsvcrhiiltnisse auf den 
werken wurden auf diese W eise wieder etw as giinstiger. 
Der 3fonat Septem ber zeigte also gegeniiber dcm August 
eine gewisso Festigkeit, die auch bei yersehiedenen Ar- 
tikeln in einem teilwcisen Anziehen der Preise zum Aus
druck kam. D er Absatz nach den m it Deutschland und

Ocsterreich-Ungarn im Kriege stehenden liin d e rn  ist 
naturgemaB vollstiindig ins Stocken geraten. D er Yer- 
sand in das neutrale Ausland, der bei Ausbruch des Krieges 
ebenfalls fast ganz aufgehort h a tte , wurde im Septem ber 
in beschranktem  MaBe wieder aufgenommen, blieb aber 
naturgemaB gegeniiber normalen V erhaltnissen erheb- 
łich zurtick. Der obcrschlesische Industriebczirk wurdo 
davon aber nicht sehr wesentlich betroffen, da seino Aus- 
landsbeziehungen auch in Friedenszeiten im allgemeinen 
nicht zu aiiKgedehnt sind. Von Arbeiterentlassungen 
nahmen fast siimtliche W erke tro tz  der geringen B e
schaftigung Abstand, und die Betriebe wurden, soweit 
irgend moglich, dureh Einlegung von Feierschichten auf- 
rechterhalten. Manchen Zweigen der oberschlcsischen Yer- 
feinerungsm dustric, die m it Kriegslieferungen stark  beschaf- 
tig t sind, w ar es dagegen nieht im m er moglich, an Stello 
der einberufenen A rbeiter gentigenden Ersatz an gelernten 
lx*uten zu beschaffen oder neue A rbeiter anzulernen.

K o h le n . Die Lage des K ohlenm arktes war zu Be- 
ginn des d ritten  V icrteljahres im allgemeinen nicht un- 
befriedigend, wenn auch die Forderung gegeniiber dem 
gleichen Zeitraum e der vergangencn Jah re  angesichts der 
geringeren Abrufe der Eisenindustrie sowie des Aus- 
fallens der W asserverladungen infolge des niedrigen 
W asserstandes der Oder zurGckgingen. Mit Begiim der 
Mobilmachung kam der Koh!enversand zuruielist einige 
Tage giinzlich ins Stocken, und nachtriiglich wurden bis 
in die letzte August woche hinein nur die Yerladungen fiir 
S taats- und Gemeindebehorden sowie Eisenbahndienst- 
kohlcn in beschriinktem MaBe freigegeben. D er gesamto 
auswartige Absatz an P riva tc  w ar unterbunden. Dies 
h a tte  im ganzen Osten Deutschlands eine Koblenknapp- 
h e it zur Folgę und zwar um so mehr, ais die Kohlenver- 
brauclier vorher fast allgemein im Y ertrauen auf die 
groBen, auf den Gruben an g esa m m cl ten  H aldenbestande 
Sorge fiir einen groBeren K ohlenvorrat auBer acht ge- 
lassen hatten . Diese E inschrankung des Absatzes kam 
nach W iederaufhebung der G utersperre in einem besonders 
starken  Andrang der Y erbraucher zum Ausdruck, dem 
nur unzurcichcnd geniigt werden konnte. Die Y erladun
gen im Septem ber erfuhren un te r diesen Umstiinden gegen
iiber dem August eine erhebliche Zunahme, obwohl auch 
in diesem Monat te il weise Yersandbcsclirankungen ein- 
getreten Waren. Dio Gruben, welche bei Beginn des 
Krieges einen erheblichen Teil ihrer Arbeitskriifte infolge 
der F.inberufung zu den Fahncn rerloren hatten , waren 
voll beseliiiftigt, so daB Arbeiterentlassungen nicht sta tt-  
zufinden brauchten, vielmehr an vielcn Stellen ein ge- 
wisser A rbeiterm angel zu verzeichnen war. D er Ausfall 
des sonst nicht unbetrachtlichen Kohlenversandes nach 
Russisch-Polen und Oesterre ieh • U tigar n m achte sich 
daher bis je tz t fiir die Gruben nieht besonders wesentlich 
bem erkbar. Die G esam trerladungen des oberschlesisehen 
Industriebezirks wiosen infolge dieser Yerhaltnisse gegen- 
iiber dem vorhcrgchenden Y ierteljahre und gegeniiber dem 
d ritten  Y ierteljahre 1913 einen erheblichen ROckgang auf. 
D er H auptbahnversand des oberschlesisehen Reviers 
betrug  im

III . Y ierteljahr 1914. . . . . . .  5 119490 t
11. „  1914 .......................... 7 725 830 t

I I I .  „  19 1 3 ..........................9 561 930 t
Danach verm inderten sich die Yerladungen gegeniiber 
dem zweiten Y ierteljahr um 33,74 %  und gegeniiber dem 
d ritten  Yierteljahr 1913 um 46,40% .

K o k s . Auf dem K oksm arkt lagen die Verhaltnisse 
ahnlich w ie auf dem Kohlenm arkt. Im  Ju li w ar der Ab
satz infolge des Darniederliegens der Eisenindustrie nicłit 
gerade befriedigend, im August geriet er fast vollstandig 
ins Stocken. D a die obcrschlesische Koksindustrie einen 
groBeren Teil ihrer Erzeugung im Auslande unterbringen 
muB, der Absatz nach einzelnen L andem  infolge des 
Krieges aber unterbrochen war, und auch die Hochofcn- 
werke m it Rucksicht auf ihre geringere Beschaftigung 
ihren Bedarf fast vollig dureh die Erzeugung ihrer eigenen 
Kokereien deckten, war auch nach W iederaufhebung der
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G iitersperre fiir einen Teil des oberschlcsischen Kokses 
eine anderw citige V erw ertung nicht vorhanden. Eine 
Besserung tra t e rst infolgo der m it Rttckaicht auf den 
Bedarf an N ebenprodukten cingeleiteten umfangreicheren 
Yerwendung des Kokses fiir B etriebe, von denen er bisher 
nicht in denisclbcn MaBe gebraucht worden war, ein.

K rze . Die oberschlcsischen W erke, dereń Bedarf an 
Erzen infołge des Daruiederliegena der Eisenindustrie auch 
zu Beginn der B erichtszeit nicht besonders dringend war, 
h a tten  auch nach Ausbrueh des Krieges an Erzm angel 
n icht zu leiden, da die a\if den W erken lagernden Bcstande 
einen etw a dreim onatigen cingeschrankten B ctriob er- 
moglichten. Die Stóckungen des Eisenbahnverkehrs 
\\ aren also, zum al auch der Schiffsversand aus dem haupt- 
siichlich fiir die Yersorgung in B etracht kommenden 
Schweden n icht unterbrochen war, fiir die Hochofen- 
werke von nachtciligen Folgen bisher nicht begleitet. 
Neue K aufe fanden, abgesehen von den nótigsten Zusatz- 
kiiufon, n icht s ta tt ,  da die W erke auf Grund laufender 
Abschlftssc eingedeckt sind. Die Preislage blieb un- 
geklart.

R o h e is e n . Die Produktion der obcrschlesisehen 
Hochof on werke, die bereits zu Beginn des Vierteljahres 
m it ROcksicht auf die allgemeine ungiinstige TAgo der 
E isenindustrie eingesehriinkt war, erfulir m it der durch 
den Kriegsausbruch geschaffenen Yeranderung eine weitere 
Einbufle. Absatzmangel, Einziehung von Arbeitskroftcn 
zu den Fahnen Usw. hatten  zur Folgę, daB ein Teil der 
Hochofen stillgełegt werden mu 13te und der lle s t  nur oin- 
gesehriinkt w eiterbetrieben werden konnte, ohne daB es 
jedoeh moglich war, fiir die Erzeugung in vollcm Um* 
fango Absatz zu sehaffen. Die eingangs erwahnto leichte 
Besserung der YerŁ&ltmsse im Monat Septem ber hat 
eine Aenderung in dem Bcschaftigungsgrade der Hoch- 
ofen werke nicht zur Folgę gehabt. Durcli den eingeschriink- 
ten Bctrieb, die Scliwicrigkeit der Rohmateriall>eschaffung 
usw. sind die Sclbstkosten der W erke fiir die Herstellung 
des Roheisęńs erheblieh gestiegen, so daB der Koh eisen- 
verband sich am  20. August vcranlaBt sah, eine Erhóhung 
d er Preise um 5 .ft f. d. t  zu l>cschlieBen.

F o rm e is e n .  Die A bsatzverhaltnisse auf dem Triiger- 
m arkte, die im Ju li noch im ałlgemeinen befriedigend 
waren, erfuhren seit Ausbrueh des Krieges ebenfalls eine 
Yerschleehterung, Bauspozifikationen gingen nur fiir den 
unbedingt notwendigaten Bedarf bei den tK*reits in An- 
griff genominenen Bauten ein, im iibrigen beschr&nkten 
sich die Abrufe auf den Bedarf der W aggonfabriken und 
K onstruktionsw erkstattcn sowie ftir Zwecke der Hceros- 
vorwaltung. Preis'Yeranderungcn fanden nicht s ta tt.

E is e n b a h n - O b e r b a u m a tc r i a l .  D er Auftragsein- 
gang in  schwerem E  isenbah n - O berba u ma te r  ial war im 
Ju li im ałlgemeinen gering. Nach Ausbrueh des Krieges 
erfuhr er dureh starkere Bestellungen seitens der S taats- 
habnverw altungen eine gewisse A uf besso ru ng, jedoeh 
reichton die vorhandenen A uftragsbcstande zu einer 
dauerndon um l Y ollstan d igen  Besehaftigung der vorhan- 
denen Werksanlagon nicht aus. D er Bedarf der Klein - 
und Grubenbftlin war unbedeutend. Die Preislage blieb 
u iw erandert,

S ta b e is e n .  D as Fortschreiten  der Yerhandlungen 
zur Grtindung der B-Yerbande h a tte  auch im Monat Ju li 
dom Stabeisenm arkte keine Bclebung zu geben yerm ocht. 
Die Preise behielten den gleichen ungttnstigen S tand wie 
im vorhergehenden Y ierteljahr und trotzdem  rcichta 
der Auftragseingang nicht aus, um die W erke auch nur 
einigermaBen geniigend zu besch&ftigen. D er Ausbrueh 
des Krieges m it semen Folgen h a tte  dann  auch auf dem 
Stabeisenm arkte einen vólligen S tillstand aller Ycrhalt- 
nisse zur Folgo. Angesichts der mchrwochigen Yerlade- 
beschrankungon sahon sich verschiedene W erke veran- 
laBt, ihre Betriebe ganz einzustellen oder zum nńndesten 
s ta rk  einzuschranken. Auch nach W iederaufhebung 
dieser Behinderung blieb die Besehaftigung Y ó llig  un- 
zureiehend. D er Bestand an ausfiihrbaren Auftragen, 
der angesichts der tiberau* ungttnstigen Preislage schon

Yor Ausbrueh des Krieges nicht groB geweacn war, erfuhr 
durch Zurtickstellungen seitens der Kundschaft eine weitere 
nicht unwescntlicho Yerringcnmg. Neue Bcstellungen 
gingen nur sparlich ein, da dio auf den M arkt gelangendeu 
Auftrage sich fast ausscliłieBlich auf den unmittelbaren 
oder m ittelbaren Bedarf der HeercaYerwaltung beschriink- 
ten  und ein groBerer Teil dieser Bestellungen noch aus 
den Bcstanden des H andels gedeckt werden konnte. 
Neue Abschliisse kam en im August garnicht, im September, 
der m it dem Fortschreiten unseres siegreichen Heeres eine 
gewisse Befestigung der Geld- und Kreditvcrhaltnis.se 
brachte, n u r ganz vereinzclt vor. Die Sclbstkosten der 
W erke erfuhren angesichts d er durch dic Verkehrshehin* 
derungen gestiegenen Rohmaterialprei.se und der starken 
Einschrśinkung der Erzeugung eine groBe Vcrtcuerung. 
d er die Yerkaufspreiso auch nicht anniihernd zu folgen 
Yermochten. In  den Preisen war es hier und da moglich, 
eine Aufbcsscrung zu erzielen, jedoeh konnte, zumal aucli 
die W ettbew erbsverhaltnisse eine teilweise Ycrschiebung 
erfahren hatten , Yon einer Preisgrundlage fUr die ein
zelnen BezOgo nicht die Rode sein.

G ro b b le c h o , I n  Grobblechen lagen die Yerhalt- 
nisse ahnlich wie in Stabeisen. Im  Ju li war eine Bessening 
gegeniibcr dcm ziffemmaBig und prcislich scłilcchten 
Stande des zweiten V ierteljahres nicht eingetreten. Der 
Krieg h a tte  zur Folgę, daB die W erke ihre Anlagcn anfaugs 
nur notdiirftig, spa ter nur zur Hiilfte ihrer sonst iiblichen 
Besetzung ausnutzen konnten. Die Preise erfuhren in- 
folge des Yorgeliens des Schiffbaustahlkontors eine klciue 
Aufbcsscrung^ die aber in den Erlósen der W erke fast gar 
nicht zum  Ausdruck kam , da neue Bestellungen sparlich 
cingingen und der Bedarf der K undschaft in der Haupt- 
sache aus a lten  AbschUissen gedeckt wurde.

F c in b le o h e .  Auftragseingang und Bcschaftigungder 
W erke in Feinblechen waren ein wenig besser, fiir den 
A rbeitsbcdarf der W erke jedoeh auch nicht anniihernd 
ausreichcnd. D ie Preise erfuhren ebenfalls eine kleine 
Aufbesserung, der ab er auf der anderen Seite die betracht- 
liche Steigerung der Sclbstkosten gegentiberstaiul.

R o b  re n . Die S tim m ung auf dem Rohrenraarkte 
war zu Beginn des Berichtsviertcljahres angeregt infolge 
des E indrucks der Bestreb\m gen zur Bildung eines Rohren- 
syndikats. D er Beginn des Krieges h a tte  auch hier anfangs 
eine ganzliche Stockung in der Yerladung und im Verkauf.s- 
gesehiift zur Folgę. U nter diesen U m standen lx?trug der 
Yersand im .\Ionat August e tw a 30 %  und im September 
rd . 40 bis 50 %  des durchschnittłichen Absatzcs. Neue 
Geschafte zur sof o rt igen Abnahme und zu besseren 
Preisen kamen im In lande vereinzelt vor, wahrend.der 
A bruf auf a lte  Abschliisse, die auch wahrend der Kneg>- 
zeit zu den frtiheren verlustbringenden Preisen ausgeliefert 
werden muBten, aus dem Inlande in norm aler Weise, aus 
dem neutralen Auslande sogar e t was lebhafter eingingen.

D r a h t .  Dio Besehiiftigung in D raht und Draht- 
w aren war zu Beginn der B erichtszeit angesichts der 
niedrigen Preise und der E rw artung  eines endgiiltigen 
Zustandekom m ens der D rahtverbande durehaus bt̂ fric- 
digeud. M it dem Beginn der Mobilmaehung muBteu 
jedoeh Betriebseinschrankungen Yorgenominen und auOer- 
dem  noch um fangreiche Bestande zurtickgelegt werden. 
Im  w eiteren Verlauf des d ritten  Y ierteljahres brachte 
abt‘r  das wachsonde Y ertrauon der Kundschaft auf einen 
glticklichen Ansgang des Krieges eine Besserung der 
jla rk tłag e  m it sich, zu der auch die seitens der Hecre>- 
Yerwaltung reichlich eingehenden Auftrage beitrugen- Dic 
AbsatzYcnninderung dureh  den K rieg w ar also auBer* 
ordentlich einschneidend, hat aber nicht den Umfang er- 
reicht, der bei Beginn des Krieges zu befurchten stand. 
Dor Ruckgang der Ycrladungen in den Monatcn August 
und Septem ber betrug  fast ein D ritte l des sonstigen \cr- 
sandes. Die Erholiung des W alzdrahtpreises um 20 .fc 
f. d. t durch den W alzdrah tverband  kam  infolge des Be- 
schlusses der W erke, den Y erband zum  31. Oktober d. J* 
aufzulosen und den Y erkauf vom 1. O ktober ab freuu- 
geben, auf dem M arkte leider nicht mehr zur Gcltung.
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Giefiercien, M a s c h in e n f a b r ik e n  u n d  K o n -  
f tru k tio n sw e rk s ta ttc n . Dic Beschaftigung der GieBe- 
reicn, die im Juli nicht unbcfricdigend war, ging ira August 
infolge des Ausbleibens neuer Auftrage sta rk  zurttek und 
erfiihr erst im September eine kleine Bcsserung, allerdings 
iu sehr gedrOckten Prcisen. —  In  den Maschinenfabriken 
sowie im Eiscnhoch- und Briickenbau ermoglichten die 
zu scklechten Preisen ira z weit en Yiertel jahre herein- 
genommenen Auftrage, die nach der Mobilmachung 
zuriickgeblicbenen A rbcitskrafte noch auf einige Zeit zu 
beschaftigen. Neue Auftrage gingen seitdera nur in ganz 
geringem MaBe ein.

a )R o h e iso n :
Ciefierciroheisen ......................  75,00 bis 77,00
H a m a t i t .......................................  83,00 „  85,00
Puddelrohcis.cn..........................  70,00 „  72,00
Siemens-Martin-Roheisen . , . 73,00 ,, 75,00

durch*cliiiittlic)ier
, . G ru n c lp rc ls  f. d . t
b) W aJzeisen: fit> Werk

Stabeisen................................... 95,00 bis 120,00
FluBeisenbleche......................  105,00 „  125,00
Kesselbleche..............................  115,00 „  135,00
l)Qnne Bleche ......................  117,50 „  135,00
Walzdraht................................... 117,50 ab Haram .

111. FRANKREICH. —  A llg e m e in e s . D er Teil der 
Berkhtszeit vom Beginn des z we i ten  H albjahres bis zum 
Knegsftusbruch, also bis Anfang A ugust, zeigte die all- 
gemeinen Marktverhaltnisse in etw as giinstigercm Licht 
ais vorher. In Yerbindung m it der Untorbringung groBerer 
Geldaiileihen der B alkanstaaten Rumiinien, Griechenland, 
Serbien und der Tilrkci in E rankreieh war es der dortigen 
Industrie gelungcn, bclangreiehc A uftrage iu Eiscnbahn- 
aiaterial, Panzerschiffen, Torpedojagem , Unterseebooten 
usw, heranzuziehen; hierzu h a tten  sich weitereErgiinzungs- 
bestcllungen der inlandischen Bahngescllschaftcn in 
rollendem M a te r ia ł ,  S c h ie n e n  u n d  H ilf s z e u g  
geaełlt, die einer Reihe von W erken und den darait zu- 
sanunenhangenden B etrieben auf Monate hinaus gute 
Beschaftigung sichcrten. Ira AnschluB daran  zeigte sieli 
auch der Handel wieder etw as aufnahmcfiihiger und deekte 
ach iii den gangbaren H a n d e ls - E is e n -  so w ie  -S ta h l-  
sorten in dem fiir dic bcvorstehenden Ferienm onate zu 
ubers(.>henden Umfange ein. D ie rerhaltnism aBig sehr 
oiedrige Preisgrundlage, nam entlieh ftir S t a b e i s c n ,  bot 
fcmu einen gowissen Anreiz, weil es nicht ais ausge- 
scnlossen gelten konnte, daB die in m anchen Fallen 
peschiłftlich lebhaftcren H erbstm onate festere oder hohere 
preise bringen wurden. Auf der andern  Seite war durch 

gegen Ende des ersten  H albjahres hcrausgckommcnen 
wschlflsse des C o m p to ir  M e ta l lu r g iq u e  d e  L o n g w y  
und des C o m p to ir  d e s  A c ie r s  T h o m a s , die Preise 
ur Roheisen und Thomaśstahlhalbzeug auch vom 1. Ju li 

ab auf der bisherigen Hohe zu be lassen, in unzweidcutiger 
eise dargetan, daB auf billigere Eindeckungen in diesen 

j&zeugnissen vorderhand nicht gerechnet werden konnte. 
uter diesen Einwirkungen verm ochten sich die Preissiitze 

SohweiB- u n d  F lu B s ta b e is e n  in den H aupt- 
er>teilungsbezi rken der M eurthe und Moscl sowie ira 

. orden auf 135 bis 140 fr und fiir Qualitatsw aro bis zu 
J / 1 d. t  zu behaupten, W enig begehrt blieben indes 
]. l C ’ vornehmlich solche feiner W alzart; bei ernst- 

en Kaufantragen w ar m eist un te r den allgemein 
gci enden Satzen anzukommen. BeispieLsweise notierte 
®.an iu ^en vorgcnannten Industriegebieten  fiir G ro b -  

J V°n mm ^ Cn ^ fn n d p re is  von 170 bis 180 fr, 
jT ?  Wlir^eu Â or K aufe zu 160 fr, stellenweise auch 

Lfy<- darunter abgeschlosscn. Das B a n d e is e n g e s c h a f t  
gj^taltcte sich bei dem andauernd scharfen W ettbew erb 

-^chujerig, aber der rege Bedarf ermoglichtc 
^och eine gute Preisbehauptung atif der Grund- 

Ton durchschnittlich 200 fr  auf dera Pariscr Markte

und 170 bis 180 fr im Erzeugungsgebiete. Das T r i ig c r -  
u n d  B a u e is e n g c s c h a f t  h a tte  sich, begiinstigt durch 
die ffir die allgemeine Bautiitigkeit yorteilhaftc trockene 
W ittcrung, zieralich lebhaft w eiter entw ickelt; die Preise 
fiir T r i ig e r ,  F o rm e is c n  usw. lieBen sich daher auf 
der bisherigen Ilohc voll durchhalten. D as C o m p to ir  
d e s  P o u t r e l l e s  in Paris verzeichnete bis zum 1. Ju li 
bereits wcsentlich groBere Ablieferungsziffern in T ragern 
ais in der vorj!ihrigen Vergleichszeit, dagegen wurde 
die entsprechende Ziffer des Jah res 1912 noch nieht 
wieder erreicht. D er A uftragsbestand der K o n s t r u k -  
t io n s w e rk e ,  L o k o m o tiv -  u n d  W a g e n f a b r ik o n  war 
fiir cinc gewisse Zeit au.sreicheml, so daB m an hoffte, die 
iram erhin etw as yerktirzte A rbeitszcit der raeisten Be
triebe  nicht w eiter ausdehncn zu miissen, sondern iiber 
die gewohnhcitsmaBig ruhigen Ferienm onate hinweg* 
zukomraen.

D er Hereinbruch der K r ie g s w ir r e n  zu Anfang 
August jnachte allo Hoffnungen zuschanden. Mit der 
SchlicBung der Borsen und dera E insetzen der scharfen 
politischen Spannung, bald nach dera osterreichisch- 
Berbischen Kriegsausbruoh, wurde auch bereits die Mobili- 
sierung der franzosischen Armee eingclcitct uud der 
Gesehaftsvcrkehr kara ins Stocken. Den Gang dor Kriegs- 
ereignisse in Frankreich zu schildern, raiissen w ir uns h ier 
yersagen, indes soli auf die einschneidenden W irkungen 
des Waffenganges auf franzosischem Boden auf die dortige 
Bergwerks- uml H uttonindustrie eingegangen werden.

W as zunaehst K o h le n  u n d  K o k s  anbetrifft, 
so war, infolge des raschen Yordringens der deutschen 
Heere in die nord- und ostfranzosischen G ebiete, der 
groBte Teil des l^andes bald von seiner w ichtigsten Brcnn- 
stoffzufuhr abgeschnitten. Die beiden Bezirkc Pas-dc- 
Calais und Nord sind an der Gesaratfordcrung Frankreichs, 
die rd . 43 000 000 t  be trag t, m it m ehr ais der H alfte be- 
te ilig t und stehen somit an  der Spitze. Kiickgangige 
Forderung infolge schon ro rh e r bestehenden Arbeiter* 
mangels und die dic Gewinnung noch w eiter vcrminderndo 
Einfiihrung des A chtstundentagcs sowie schwachere Prcis- 
haltung aus AnlaB des starken  auslandischen W ettbew erbs 
hatten  es m it sich gebracht, daB die Yerbraucher- 
schaft keine besonders groBen Y orrate angesam raelt 
ha tte . Auch die nam entlieh in den letzten  Ja h ren  fort- 
gesetzt gestiegene deutsche E infuhr sowie die belgLschen 
Lieferungen kamen naturgeinaB in W egfall; die fran- 
zosische Abnehraerscliaft ist daher hauptsachlich auf 
den Bezug englischer Kohle angewiesen, der aber er- 
klarlicherweisc nur noch in weit geringerem Umfange 
ais vor dem K riegsausbruch in Frage kom m en kann und 
der fiir den Vcrbrauch nun auch m it erheblichcn Mehr- 
kosten yerbunden ist. Die Auffiillung der I^ager in Haus- 
brandkohlen h a t ebenfalls nicht in dem MaBe stattfim len 
konnen, wic es sonst um dio glciche Zeit gcschah. Dic 
allgemeine Preisrichtung w ar vor dera Kriegsausbruch, 
wenn auch nicht unm ittelbar rticklaufig, so doch zur 
Sch wachę neigend; seiUlem ist hierin eine seharfe ̂ 'endung  
eingetreten, begttnstigt durch das Bcstrcbtin, moglichst 
groBe Y orrate in den H afenplatzcn anzusammeln und die 
notwendigsten Eindeckungen fiir die bevorstehendcn 
W interm onate vorzunehraen. Allgemein geltende Preise 
waren indes bis je tz t nicht festzustellen. Ueberaus schwierig 
ist ftir die noch arbcitenden W erke dio K o k s b e s c h a f  f u n g  
geworden, da  die nun au3gcsehaltete H erstellung nahezu 
ausschlieBlich in den Bezirken Pas-de-Calais und Nord 
sta ttfand  und  die Zufuhr von den spater in B etrieb ge- 
koinraenen neuen Kokereianlagen bei Sluiskil an der 
Scheldemundung, dic einer R eihe franzósi^her H iitten- 
werke gehoren, ebenfalls unterbunden ist. Bei der Fest- 
setzung des H o c h o f e n k o k s p r e is e s ,  die yierteljahrlich 
nach einer beweglichen Skala erfolgte, ist fiir das Berichts- 
y ierteljahr der Preis von 23,50 fr errechnet worden. Ira 
Yorhergehendcn zwciten Yiertel jahro war die Notierung 
23,60 fr und im  d ritten  Y ierteljahr 1913 27,82 fr. Seit 
einem Jah re  hat sich somit ein Preisruckgang um 4,325 fr 
ergeben.

206
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E rz e . D ie schon im  Yorhergehenden Yiertełjahre 
von den Gruben des ertragreichsten franzosischen Erz- 
beckens, bei Briey, angesichts der geschwachten Vcr- 
brauchslage durchgefiihrte Fordereinsehrankune um 
durchschnittlich  15 %  hatte  zwar noch keinen wesentl*chen 
EinfluB auf die Y orratsbildung ausgetibt, aber an einigen 
Stellen der Verbr*ucherschaft zeigte sich doch dieM einung, 
daB groBere Abschliissc auf der billigeren Prcisgrundlage 
nunraehr kein sondorliches W agnis m ehr in sich schlieBen 
k onnten ; die K auftatigkeit gewann dadurch wahrend 
des ersten  Teiles der Berichtszeit in B r ie y - E r z e n  und 
auch in den H crkiinften der Normandie ein zeitweiso 
etw as lebhafteres Aussehen. Im les lieB der regelmiiBige 
A bruf noch zu wiinschen iibrig; eine merkliche Abnahme 
der B estande h a tte  nicht sta ttgefunden, ais ziemlich 
rasch  nach E in tr itt des Kriegszustandes dic Besetzung 
des Brieybezirkes durch die deutsehen Truppen erfolgte. 
D urch die langere Lagerung nam cntlich der M a n g a n 
e r z e  ergab  sich die Moglichkcit schadigender und ent- 
w ertender Einfliisse und m an entschloB sich deutscherseits 
zur E inrichtung von Schutzverwaltungen ftir Rechnung 
und  im In teresse der GrubeneigentGmcr. Die Yerwertung 
tłer Vorriite w-urde in die H and genommen, und auch a\if 
den Gruben wurde wieder ein teilw eiser B etrieb einge
rich te t, zunachst, soweit sich dies durchfiihren lieB, um 
die Gruben vor den schlimmsten Schiidigungen, den 
WaRseireinbrtichen, zu schiitzen, da ja  die fnihere, vor- 
nehm lich fremdlandische Belegschaft das L and beim 
Kriegsausbruch vcrlassen muBte. D ie Zufuhr aus diesem 
bedeutendsten franzosischen E rzgebiet ist naturgemaB 
fiir den iibrigen noch nicht besetzten Teil des I-andes 
abgeschnitten, doch steh t diesem noch die Beschaffung 
des R ohm aterials aus der N o r m a n d ie ,  den Pyreniien 
usw. sowie vom Auslande, allerdings u n te r  erheblich 
schwierigeren und verteuerten  Frachtverhaltnisscn, zu 
Gebote. Die groBten franzosischen Gescluitz- und Muni- 
tionswerke, die Societó Schneider e t Oompagnie. Le 
Crcusot und die Compagnie de la Marinę e t d ’Homecourt, 
Saint-Cham ond, sind dadurch, daB sich neben dem wieh- 
tigsten  Erzbecken auch der bedeutendste und eigentliche 
franzósische Eisenbezirk, das Gebiet der Meurthe und 
Mosel, in deutschcm Besitz befindet, in ihren Hilfsquellcn 
zur Yersorgung m it Erzen, Roheisen und S tahl entschieden 
beschrśinkt worden. Die W erke werden ohne Zweifel in 
ihrer Yersorgung auf das Einspringen Englands angewiesen 
sein, was m it erheblichen Mehrkosten rerbunden sein 
d iirfte .

R o h e is e n . Zur franzosischen R o h e is e n e r z e u g u n g  
waren am 1. Ju li  d. J .  von den insgesamt vorluindenen 
H>7 Hochofen 117, s t a t t  120 am  l. Ja n u a r d. J . und 135 
am 1. Ju li v. J . ,  im B etrieb; hiervon befinden sich in Nord- 
und O stfrankreich, also im  B e re ic h  d e r  K r ie g s -  
h a n d lu n g e n  bzw . u n t e r  d e u t s c h e r  B e s e tz u n g ,  
87 H o c h o fe n . In  den Ubrigen Landesteilen, W est-, 
M ittel- und Stidfrankreich, sind nur 30 Hochofen vor- 
handen. W ieviele sich hiervon seit dem Kriegsausbruch 
noch u n te r  Feuer befinden, entzog sich bis je tz t unserer 
Feststellung. Dic franzosischen R o h e is e n  p r e is e  waren, 
nach dem gegen E nde des ersten  H albjahres bekannt- 
gogebenen BesehluB des Com ptoir M ćtallurgique de 
Longwy, vom 1. Ju li ab auf der bisherigen Hohe be- 
lassen worden. Diese N otierungen st elit en sich fiir 
F r i s c h e r c i -  u n d  m a n g a n h a l t i g e s  T h o m a s ro h -  
e is e n  auf 72 fr, fiir T h o m a s r o h e is c n  o h n e  M a n g a n  
auf 74 fr  und fiir G ie B e re iro h e is e n  N r. 3 auf 82 fr f. d. t. 
Die Yerbrauchswerke h a tten  im Ju li den fiir eine R eihe 
von M onaten zu iiberschenden Bedarf eingedeckt, ohne 
indes in den Yerfugungen sehr w eit zu gohen, da man fiir 
sp a te r doch auf PreisermaBigung rechnete. Aus diesem 
G runde sind  auch die Y orrate zum Auswalzen moglichst 
wenig um fangreich gehaltcn worden, wodurch die Auf- 
rechterhaltung der W alzwerksbetriebe und GieBereien 
seit dem Kriegszustande ohne Zweifel erschw ert worden ist.

Bei H a lb z e u g  lagen die Ycrhaltnisse ganz ahnlich. 
D ie Preise fiir T h o m a s s ta h lh a lb z e u g  sollten, wie das

Comptoir des Aciers Thomas beschlossen hatte, in bis- 
heriger H ohe bestehen bleiben; n an deckte sich Indes 
in Ycrbraucherkreisen nur in maBigem Umfange ein, 
um kiinftige billigere Preise abzuwarten, da man die 
Halbzeugpreise m it den wesentlich starker zuiikkge- 
gangenen Fertigeisensatzen keineswegs ais im Einklan  ̂
stehend erachten konnte. Bei den Yerbrauchswerken 
konnen aus diesem Grunde nur maBige Yorrate vor- 
handen gewesen sein, ais der Krieg ausbrach und bald 
darauf das bedeutendste franzósische Erzeugungsgebiet 
an der Meurthe und Mosel sowie im Norden ftir dio 
ubrigen l^andesteile durch die deutsche Bcsatzung aus- 
geschaltct wurde.

Die Entw icklung des F c r t ig e is c n m a rk te s  ergibt 
sich bereits aus der Sehilderung im allgemeinen Teile- 
Hinsichtlich der kiinftigen W iederaufnahme der Eisen* 
werksbetriebe in den ostfranzosischen Gebieten ist dic 
Feststellung von W ichtigkcit, daB die dortigen Werks- 
anlagen durch dic Kricgshandlungen bis zum Ende der 
Berichtszeit im allgemeinen nicht sonderlich bescliadigt 
worden sind und zwar dann am  wenigsten, wenn sie nicht 
unm ittelbar in der Schlachtfront gelcgen waren. Aber 
selbst in derartigen Fallen, wie be ispiels weise bei der 
BeschieBung von Longwy, die etw a sec lis Tage dauerte, 
haben die zahlreichen umliegenden Betriebsstatten keine 
Schaden von Bedeutung erlitten . Die B ctriebsm ug- 
l i c h k e i t e n  der W erke in  den iibrigen franzosischen 
Landesteilen entziehen sich aus naheliegenden Griinden 
zunachst noch unserer Beurteilung, aber das kann schon 
heute ganz entschieden b e to n t werden, daB der geregelte 
Gang der dortigen W erke erheblich mehr in Frage gestellt 
ist, ais dies in D eutsehland und Luxcmburg im Anfang der 
K riegszeit der Fali war, besonders wenn man die stark 
erschw erte und stellenweise ganz unmógliche Yersorgung 
der franzosischen W erke m it lieizm itteln  und Koli- 
m ateriał in B e trach t zieht.

IV. BELG I EN. —  A llg e m e in e s . Die Berichtszeit 
laBt sich zwanglos in zwei Abschnitte teilen, in die Zeit 
vor dem Kriegsausbruch und den zweiten Teil nach diesem 
Ereignis. D en ersten  A bschnitt werden wir im folgenden 
zunachst hinsichtlich der M ark t entwicklung schilderc, 
der zweite Teil brach te  m it beispielloser Raschheit den 
Fali der von unsern Feinden fiir nahezu uneinnehmbar 
gehaltenen Fcste  und des wichtigcn Industriem ittel- 
punktes L iittich. Yon da  ab  gab es ein unaufhaltsame* 
Vordringen bis nach Frankreich hinein, u n d  von einer 
belgischcn Eisenindustrie konnte bald nur noch unter 
deutscher Besetzung die Rede sein.

D er Monat Ju li  begann m it vorw iegend schwachem 
Yerkehr auf nahezu allen Marktgebieten. Die Prebe fflr 
R o h e is e n  und H a lb z e u g  waren andauem d gedrfickt, 
denn die Inlandsw erke ubernahm en nur das Notwendig: e 
und hielten sich von groBeren Abschltissen ganzlich kra. 
Auch das A u s f u h r g e s c h a f t ,  das in belgwcheni Iw 
eisen uberhaupt keine nennenswerte Bedeutung 
w ahrend in Halbzeug und F e r t ig e is e n  etwa drei îcrt*: 
der belgischen Erzeugung hierfiir in I^etracht kamen. U‘r- 
sagte andauem d, so daB die durehschnittliche ^ rel!" 
grimdlage einen T iefstand erreichte, der bislier nicht zu 
ver/.eichnen gewesen war, solange e s  e i n e  belgiscbe Listn 
industrie gegeben hat. Ais A nhaltspunktc hierfiir mogen 
die Satze gelten, die in der ersten  Julihalfte fiir k t» 
e is e n  n o tie r i wurden. F iu B s ta b e is e n  steute 
dani ais im  In lands verkehr auf durchschnittlich llv 
f. d. t ,  S c h w e iB s ta b e is e n  auf 115 fr. Im^Uebersee- 
v e r k e h r  w aren die entsprechenden Preise 78 bis » 
und 84 bis 86 sh f. d. t  frei Schiff Antwerpen. B abcią 
zu beachten, daB bei ernstliehem  Kaufinteresse run ff 
Posten bei in der H erstellung giinstigen AusmaBen un 
rascher Abnahme in manchen Fallen auch uoc"  ^  
diesen Notierungen anzukom m en war. Die 
arbeite ten  bei weitem nicht voll, sondern hatten ^  
seit langerer Zeit Yerktirzungen um einen Tag, RUC.. 
zu zwei und drei Tagen in der Woche eingclegt, alle % 
nicht in allen B etrieben sondern nur da, wo es dic - -
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wendigkeit erforderte. B ie Erzeugung war zwar auf 
manchen Gebietcn, gegentiber der vorjahrigen Vergleichs- 
mt».noch gestiegen, und  auch dic Ausfuhrziffern sind in 
der Gcsamtheit nicht wesentlich h in ter denen des ent- 
gprechenden Zcitraum es in 1913 zurttekgeblieben. ln d es ist 
dabei zu ber (lek sicht igen, daB dic W erke in den m eisten 
Fallen ihre E rze u g un gsm it  te  1 verbcssert, die Betriebc ver- 
gróScrt und ausgedehnt h a tten , so daB, bei yoller Aus- 
nutzung der vorhandencn Anlagen, ein erheblieher Vor- 
*prung auch noch gegen 1912 h a tte  auftre ten  mttsscn. Ohne 
Unterbrechung gut besetzt waren am  Anfang derB erichts- 
zeit und, soweit m an zu tibersełien yerm ochte, aueii fiir 
eine Reihe von Monat en d ie K o n s t r u k t io n s  w e rk e  fUr 
rollendes E is e n b a h n m a tc r ia l ,  die dafłir in Z u b e h o r-  
teiłen, S c h ie n e n h i l f s z e u g  usw. arbeitenden Betriebc 
und K le in c is e n z e u g f a b r ik e n ,  sowie bis zu einem 
gewissen Grade auch die S c h ie n e n  w a lz w e rk e . Die 
belgische StaatsbahnYerw altung h a tte  in m ehreren Ycr- 
dingungen recht ansehnliehe Lose rollendes Materiał ver- 
geben. Zu einer uneingesehrśinkt flo tten  Besetzung der 
Schienen walzwerke fehłte cs indes an dem sonst wesent
lich groBcren Auslandsbedarf. Nach Abłauf der ersten 
Juliwoehen, die noch Yielfach fiir Abschlu Barbcitcn in 
Anspruch genommen worden waren und infolgedessen 
eine regelmaBige K auftatigkeit nicht aufkommen lieBen, 
stełlte sich spater etw as m ehr allgemcincr Bedarf ein. Die 
Yorher — infolge des Halbjahrswecbsels, der aueh fiir 
viełe Werke und H andelshauser den JahresabschluB bc- 
deutet, an dem man die Bestande moglichst klein zu halten 
bestrebt ist — zurtłekgestellten Ncuanschaffungen und 
notwendigen Auffiillungen der Lager tra te n  wieder mehr 
in ihre Rechtc. Auf dem I n l a n d s m a r k t e  griff der 
Handel wieder etwas m ehr ein und sieherte sich, angesichts 
des sełten niedrigen Preiscs Kir Stabeisen, hierin den 
nachstłiegcnden Bedarf. Man glaubte eben da keine Ein- 
bulie mehr erleiden zu konnen, um so mehr, ais die lieran- 
nahenden H erbstm onate oftmals Icbhafteren Yerkehr und 
festere Preise zu bringen pflegen. Auch das A u s f u h r - 
g esc h a f t  in  S ta b e i s e n  zeigte n ich t mehr die Yorherigc 
Mattigkeit, sondern bełebte sich, wenn auch in maBigem 
Grade. Die Preise ftir Stabeisen gewannen wieder mehr 
łfałt und konnten schlieBlich auf 79 bis 81 sh f. d. t  fiir 
F łu B stab e isen , bzw. 83 bis 87 sh ftir S c h w e iB s ta b -  
eisen aufgebessert werden. Auf dem B le c h m a rk tc  
blieben Mittel- und Feinblechc m eist noch Yernachlassigt, 
wogegen Grobblechc besser abgenommen und in den 
lłrciseiL gut behauptet wurden. Die Preisentwicklung 
innerhalb der Zeit von Anfang Ju li bis zum Kriegsaus- 
bruch, also Anfang August, ist aus der nebenstehenden 
Zusanimenstellung ersichtlich.

Mit dcm E in tr itt des Kriegszustandes zwisehen 
Oesterreich und Serbien w ar auch in Belgicn bereits eine 
sehr nervose Spannnng zu bemerken, die sich noch ver- 
starkte, ais es keiaem  Zweifel m ehr unterłiegcn konnte, 
dali auch Deutschland genótigt war, das Schwert zu 
ziehen. Yon Geschaften war bald keine Rede mehr, be
sonders seitdem die Borsen geschlossen wurden. Mit der 
Mobilisierung der belgisehen Armee kam  der Giiter- 
verkehr ins Stocken und se it der Sperrung des Antwerpcner 
Hafens horte auch die Ausfuhr auf. D ie W erke wurden 
incist ganz oder zum w eitaus groBten Teile stillgelegt, die 
Hochofen ausgeblascn. N ur in den G e s c h t i t z m a te r ia l ,  
Vi iiffcn und M u n i t  i on  liefernden W erken wurde noch 
f&berhaft gearbeitet. D er schneidige YorstoB unserer 
Truppen, naehdem die deutsche E isenfaust die Festungen 
hiittich Und N am ur zerschm ettert ha tte , setzte auch 
diesen Betrieben ein Ziel. Die Socićte John  Cockcrill, 
dieses englisehe Ursprungswerk, wurde in der Abteilung 
fflr Aiiilleriematerial un ter deutscher Leitung fiir Rcch- 
ming der E igentum er weitergefiihrt. Dieses W erk fertigt 
jetzt deutsche G ranatcn an.

Die bedeutendsten belgisehen Industriebezirkc, Ltit* 
tJch, Charleroi und Mons, haben durch die kriegeriscb.cn 
Ereignisse bisher n u r wenig gelitten ; die W erksanlagen 

roit nur ganz geringen Ausnahmen unbeschadigt.

Eine neue gewcrbłiehe T atigkeit dtirfto sich daher in 
diesen Gebietcn in erste r Linie entwickeln, sobaki die 
Rohm aterialzufuhr wieder aufgenomrnen werden kann. 
Es zeigte sich lctzthin, daB auch die dortigen Behorden 
und die Bevólkerung, nam entlich im westlichen Industrie- 
gebiet von Mons und im  groBten Teile der Boriuage, m it 
der deutschen Yerwaltung m ehr und m ehr H and in H and  
zu arbeiten beginnt, um  im Lande die so notwendige* 
gewerbliehe Tatigkeit wieder einzuleiten. Yon groBer 
W ichtigkeit ist naturgemaB, daB in ci^ster Linie die Kohlen,- 
zechen wieder arbeiten, denn an K o h le n  u n d  K o k s  
herrscht ausgesprochener Mangeł, was sich bei der Be- 
YÓlkerung im letzten Teile der Beriehtszeit bereits in un- 
liebsamer Weise' bem erkbar m aehte, da die kałtere Jah res- 
zeit lierannaht. In  der Zeit Yor E in tr it t  der Kriegswirren 
Yerfołgten die Kohlenpreiso cntschieden eino fal len de 
R ichtung, man h a tte  daher die notwendigen Eindeekungen 
in Industriekohłen sowohl wie in K ausbrandsorten noch 
hinausgescihoben, um giinstigere Ka\ifgelegetiheiten ab- 
zuwarten. M it dem E in tr itt der Mobihnaehung wurden 
dann zunachst die V orrate in den Festungen, besonders in 
Antwerpen, sta rk  aufgeftillt, die sich ja  nun mit dem Fali 
diesc:s Platzes besser anderweitig venverten  lassen werden. 
Die K o k s p rc is e  waren vom Syndioat des Cokes belges 
m it Gcltung vom 1. Ju li ab um 2 bis 2,50 fr f. d. t  er- 
maBigt Worden, so daB sich H o c h o fe n  k o k s  auf 23 fr 
stellte.

Auf dem R o h e is e n m a r k te  blieb der Preisdruck im 
ersten  Berichtsm onate zunachst w eiter beetehen, nam ent
lich G ie B e re iro h e is e n  hielt sich, un ter dem EinfłuB 
des auslandischen W ettbew erbs, Yorwiegend schwaeh, 
wogegen F r is c h e re i*  u n d  T h o m a s r o h e is e n  in d er 
zweiten JulihaH te etw as besser behauptet werden konnte. 
Die Preise stelłtcn sich:

Aufanjf Juli Anfausr Aug-ast 
fr fr

Frlscberclrobeisen . . . . . .  60,00 bis 61,00 eO,f.l> b<* 8LOO
'riioma*rohcJsen ohnp Mangan . . <«0,00 ,, 61,00 60.&0
l^oiuasrohriteo, inanganhaltiu. . 65,00 „ 65,50 65,00 „ 68,CO
GleGerclroheiaen................................. 85,50 66,50 65,50 „ fiR;00

Zur I lo h e is e n e r z e u g u n g  waren am 1. Ju li Yon 
den in Belgien bestehenden 59 Hochofen 48 (i. V. 55) in 
Betrieb, davott befanden sich in den Bezirken H ennegau 
und B rabau t 29, im Betrieb 23 (25); im Bezirk Ltittich 23, 
im B etrieb 18 (21) und im Bezirk Luxem burg 7, die samt- 
lich, s ta tt  im Yorjahre 6, im B etrieb waren.

Die Preisentwicklung der wichtigsten H a lb z e u g -  
und F e r t ig e is e n e r z e u g n is s e  in der Zeit vom Anfang 
der Beriehtszeit bis zum K riegsausbruch zeigt folgendes 
Bild:

YierzoHlge vorffew*lzte Blocke . 
Pre&olUge Stahłknilppel . . . 
Zweizolilffe StalilkiiupjH-! . . . 
KinhalbzdlłLsjt*: Platlncn . . . .  
FIufist»beis«'!ł
SchweiC^tabcHcn . . . . . .

zolltfft* Baik^gernc Orobbl^cUe

ł/ia zolligi* Felubleche 
Bsindelscu...................

Scbienen, Syndikatsprfłi 
TrHfer,

C* f  I• £  

-  £

Anfanar
Juli
»h

Anfang
August

>h
■ — 70 63—69
7l>~71 69—70
7 1 -7 2 7 0 -7 1
74—75 73—74
78—60 SO—81
$4-516 85—87
9 2 -9 4 93—94
94—96 9 4 -9 5
96—83 95—97
93—100 97 -99

114—116 112—114
5 .1 5 /- 5.15/ -

bis* 6.—/— hU 6-—/—
5,5/— 5.5/—

Y. Y ERE1N IG TE STAATEN YON NORD- 
AM ERIKA. —  D as Beriehts-Y ierteljahr begann m it 
allen Anzeichen der Besserung fiir die nun schon so łange 
darniederliegende Eisenindustrie dea Landes. Allgemein 
Y ertrautc m an, daB der T iefpunkt Gberachritten und  fttr 
den R est des Jah res ein wesentlich regerea Geschaft zu 
erw arten sei, ais die erste  Jabreshiilfte gebraeht h a tte . 
Der Ju li brachte groBe Schienenbestellungen und Rele- 
bung der Nachfrage in D raht, Blechen, Formeisen und 
Stabeisen, dereń Notierungen durch weg um 1 $ f. d. t
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erhoht w urden; auch die Sorgo um den infolge der neuen 
Zollpolitik befiirchteten, scharferen W ettbew erb europai- 
seher W erke lieB nach, da  sich zeigte, daB die U nter- 
bietungen z. B. in Bandeisen fiir Baumwollenballen nicht 
groB genug waren, um die Y erbraucher von ihren bishori- 
gen Lieferern abzubringen. Insgesam t h a tte  der Monat 
Ju li eine betrachtlichc Yermehrung des A uftragsbestan- 
des gebracht.

Mit den europaischen Kriegserklarungen kam  dann 
m ancherorts die E rw artung einer w eiteren Belebung des 
Aualandsgeschaftes, eine E rw artung, dio sich nicht er- 
fOllt h a t und heute  zu der allgemeinen Ansicht gebracht 
ist, daB auch d er amerikanische E isenm arkt e rst nach 
Beendigung des Krieges wieder in zuYerlassige Verhalt- 
nisse kommen wird. Yortibergehende Noto entstanden 
aus der Sorge um die Besehaffung der ftir die Stahlcrzeu- 
gung erforderlichen Mengen von Ferrom angan. Eng
lische L ieferer, boi denen groBe Mengen zum Preise von 
30 bis 38 $ abgeschlosscn waren, weigerten sich zu liefern, 
wenn n icht bedeutende A uf preise bewilligt wtirden, und 
im August wurden dann tatsachlich  fu r kleinere Mengen 
von einigeti 100 t  P reise von 100 bis 150 $ gcfragt und be* 
zah lt; inzwischen ist der Preis auf e tw a 80 $ herunter- 
gegangen.

Im  groBen D urchschnitt sind d ie amerikanischen 
Eisen- und  Stahlw erke m it nicht m ehr ais 50 bis 60 %  
ih re r I>eistungsfahigkeit in Anspruch genommen, und es 
sind auch keine Aussichten Yorhanden, daB die nachsten 
»wei oder d re i Monate eine Besserung bringen werden. 
Die Steel Corporation h a tte  zu Ende Septem ber einen Auf- 
tragsbestand  von 3 788 000 t  gegen 4 213 000 t  zu Ende 
A ugust und 5 003 795 t  zu Ende Septem ber 1913.

Die Preise haben sich gehalten, wie aus der nach- 
stehenden Zusam m enstellung ersichtlich ist.

1914 1913

i

t v  a _.
£  3
5 "

U; X  i tt-~ 5 i a
& S> CL C 3 C * ■< < <

* -JS»a
Ui m 1  *■w X ,

1. Dollar fUr die Tonne zu 1016 kg

i G ieB erei-Roheisen S tan- 
| d a rd  N r. 2 loco P hila- 

d e l p h i a ................... ....  . 14,75 14,73:14,75 14,75 15,85
JG ieBerei-Roheisen N r. 2 

(aus dem  Suden) loco 
C in c in n a t i ........................ 13,CO 13,25 13,25 13,25 14,25

Bessom er-R oheisen | tf 14,90 14,90 14,90 14.90116.65
13.65 14,25G rauesPuddeIroheis. I f- f 13,65 13,65; 13,65

B essem erknuppcl . J = 19,00,19,50 21,00 21,0025,00

Schw ere S tah lsch ienen  
ab  W e r k ............................ 1,25

Cent fiir dti« Pfund 

1,25: 1,25 1,25 1,25
B ehalte rb leche  . . ]  , k 1,10 1,10 1,20 1,20 1,40
Feinbleche N r. 28 . i  = 1,80 1,80 1,95 1,95 2.15
D rah tstifto  ............ j 1,50 1,55 1,60 1,60 1,65

YI. P R E IS E  F C R  E IS E N L E G IE R U N G E N  UND 
M ETALLE. —  Die Preise konnen zurzcit wegen der er-

sch werten Besehaffung nur unregelmaBig bestimmt 
werden. W ir schen deshalb davon ab, solche heute zu 
Yeroffentlichen.

Ausnahmefrachtsatze fur Eisenerz und Manganerz 
zum Hochofenbetrieb in Oberschlesien. —  Mit Galtigkeit 
vom 10. Oktober 1914 b is einschlieBlich 9. Oktober 1919 
treten  Ausnahm efrachtsatze fOr Eisenerz und Manganerz 
(Braunstein) zum  Hochofenbetriebe in Oberschlesien 
in K raft. D er neue A usnahm etarif gilt im Yersande von 
den Statioricn: a) Bad Lauterberg, Floh-Scligenthnl, 
Peine, Schmalkalden, St. Andreasberg-Silberhutte, Werns- 
hausen und W illenberg (O stpr.) der prouBischcn Staats
eisenbahnen, b) Auerbach, Kollfcld, Luitpoldhfitte, 
Mctzenhof und Pegnitz der bayorischen Staatseisenbahnen,
c) Schwarzenberg und Zwickau (Sa.) der sachslscb.cn 
Staatseisenbahnen und  d) Blatikenburg (Harz), Elbinge- 
rode Hbf., HGttenrode, Rothehiitte-Konigshof und Rilbe- 
land der H alberstadt-B lankenburger Eisenbahn nach den 
S tationen Beuthen (Obcrscldesien) Hbf., Bismarckhfltte, 
Bobrek, Borsigwcrk, Ohorzow, Gleiwitz, Konigsktttte 
(Oberschlesien), L aurahiitte, Ludwigsgliick undMorgenrotL

Erlelchterung der Kohlenversorgung wahrend der 
Dauer des Krieges1). —  Die m itgeteilten TarifcrmaBi- 
gungen der preuBischen Staatseisenbahnen und der 
Reichseisenbahncn fUr Steinkohlen, Braunkohlen, Koks 
und B riketts ab binnęm andischcn Wasserumschlagplatzen 
gelten ab 10. O ktober auch fQr tlen Yerkełir mit Bayern 
(rechts des R heins und pfiilzischcs Nctz) und Badcn.

Erweiterung der Ausfuhrverbote. —  Das Yerbot der 
A usfuhr und  D urchfuhr von Rohstoff en, die bei der Her
stellung und dem B etriebe von Gegenstanden des Kriegs- 
bedarfs zur Yerwendung gelangen, ist durch einen Erlafl 
des Reichskanzlers vom 4. Oktober*) 1914 u. a. auf Nickel* 
orze und K icsabbrande, ferner durch einen ErlaB vom
9. Oktober3) 1914 u. a. auf Molybdanerze, Molybdan und 
Legierungen davon, sowie auf Ferrosilizium, Yanadium 
und dessen Legierungen ausgedchnt worden.

Aktiengesellschalt Rolandshiitte4), Weidcnau-Sleg. — 
In  der am 6. O ktober 1914 abgehaltenen auBerordentlichcn 
Generalversammlung der Gesellschaft wurde der geplantc 
P a c h t v e r t r a g  m it dem f to c h o fc n w e rk  L iibeck, 
Herrenwyk im Lilbeckschen, auf die D aucr von zehn 
Jahren , vom 1. Ju li 1914 ab, m it 472 gegen 23 Stłmmen 
genehmigt. Nach dom V ertrag sollen die Aktionarc der 
R olandshiitte regclmaBig die gleicho Dividende wie die 
Aktioniire des Hochofenwerkes Liibeck, mindestens aber
5 %  jiihrlich, erhalten. Dcm  Hochofenwerk Liibeck 
steh t wahrend der D auer des Yertrages das Recht zu. 
das Yermogen der R olandshiitte ais Ganzes zum Kursę 
von 107 V2 %  — 1451 250 M, zuztiglich der anteiligeu 
Pachtsuinm e, zu erwerben, so daB bei einem zum 30. Juni 
erfolgenden Erw erbe die Kaufsum m e 112*4 %  betragen 
wtirde. Die Rolandshiitte biirgt fiir den Yollen Eingang 
der noch ausstehenden Guthaben.

ł ) Vgl. St, u. E. 1914, 17. Sept., S. 1517.
2) D eutscher Reichsanzeiger 1914, 5. Okt.
3) D eutscher Reiclisanzeiger 1914, 10. Okt.
4) Ygl. S t. u. E. 1914, 17. Sept., S. 1517.

Aktiengesellschaft Lauehhammer, Riesa i. S. —  WTie 
d er Bericht des Y orstandes m itte ilt, war das Unternehm en 
im Geschaftsjahre 1913/14 im  groBen und ganzen 
ausreichend beschaftigt. Dio Preise gingen zurlick, be
sonders scharf fiir die H aupterzcugnisse des W erkes 
Riesa der Gesellschaft —  Stabeisen, Bleche und 
schmiedeiserne R óhren. D as W erk G r o d i tz  war in 
(iuBrohren fiir Gas- und W asserleitungen bei maBigen 
Preisen leidlich beschaftigt. D ie anderen Abteilungen 
dieses W erkes arbeiteten  befriedigond. Die EisengieBereien 
und W eiterverarbeitungs-W erkstatten in L a u c h h a m -  
m er und  in B u r g h a m m e r  haben glcichfalls im all
gemeinen genOgende Beschaftigung bei maBigen Yer- 
kaufspreisen gehabt. Gut arbeite ten  die E isenkonstruk- 
tionsw erkstatten  und die K ranbauabteilung, doch ha tte

dio Gesellschaft besonders in diesen Abteilungen auslan- 
dische Forderungen und A rbeiten sch we be n. Die Braun- 
kohlengrube und die B rikcttfabrik  standen das ganze Jahr 
h indurch in geregeltem  B etrieb  und auch die elektrische 
U eberlandzentrale arbeite te  ungestort. Die Neubauten 
auf den W erken des U nternehm ens sind nach dem Be- 
richte kraftig  gefordert worden. Das neue B le c h w a lz w e rk . 
das in scinen Anfiingen schon im Dezember 1913 in b e 
tr ie b  gesetzt werden konnte, geht der Yollendung ent- 
gegen. —  Erzeugt wurden in L a u e h h a m m e r  von der 
EisengieBerei und deren N ebenbetricben 8435 {i. V. 10 115) t, 
in der BronzegieBerei 42 (68) t ,  von der E is e n b a u -A b te i-  
lung und M aschinenfabrik 17 178 (16 995) t ,  von den 
GieBereien und K ebenbetrieben in G ro d i tz  18tnv 
(25 084) t ,  von der GieBerei in B u rg h a m m e r  1442
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(1749) t and von den W alzwerken und Nebenbetrieben in 
Ricsa (unter W eglassung der Zurechnungen von H alb- 
fabrikaten an die eigenen, w eiteryerarboitenden Betriebe) 
89226 (99 536) t, insgesamt dem naeh 134 993(153 547) t. 
Versandt wurden von allen Abteilungen (ebcnfalls un ter 
Weglassung der Zurechnungen von H albfabrikaten an die 
eigenen, weiterverarbeitenden Betriebe) W aren im W erte 
von insgesamt 30 510 010,30 (33 477 263,45) M. Besehaf- 
tigt wurden am 30. Ju n i 1914 bei dem Untem ehm en 
4969 Arbeiter (ohne M ontagearbeiter) gegen 4741 am 
gleichen Tage des Yorjahre®. —  D er nach Vornahine der 
Abschreibungen, allgemeinen Unkgsten usw. in Hohe von
2 495 548,40 AC Ycrblcibcnde Gcwinn betragt einschlieBlich 
267 680 A6 Yortrag aus dem Yorjahre, 180 JC verfallener 
Dividende und 118 620,50 .fC vorjiihriger Riicklage fur 
Augfalle an Debitoren 1487 062,15 JC. Der Yorstand 
schliigt vor, łueryon 100000 .fC der auSerordentlichen 
Riicklage und 250 000 JC der Riicklage fiir Bauten zu- 
zufuhren, 25 000 JC dem G ustav - H artm ann  - Fonds I 
iugunsten der Beamten und 50 000 JC dcm G ustav-H art- 
mann-Fonds I I  zugunsten der A rbeiter zu tiberweisen, 
23 688,10 JC satzungsmiiBige T antiem o an den Aufsiehts- 
rat zu vergQten, 600 000 JC D ividende (6 %  gegen 10 %  
i. V.) auszuschiitten und 438 974,05 JC auf neuo Rechnung 
vorzutragen. — Wie der B erieht weiter m itte ilt, h a t dor 
Krieg auch bei den W erken der Gesellschaft wesentlicho 
Betriebsemschrankungen und Storungen zur Folgę, doch 
ist das Untemehmen noch in der Lage, die nicht zur Fahno 
einberufenen A rbeiter aus A uftragen zu beschaftigcn.

Annener GuBstahlwerke, Aktien-Gesellschaft, Annen 
i. W, —  Wie wir dem B erieht des Vorstandes Uber das 
Geschiiftsjahr 1913/14 entnehm en, ist auch das Stahl- 
fonnguBgcwerbe von d er rtieklaufigen Bcwegung auf dem 
Eisenraarkte nicht verschont geblieben, so daB auch dieser 
Industriezweig im verflossenen Ja h re  im allgemeinen nicht 
auf Ilosen gebettet war. Die Gesellschaft selbst wurde 
von der riicklaufigen K onjunk tur aber weit mehr in Mit- 
leidenschaft gezogen worden sein, wenn nicht yerschicdene 
frastande zu einer gUnstjgen W eiterentwicklung des 
Unternehmens beigetragen h atten . Den unausgesetzten 
Bemiihungcn der Gesellschaft gelang es, dali in samtlichen 
Betriebsabteilungcn ste ts  reichlich A rbeit rorlag , so daB 
der Umsatz auf 7778 t  von 7250 t  im Yorjahr gesteigert 
werden konnte. An liih n en  wurden 891 105 (802 743) .tC 
gezahlt. Der Eingang an A uftragen nim m t wieder zu. — 
Die Gewinn- unii Vcrlustrechnung zeigt einerseits neben 
105 582,90 JC Vortrag aus dem Y orjahre und 5142,71 JC 
Zinsgewinn einen BetriebstiberschuB von 1 061 941,47 .fC; 
anderseits nach Abzug von 490 640,94 JC allgemeinen Un- 
kosten, Yersicherungsbcitragen, R cparaturen  usw. und 
166 642,42 JC Abschreibungen einen Reingewinn von 
•‘15 383,72 JC. H iervon sollen 40 980,08 JC der gesetz- 
lichen Riicklage zugefiihrt, 2200 »fC fiir Talonsteuer 
zurOekgestellt, 64 877,51 .fC satzungs- und vertragsmiiBige 
^ergfitungen an A ufsichtsrat, Vorstand und Bcam te ver- 
teilt, 176 000 JC Dividende ( 8 %  gegen 9 %  i. Y.) aus- 
gesehdttet und 231 326,13 JC auf neuo Rechnung yor
getragen werden.

Elsenwerk Kaiserslautern, Aktien-Gesellschaft, ln 
Kaiserslautern. —  Wio der Berieht des Y orstandes tiber 
das Geschaftsjahr 1913/14 m itte ilt, war die Beschaftigung 
wahrend des Jahres gu t und d er Umsatz erfuhr noch eino 
kleine F.rhóhung. Bis zum Ausbruch des Krieges war 
das Untemehmen yóll beschaftigt und konnte bis je tz t 
noch alle nicht zum Militiir einberufenen A rbeiter beschaf- 
tigen. — Der Rohgewinn betrag t 805 103,15 JC. Nach 
Abzug von 322 917,38 M allgemeinen Unkosten, 161 278 JC 
Abschreibungen und 75 345 JC Riickstellungen an das Del- 
krederekonto Yerbleibt ein  Reingewinn yoii 245 622,77 
Hiervon sollen 10 000 JC der Riicklage I I ,  5000 JC der 
Łlirengabenrucklage und 24 922,77 .K dem Pensions- und 
Interstutzungsbestande zugefiihrt, 3000 M fiir Talon- 
Rteuer zuriickgestellt, 2700 M fu r W ohltatigkeitsanstalten 
'erwandt, 120 000 JC ais DiYidende (80 JC f . d. Aktie 
oder 6J/a %  gegen 12 %  i. V.) ausgcschtittet und 80 000 M 
auf neue Rechnung Yorgetragen  werden.

Gasmotorenfabrik Aktien-Gesellschaft Coln-Ehrenfeld 
(vorm. C. Schmitz) in Cóln-Ehrenfeld. — W ie w ir dem
Berichte des Vorstandcs entnehm en, stand  das Geschafts
jah r 19131) vollstandig un te r dem Druckc der dureh die B&l- 
kanw irren geschaffenen iiberaus miBlichen Geschaftslage, 
so daB die in der Zwischenzeit ste tig  erw eiterten Vcrkaufs- 
cinrichtungen des Unternehm ens nicht die gehofften W ir- 
kungen zeitigen konnten. D ic Folgo davon war eine bo- 
triichtliche Verm indem ng des Umsatzes. —  Dio Gewinn - 
und Vcrlustrechnung zeigt einerseits neben 63 555,89 JC 
Yortrag aus dom Vorjahre und 22 389,22 J t yersehiedenen 
Einnahmen einen BetócbstiberschuB von 604 346,79 JC, 
anderseits 780 021,35 JC allgemeino U nkosten, Abschrei
bungen us\V., so daB sich ein Yerlust von 89 729,45 ,M 
ergibt, der auf neue Rechnung yorgetragen wird.

Aktien-Gesellschaft Meggener Walzwerk, Meggen 
i. W. —  Wie der Berieht des V orstandes ausftihrt, h a t 
sich der schon im letzten Berieht gesehilderte Riickschlag 
im Eisengewerbe im yerflossenen Geschiiftsjahr 1913/14 
in Yerstarktem MaBe fortgesetzt, wodurch ganz besonders 
das Geschaft in Stabeisen und  Feinblechen z u leiden 
hatte . W ahrend die Beschaftigung in S tabeisen noch 
ziemlich befriedigend war, muBtc die Gesellschaft im 
Feinblechbetrieb fast das ganze Ja h r  hindurch Feior- 
schichten einlegen. An Fertigfabrikaten  wurden 29 006 
(i. V. 33 508) t  im W erte von 4 080 395 (5 134 490) JC vcr- 
sandt. D er G esam tum satz betrug  4 398 045 (5 612 467) M. 
Dem  U ntem ehm en gelang es, den B etrieb seit Kriegs
ausbrueh un te r crschwerendcn Yerhaltnisscn in beschrank- 
tem  Umfange aufrecht zu erhalten. —  U nter EinschluB Von 
101 206,45 JC V ortrag und  nach Abzug von 113 131,67 JC 
allgemeinen Unkosten sowie 00 103,83 .fC Abschreibungen 
erzieltodio GeseUs haft einen Reingewinn yon 201649,39.#. 
H iervon werden 8000 .#4 dem A rbeiteruntersttitzungskonto 
und 13 000 .K dem Delkrederekonto zugefUlirt, 5000 .H an 
Aufsichtsrat und Angestellte vergutet, 75 000 .tC D iyi
dende (5 %  gegen 1 2 %  auf die alten und 6 %  auf dio 
neuen Aktien im Vorjahre) verte ilt und 100 649,39 JC auf 
neuo Rechnung yorgetragen.

WalzengieBerel yormals Kolsch Sc Cle., Aktiengesell
schaft, Siegen. —  W ie der B erieht des Yorstandes tiber das 
Ja h r  1913/14 m itte ilt, gelang es der Gesellschaft, den 
dureh den Riickgang der K onjunktur sowie dureh Preis- 
stlirze entstandenen Ausfall an Gewinn dureh wesentlich 
gcstcigerte Erzeugung und zweckmaBigo Ausnutzung des 
Betriebes in etw a wettzum achen. Bei dem Aussiger 
W erk h a t die wegen der Bałkanwirren schon jahrelang 
andauem do Geschaftsflaue in der E isenindustrie Oester- 
reichs im yergangenen Ja h r  das Ergebnis ungtinstig be
einfluBt. —  Der Rohgewinn betrag t nach Abzug aller U n
kosten, einschlieBlich 93 403 .IC Vortrag aus 1912/13 
299 944,35 JC. Nach Abzug yon 51 456,66 JC Abschrei
bungen yerbleib t ein Reingewinn von 248 487,69 JC. D er 
Vorstand schlagt vor, 8268,45 M der gesetzlichen Riicklage 
zuzuftihren, 3000 JC ais Tantiemo an  den Aufsichts
ra t  zu Yergiiten und 237 219,24 JC auf neue Rechnung 
Yorzutragen. In  A nbetracht der Kriegslago soli von der 
Verteilung cirier Dividende A bstand genommen werden.

Westfalische Stahlwerke, Aktiengesellschaft, Bochunu
—  W ie wir dem Berichte des Yorstandes en t
nehmen, h ielt d e r N iedergang des Geschaft es im  abge- 
laufenen Ja h re  1913/14 d erartig  an , daB yon einer ganz
lichen ZerrOttung des E iscnm arktes gesprochen werden 
kann. D ie Ursachcn dieses Ruckgangcs sind teils in den 
Nachwehen der Balkankriege und der anhaltenden Geld- 
knappheit, te ils  in der starken  Ueberspannung der Er- 
zetigung zu suchen, die sich nam entlich in der gegen- 
wartigen schlechten Zeit besonders fuhlbar m achte u n d  
ein Zuriickgehen aller Preise, nam entlich aber der fur S tab
eisen, zur Folgę h a tte . Das E rtragnis des U nternehm ens 
wurde dureh diese Y erhaltnisse auBerordentlich be- 
ein trach tig t, und auch die Verfeinerungsbetricbo konnten 
dio Yerlusto der ^^'alz^verke nicht ausgleichen. —  Dio 
Gewinn* und  Verlustrechnung we ist einen Geschafts-

ł ) Der Berieht ist yerspatet in unseren Besitz gelangt.
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gew inn von 2 427 526,56 .K auf. Nach Abzug von 
1276 446,48 M allgem einen Unkosten und Grundschuld- 
zinsen u n d  1 188 297,15 M Abschreibungen ergibt sich 
einschlioBlich dea letztjahrigen Vortrages von 195 626,27 JL 
ein Reingewinn von 158 409,20 JL, der auf neue Reehnung 
yorgetragen w ird. —  D er im corjakrigen B ericht e r  wahnie 
A usbau dea M artinwerkes ftir Quaiitatsstahlherstellung 
is t  inzwischen durchgefiihrt. D er zur Stahlheratellung 
benotig te  S chro tt konnte in gentigender Menge besehafft 
werden. Tm W alzw erk I  mu lite die Gesellscliaft den Be
tr ie b  w eiter einschriinken, da die Preise ftir sehwere 
Rund- und  Q uadrateisen iinm er achlechter wurden und 
d e r  B edarf in Sondęrprofilen s ta rk  zurftckging. Die 
E rzeugung d er StraBe belief sich auf 15 406 t . In  den 
W alzwerkcn I I ,  I I I  und  IV  wurden 59 020 t  Stabeisen 
h ergeste llt gegen 86 021 t  im Yorjatire. Diese Zahlen 
yeranschaulichen ohne weiterea den erheblichen ROckgang 
in dem H aupterzeugnis der Gcsellschaft. Die Stabeisen- 
preise ycrschlcchterten sich, wie schon erw ahnt, seit 
B eginn des Geschaftsjahres von Tag zu Tag, und  auch 
fiir die gute Siemens-Martin- Qualitat dea Unternehmcns 
w aren nur h in und  wieder etw as hohere Erlóse zu erzielen. 
Infolge dieser Yerhaltm ssc war die Gesellscliaft schon 
am  Anfang des Berichtsjahres gez w ungen, in den Stab- 
oisenw alzw erken Betriobseinschrankungen Yorzunchmcn.

Diese nahmen von M onat zu Monat groBeren Umfang an, 
so daB zuletzt nur noch m it zwei einfachcn Belegschaften 
an a ta tt m it sechs gearbeite t wurde. Das Geschiift in 
rollendem Materiał sowie in Federn we ist gegen das Vor- 
jalir einen kleinen Ruckgang auf, und zwar sowohl in 
der Menge ais auch in den Preisen. Ein wciteres Radial- 
walzwerk ist im Bau. Auch mit der Erzeugung neu auf- 
genommener Federnsorten h a tte  das Unternehmen gute 
Erfolgo gehabt. Die W eichenfabrik hat sich erfmilich 
w eiter entwickelt. D ie Einrichtungen fiir die Herstellune 
von Schmiedcstilcken und StahlformguB wurden im ver- 
floaaenen Ja lire  w eiter ausgebaut. Zur Lieferung von 
kleinen Stlicken w urde eine TempergieBerei in Betrieb 
gesetzt. Infolge der ste tig  wacłisenden Nachfrage nach den 
Erzeugnissen der Gesellscliaft aus hochwertigen Stahlen 
wurde Q ualitatsm aterial in yerstarktem  MaOe hergestellt, 
wobei die in den letzten  Monaten errichtete groBe Ver* 
gfttungsanlagc und ein neues metallographischcs Labo* 
ratorium  wertvolle D ienste leisteten. Die standige Vcr- 
m chrung der neuesten Bearbeitungsmaschinen trug gute 
Friichte. Daa W erk wurde im m er m ehr zu einem Quali- 
tiitsstahlw erk ausgebildet. An fertigen Sondererzeug- 
nissen wurden 29 187 (28 602) t  versandt. Der Gcsamt- 
um satz betrug 17 059 915,56 M gegen 23 010 976,54 Ji 
im  Yorjahre.

Bucherschau.
L eiik o n  der gesamien Technik und ihrer Hilfswissen- 

schaflen. Mit zahlr. Abb. Erganzungs-Band  
zur 2. AufL Stuttgart u. Leipzig: Deutsche 
Yerlagsansłalt (1914). (3 BI.. 872 S.) 4°,
Geb. 30 M.

Wenngleich noch nieht ein halbes Jah rzehn t seit der 
Yollendung der zweiten Auflago des W erkes1) yerflossen 
ist, das gewołuilich nach dem im Friih jahr 1911 vcr- 
storbenen friiheren Herausgeber ais das L u e g e rsc h e  
Lexikon bezeichnet wird, darf m an das Erscheinen des 
yorliegenden Erganzungabandes, dessen Vorwort von 
Professor Dr. M. F u n f s t i i c k ,  S tu ttg a rt, herriihrt, doch 
schon ais auBerordentlich willkommen oder, besser noch, 
geradezu ais notwendig bezeichnen. Denn angesichts der 
Rieaenfortschritte unserer heutigen Technik muB ein 
Lexikon der gesam ten Technik sehr bald veralten, wenn 
sein Tnhalt nieht in kurzeren Zwischenraumen durch 
N achtrage oder durch eine vollige N eubearbcitung zeit- 
gemaB ausgestaltet wird. Der erste W eg is t aus Griinden, 
-die in dem groBcn Umfange und dem  hohen Preise solcher 
Sammelwerke zu liegen pflegen, zumeist nur nach Yer- 
lauf einer langeren Reihe von Jah ren  gangbar. Man wird 
daher gewohnlich zunachst den zweiten Weg beschreiten 
mussen; m it wclehcm Erfolge m an dies im yorliegenden 
Falle Y crsuch t hat, ist die Frage, die wir hier zu beant- 
w ort en haben.

Ganz allgemem hcrrscht der E indruck vor, daB der 
Band, zu dem 99 M itarbeiter Beitrage geliefert haben, gut 
und yollstandig zusammengcstellt worden ist. Indessen 
fiillt es doch bei einer genaueren Durchsicht auf, daB die 
einzelnen Gegenstande nach Umfang und Inhalt nieht 
gleichmaBig bearbeitet sind. So ist, um einige Beispiele 
und Gegen beispiele herauszugreifen, das ,,B rikcttieren“ 
unverhaltnismaBig kur/, und nieht ganz yollstandig be
handelt, w ahrend in der „EiscngieBerei“  selbst d ie neueste 
L iteratur, wenn auch in knappster W iodergabe, beriick- 
sichtigt worden ist. W eiter yermiBt man un te r dcm 
Schlagwort Dam pf kesselŁ* wrichtigere neuere Bauarten 
(Steiłrohrkesael von Piedboeuf, Hoehleistungskessel von 
Siller & Jam art), und die Zusammenstellung dieses Ab- 
schnittes erscheint uberhaupt einigermaBcn kritiklos. 
wahrend die ,,D am pfturbinen“ in einer ganz guten  Zu- 
sam menfassung dargestellt wrerden; łeider ist hier aber die

') Ygl. St. u. E. 1910, 27. April, S. 723/4.

technische Ausfuhrung der Abbildungen, ihre GroBe und 
A nordnung (Iloch- und Querbildcr durcheinandcr) mangel- 
haft. E ine lobenswerte Uebersicht tiber den behandelten 
Gegenstand bietet der A bschnitt ,,I)auerversuchc“. AU 
durchaus sachgemaB darf m an ferner das bezeichnen, 
w as an neueren Anschauungen und Beobachtungen iiber 
„E isenportIandzcm cnt“ in dem  Bandę nicdergelegt worden 
ist. AeuBerst diirftig  hingegen ist das iiber „Diesel- 
m otoren“  Gcsagte. Die A rbeit iiber „Fcuerungsanlagen" 
bringt zwar um fangreiche Erganzungcn unter besonderer 
Bcriicksichtigung der mechaniachcn Feuerungen und falit 
dio wesentlichen Neuerungen auf dem einschlagigen Ge
biete zusammen, indessen lassen dio rcklamehaften, offen- 
bar von don beteiligten F irm en zur Vcrfiigung gestellten 
Abbildungen wiederum viel zu wiinschen iibrig. Etwas 
stiefm iitterlich ist auch das „FluBeisen** fortgekołnmen; 
w enn m an sich vor Augen halt, w-clcher groBcn Er* 
rungcnschaften vor allem das Siemens - Martin - Yer- 
fahren in seinen yersohiodenen A barten im letzten 
Jah rfiin ft aich zu erfreuen h a tte , muB man das ganze 
K apitel ala zu knapp  und unvollstandig ansehen. Das 
gleiche gilt m it Beziehung auf die Beschreibung der 
E lcktrostahlherstellung; bei der Besprechung des B<?b' 
eiseńerzYerfahrens yermiBt m an das Tal bot-Yerfahren und 
das Yerfahren der D ortm under U nion; ebensowenig sind 
die Fortschritte  im Thomas-Yerfahren (Zusatz von fliissi- 
gem Ferrom angan u. a. m.) beriicksichtigt wTorden. Un- 
gleichmafiig in  ihrem  W erte sind die Abschnitte iiber 
Materiałbew'egung; w ahrend cincrseits die heutige ge- 
steigerte Bedeutung der „K ipper“  u n d  ,,K rane fiir Mas<en- 
transport“  hinsichtlich der Verladung yon ^fassengutem 
durch neue Angaben iiber diese wichtigen Einrichtungen, 
durch anachauliche Bilder und zahlreiche Literat urnach- 
weise in vollem Um fange gew urdigt wird, sagt der Bericht 
iiber ,,Greifer‘ł merkwiirdigerw^eiae n ichts von derartigen 
Forderm itteln  fiir den  Erz- und Kohlenumschlag, so dal) 
man in diesem P u n k te  łediglich auf die beigedruckten 
wenigen Qucllenangaben aus der einschlagigen Literatur 
angewiesen ist. H inwiedcrum bietet d e r Abschnitt „Hoch* 
ofenschlacke** einen guten  Ueberblick iiber die Yerwertung 
dies(*s Stoffes. Im  Gegensatze hierzu ist das Kapitel 
iib<‘r  den „ In d ik a to r“  leider recht unvrollstandig; eigen- 
artig  m ute t dabei auch der folgende L i t e r a t  urnachweis an: 
,,D ic InhaltsYerzeiehnisse der Zeitschrift des Yereiiies 
deutscher Ingenieure 1904 bis 1913, Artikel Indikator*. 
So anerkennensw ert es auch ist, daB unter „Ober-
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fichenwbrennung, flaramenlose1*, d ieseFeuerungsart aus- 
fuhrlich (auf mehr ais sechs Sei ten) beschrieben wird, so 
stclifc doch die Ausdehnung des A bsehnittes in gar keinem 
Verhaltnis zu der heutigen Bedeutung der Sache. Die 
Gberflachenverbrennung ist betriebsmaBig bisher n u r zur 
Dampfkeeselfeuerung yeraucht worden ; m ehr oder weniger 
ais Phantasiebild des Yerfassers muB daher gclten, was er 
Ober ihre Vcrwendung fiir Walzwerks-, M artin-, Koksofen, 
Cowper-Heizung usw. sagt. D er Verfasser der Abhandlung 
fnżheiut gewisse wenig wissensehaf tlich  zu nehmende Yer- 
offeutlichungen kritildos benutzt zu haben und darf sich 
somit nicht wundern, wenn seine Darlegungen vielfaeh 
den Stempel reiner Rek la me tragen. Yielleicht w are dies 
weniger der Fali gewesen, wenn er die sachlieh gehaltenen 
einsehlagigen Aufsatze in , ,S tahl und Eisen4*, die er nicht 
zu kennen scheint, zu lla te  gezogen hatte . Unvollstiindig 
und ungleiehimiBig sind die „Oefen fur teclmische Zweckeu 
behandelt, obwohl der Verfasser m anchc der neueren Bau- 
arten beriieksiehtigt h a t und ais L iteraturquellen sogar 
schon „Stahl und Eisen** 1914, 9. April u. f. nennt. Das 
Kapitel ,,Roheisencrzeugung“ ist zwar kurz, aber vo!l- 
siandig; die neuesten Fortschritte  sind an Hand der 
jungsten Literatur gebiihrend berueksichtigt. Aehnlich 
verha!t es sich mit dem A bsehnitt uber „Schiffbaułł, der 
diesen Zweig der Technik nach der praktischen Seite be
handelt und durch gute Skizzcn erlau tert. Endlich moch- 
ten wir noch hcrvorheben, daB un te r dem Stich wortc 
,,'i'eermakadam“ eine gedr&ngte Uebersicht der H er
stellung dieser A rt SchottcrstraBcn geboten wird und 
dabei auch die neueren Yerfahren, bei denen m an Hpch* 
<3fenseblacke rerwendet, erw ahnt werden.

Sterem! wirken stellenweise die nicht gerade seltenen 
iJruck- und Fliichtigkeitsfehler; bedenklich aber ist es 
schon. wenn unter dem obenerwiihntcn A bsehnitt ,,Rriket- 
iierenu das Yerfahren von ,,K ónay“ (ansta tt ,.R ónay“ ) 
gtaiaont und dann sogar un ter dem Stichwort ,,K ónay-Y er
fahren1' (also im Alphabet un te r dem Buchstaben K) auf 
den Absehnitt „B rikettieren“  yerwiesen wird.

Fasscn wir das, was wir ais Gesamteindruck des 
Bandes vorangestellt haben, m it diesen SticŁproben zu- 
samnien, so glauben wir, den neuen Band des ,,Lueger“ , 
obwohl er manche W unsche unerfiillt laBt, trotzdem  ais 
Bereicherung unserer technischen L itera tu r bezeichnen 
su diirfen. Dies U rteil gilt tro tz  unserer Einwcndun- 
gen, da sie sich nur gegen Einzelheiten des Inhaltes 
riebten und vornehralich bezwecken, den Bearbeitern 
^inkę fiir spiitere Yerbesscrungen zu geben. Zudem 
kmn das Gute, das der Band auf der anderen Seite bietet, 
bier natUrlich nicht alles eigens hervorgehoben werden.

Die Redaktion.

Die Maschinen der Berg- und Hullenwerke. Hrsg. 
voń Professor F. Peter, Leoben. Halle a. d. S.: 
Wilhelm Knapp. 4° (8°).

H. 1. Peter, F., Professor: Die Kupplungen  
'Jer Wahtcerke. Mit 44 Textabb. 1914. (VII, 
W S.) 3,80 J l.

Zur Begriindung der Sammlung, deren erstes H eft 
oio vor)iegendo Schrift bildet, ffihrt der Verfss*er im 

orwort folgendes aus: ..W iihrend auf dem Gebiete der 
^ghautechmk, wie auch auf jenem  des Huttenwesens, 

ziemlich viełe sowohl allgemein gehaltene ais auch Spezial- 
jerke in der L itera tu r Yorhanden sind. so ist dies bei 
<-aia diesen Industrien yerw endeten Maschinen nicht 

y  deoi gewunschten MaBe der F ali, so daB die Ingenieure 
er Berg- und H iiiten w erk e  in sehr vielen Fallen ent- 
euer ganz allein auf sich angewiesen sind, wenn sie sich 

m diesem gpeziellen Fachgcbiet naher inform ieren wollen, 
er sie sind gezwnngen, die in  den einzelnen Zeitschriften 

mfdergelegten, oft sehr wertvolłen Abhandlungen zu 
arehsuchen^ eine Arbeit, die nicht nur auBerst zeit- 

r end sondern auch noch die W ahrscheinlichkeit 
mach tragt, das Gesuchte nicht zu finden.“  Neben den 
iWV urftusscn der im  Betriebe stehenden Ingenieure will

der Yerfasser insbesondere auch denen der H órer an Berg- 
akadem ien und Technischen Hochschulen entsprechen. 
Der Gedanke an  sieli scheint yielleicht ganz zweckmaBig; 
die yorliegende Arbeit bringt indessen nichts ais eineA n- 
einanderreihung yon Zeitschriftenveroffentlichungen, und 
der yersproehene Lit erat urnach weis kann doch unmóglich 
dam it erledigt sein, daB bei einzelnen Abbildungen auf die 
Zeitschriftencjuelle łiingewiesen wird, denen sieentnom m en 
sind. Dem Betriebsmanne, der ohnehin die L iteratu r seines 
Fachgebictes verfo!gen muB, wird die Zusammenstellung 
in dieser Form nichts Neues bringen konnen, und auch fur 
den Studierenden durfte infolge der heutigen besseren 
maschinentechnischen Allgemcinausbildung ricles n u r ge- 
schichtliches Interesse haben. Die W iedergabe der Ab
bildungen ist recht ungleichmaBig. Auch der Preis der 
H efte diirfte ihrer Yerbreitung im Wege stehen. Es wird 
abzuwarten sein, ob iiber die folgenden Hefte ein gunsti- 
geres Urteil gefallt werden kann. W.

Ferner sind der Redaktion folgende W erke zugegangen: 
C h r i s t i e ,  W il l ia m  W al la c e , Consulting Enginecr: 

Water, its purification and tise in the industries. Ltjndon 
(W. C.. 10 Orange S treet): Constable & Co., L td ., 1913. 
(X I, 219 8.) 8 *. Geb. « 8/6 ^.

Das Buch, dessen Inhalt zum groBen Teil Utreits 
in einer Aufsatzfolge des Jahrganges 1910/11 der 
amerikanisclien Zeitsclirift „ Industria l Engineering and 
Engineering Di gest “  yęróffentlicht worden war, behan
delt, wie schon der Ti teł andeutet, die Technologie 
des Wassers vorwicgend m it Ilucksicht auf seine Yer
w endung in der Industrie. Auf die Trinkwasserfrage 
geht das W erk som it nur in kurzeń Ausfiihrungen ein. 
Der T ext des Bandes wird durch zahlreiche Abbildungen 
von A pparaten zur Wasserreinigung usw, ansohaulich 
gtunacht.

D u n k h a s e ,  W., Geheimer Regierungsrat und Direktor 
im Kaiserlichen P aten tam to  zu Berlin: Beiirdge zum 
Paientrechi. Berlin u. Leipzig: G. J .  Goschen^che Yer- 
lagshandlung 1914. 8°.

H. 4. Der Patentschutz . 1914. (97 S.) 4,30 
•fi Das H eft behandelt den Gegenstand des P a te n t- 

schutzes, das R echt des Patentinhabers, die Lizenz 
und die verkehrsfreie Benutzung, das Yorbenutzungs- 
recht und endlich den gcrichtlichen Schutz des Patent- 
rechtes. fj?

S te i r t in a n n - B u c h e r ,  A rn o ld :  Das rekh i DeutscMand. 
E in W ehrbeitrag. Berlin: Lconhard Simion Kf. 1914. 
(75 S.) 8 #. 1,40 M.

•f? D er Schrift liegt ein Y ortrag zugrunde, den der 
Yerfasser bei Gelegenheit einer vom Schutzverband 
fttr deutschen Grundlx?sitz veranstaltet«n Yortragsreihe 
gehalten hat. An die Spitze seiner Ausfiihrungen 
hat der Yerfasser die W orte gesetzt: „W ie mcino Schrift 
vom Ja h re  1909 wollen auch diese B la tte r gegen die 
Reichsverdrossenheit, gegen den wirtschaftlichen und  
sozialen Pessimismus der D eutschen streiten**.

Y a te r ,  R ic h a r d ,  Geh. B crgrat, Prof. an der Konigl. 
Bergakademie B erlin: Die neurren JVarmekraftinaschimn,
I . EinfUhrung in die Theorie und  den Bau der G as- 
maschinen. 4. Aufl. Mit 42 Abb. („Aus N a tu r und 
Gcistesweit. ** Sammlung wissenschaftlich-gemeinver- 
stiindlicher Darstcllungen. 21. Bdehen.) le ip z ig  u. 
Berlin: B. G. Teubner 1914. (IY, 120 S.) 8 °  (10*).
1 geb. 1,25 M.

Verkandlungen dei Yereim  zur Beforderung d a  Gewerb- 
fleifies. 1914. Beiheft. In h a lt :  'U  nterwehungen iiber 
Lagermetalle, ausgefiihrt im Koniglichen ]\taterialprli- 
fungsam t Berlin - L ichterfelde: A nti mon - Błei - Zin n - L ‘gie- 
rungen. Bericht1) des Ausschusses fiir die U ntersuchung 
von LagermetaUen, e rs ta tte t von E . H e y n , D irektor 
im Koniglichen M aterialprUfungsamt, und  Professor
O. B a u e r ,  S tandiger M itarbeiter der A bteilung fiir 
M etallographie. Mit 234 Abb. ( ł  T. auf Taf.) B erlin : 
L. Simion Nf, 1914. (2 BL, 235 S.) 4«. 10 .g .

4) Ein Auszug aus dem Bericht wird dem nachst in 
dieser Zeitschrift erscheinen.
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Sludien, Trchnuchc. Hrssr. von Professor D r. H. S im o n , 
B ibliothekar der K gl. Technisehen lloehsehule za  Berlin. 
Berlin u. O ldenburg; G. Stalling. 8°.

H. 8. F r o o h l io h ,  W ilh e lm : Ueber den
Einjlufi von Omen auf hocliprozentigen Nickelstahl. J l i t  
111 Abb. 1914. (2 BI., 29 S.) 3 ,K.

Vgl. S t. u. E ., 1914, 23. April, S. 723/4.

K a ta lo g e  u n d  F irm e n s c h r if te n .
P e t e r  K o c h ,  Modellwerk, G. m. b. H., Kób-ICippcs: 

Ik r  Miniatur-ModeUbau.
L u d w ig  Ł o e w e  & Co., A.-G., Berlin: Der ItundKhlijj.

Ein H andbuch ftir Betriebsleiter, Meister und Scldeifcr. 
S ie m e n s - S e h u e k e r t  -W e rk e : GUichutrom- Turbnpni-
• rotoren.

Yereins-Nachrichten.
N ordw est liche  G ruppe des Vereins  

deutscher E isen- und Stahlindustrieller. 
Nicderschrilt tiber die Verhandlungen der Vorstands- 
sitzung am Dienstag, den 6. Oktober 1914, vormittags 

11V* Uhr, im Parkgasthof zu Dusseldorf.

Anwesend waren die H er ren: „Generaldire-ktor Ge
heim er B aurat W. Beukenberg (Vorsitzender), Geheimer 
K om m erzicnrat A. Seryaes (Ehrenvorsitzcnder), General- 
d irek tor O ber biirger m eister a. 1). F r. H au mann, D irektor 
R  R auer, K om m erzicnrat E rn s t K lein, G eneraldirektor 
K om m erzienrat h. e. P au l Reusoh, General
d irek tor K om m erzicnrat $r.*§ng. b. c. F r. Springorum, 
D irektor Vielhaber, K om m erzienrat G. Rud. Poensgen, 
Fabrikbesitzer Alexander Post, Geheimer Finanzrat 
I)r. rer. poi. A. Hugenberg, 2>r.*£>ltQ. li. c. E rnst Schrodter, 
(G ast), Dr. Beumer, D r. Kind.

E ntschuldigt h a tten  sich dio H erren: Kommerzienrat
H. K am p, h. c. J . Masscnez, D irektor Heinrich
Yehling, G eneraldirektor Geheim rat ;£r.-$uęv h. c. F ritz 
B aare, G eneraldirektor A. Frielinghaus, D irektor E rnst 
Poensgen.

Die T a g e s o r d n u n g  war wie folgt festgesetzt:
1. Geschaftliches.
2. Begleichung von Auslandsforderungen.
3. Sonet etw a vorliegende Angelegenheiten.
Zu P u n k t 1 der Tagesordnung w ird u. a. l>erichtet 

tiber die auf A ntrag d er Gruppe vom H errn M inister 
zugestandene w eitere F r a c h te r m a B ig u n g  von S tettin  
naeh dem niederrheinisch-westfalischen Hochofenbczirk. 
Es w ird ferner beschlossen* Yerhandlungen tiber eine 
ErmaBigung der Clbcraus hohen Umschlagsgebtihren 
in einem Ostseehafcn anzukntipfen. Zweeks Erlangung 
w eiterer ermiiOigter E rztarife werden noch Untersuchungen 
angestellt.

Zu P u n k t 2 der Tagesordnung berich te t D r. Beumer 
eingehend ttber M itte l und W ege zur Begleichung von 
Auslandsforderungen, u n te r  Besprechung einer dem Yor
stande vorgelegten Ausarbeitung. Es wurde beschlossen, 
dic vom Y orstande gutgeheilienen Vorschlage nach Be- 
ra tung  m it dem „Y erein zur W ahrung d er gemeinsamen 
wirtsehaftliehen In teressen  in Rheinland und W est- 
fa len" dem KriegsausschuB der deutschen Industrie 
und dem Deutschen H andelstag zur w eiteren Ycrfolgung 
zu un terbreiten .

Zu P unkt 3 der Tagesordnung w ird u. a. beschlossen, 
eine S ta tis tik  tiber die in D eutschland beschiiftigten

i t a l i e n i s c h e n  A rbeiter und ihre 1-ohnbezOge aufzu- 
ste l len.

Die w eiteren Yerhandlungen waren vertraulicher 
N atur.

SchluB der S itzung P / 4 mittags.

(gez.) W. Beukenberg, (gez.) Dr. Beumer.
Kgl. (Ich. B*urat.

Verein  deutscher Eisenhuttenleute.
Eine Kundgebung der deutschen Erwerbsstande.

U n ter Bczugnahm e auf dic M itteilung auf S, 1585 der 
Yorigen N um m er b itten  wir alle die Yereinsnutglicdcr, di? 
den genauen W ortlau t der Reden anliiBlich der Kund* 
gebung der deutschen E rw erbsstande in Berlin am 28. Sep
tem ber d. J .  zu erhalten  wtinschcn, die unterzeichwte 
Geschaftsstelle zu benaclirichtigen. Soweit der Yorrat 
reicht, wird sofortigc Uebersendung der Brosehure er- 
folgen. Geschaftsstelle des

Yereins deutscher Eisenhuttenleute.

Ftir die Vereinsblbliothek sind eingegangen:
(Die Elnsender *113(1 mit einem * brzelcbnct.)

Programm [der] HerzogUche[nJ Technische[nf Hoch- 
schnie* zu Braunschweig fiir das Studienjahr 1914— 
(Mit 2 Tai.) Braunschweig 1914. (2 BI., 91 S.) 

Progratnm [der] Kóniglich Bayerische/n] TechnischtfnJ 
Ilochschulc* in Munchen f iir das Studienjahr 19l4fl9J5. 
(Mit 4 Taf.) Munchen (1914). (205 S.) 8°. 

Verzeichnist Amtliches, der Yorlesungen und Ucbun̂ .n 
[an  der] II andels-lloehsehule* Berlin [im ] 
semester 1914/15. Berlin (1914). (47 S.) S°. 

Yerzeichnis der Yorlesungen an der Kóniglichen B>r}- 
akademie* zu Clausthal fiir das Studienjahr 1914/15. 
(M it 1 Beil.) C lausthal (1914). (36 S.) 8°.

Vorle.sungs- Yerzeichnis [d er] Stddt. Ilandels-Hochschult* 
Cóln fur das WinU.r-SemesUr 1914/15. (Cóln 1914.? 
(60 S.) 8°.

Yorschriften [des] Germanischejn]  Lloyd* fur Klamjtfa- 
tion und Bau von flufieisemm Seeschiffen 1914. Rostock 
(1914). (XL, 267 S.) 4°.

Zusammeiutelluttgen, Stutistische, iiber Bleif Kupfer, 
Zinn , Aluminium, Nickel, Quecksilber und Silber. [Iłr^- 
von der] M e ta l lg e s e l l s c h a f t*  [und der] Metan* 
b a n k  u n d  M e ta l lu rg is c h e [n ]  G e a e llsc h a ft, Ak- 
tiengcscllschaft. F rank fu rt a. M. 1914. (XLI, 109 b.) I -

Y g l S t. u. E. 1914, 30. Ju li, S. 1321.

An unsere Mitglieder!
Von dem W u n sch e  geleitet, die Nam en derjenigen M itglieder unseres Vereins, di£ 

auf dem Felde der Ehre fallen, in unseren Ehrentafeln festzuhalten, sprechen wir die 
Bitte aus, uns Mitteilungen in dieser  Richtung unter Beifiigung naherer Angaben, der 
militarischen Stellung und des  Todestagcs baldmoglichst zugehen zu lassen.

W eiter waren w ir verbunden, w enn uns regelmaCig diejenigen unserer Mitglieder 
bezeichnet wiirden, die durch V erleihung des  Eisernen K reuzes a u s g e z e i c h n e t  wordensind.

G e s c h a f t s s t e l l e  d e s  Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .


