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Den Heldentod fiir Kaiser uiul Reicli starben 
unsere M itglieder:

Betricbsingenieur G e o r g  D i c k e r t ,  Aachen-Rothe Erde, Leutnpt der Res. 
am 9. 9. 1914.

Ingenieur O tt o  H e t e b r t i g g e ,  Duisburg, Unteroffizier der Res. am 0. 9. 1914. 
Ingenieur W a l t e r  M it t e n d o r f f ,  Duisburg, Leutnant der Res. am 30.8. 1914.  
2ii>[.<>ito. H e n n .  K .  y o n  N o s t i t z  u n d  J a n k e n d o r f  D r z e w i e c k i ,  

Dusseldorf, Offizierstellvertreter im Inf.-Reg. 74 am 19. 9. 1914. 
Ingffiieur F r i e d r i c h  S c l i a l k ,  CMi-fkalk, Loiitnant der Res. im Inf.-Reg. 145 

am 1. 9. 1914.
Ingenieur R o b e r t  S c h m i t t ,  Dilsseldorf, Offiziorstellvertretcr im Land weto- 

Inf.-Reg. 16 am ‘27. 9. 1914.

Entstehung und Inbetriebsetzung des Alfer Eisenwerks.
Von Wilhelm Remy in Dusseldorf.

(M itteilung aus dor Historisehen Kommission dos Yoreins deutscher E isenhtittcnleute.)

I jer Begriinder des Alfer Eisenwerks bei Alf an 
der Mosel, Ferdinand Remy (Abb. 1), geb. 

21. Januar 1788 in Bendorf a. Rh., hielt sich in den 
Jahren 1813 bis 1819 in London auf. Zu jener 
-Zeit erhielt er den Besueli seines Bruders Louis 
Remy von der Wendener 
Hfitte, einem kleinen Holz- 
kohlentiochofeii-, Frisclifeuer- 
und Haminerwerk in der Niihe 
Ton Wcndcn, Kreis Olpe.

Louis Remy, dor damals 
■ako schon deutscher Eisen- 
Łuttemnaim war und von dcm 
in England bereits iibliehen 
F!amniofenfrischverfahren ge- 
hort hatte, veranlaBte seinen 
Bruder Ferdinand zu einer ge- 
meinsameu Reise durch die 
'-'nifschaft Staffordshire, wo 
kreits mehrere Puddel- und 
Walzwerke im Betrieb waren,

Zweck dieser Reise war die 
Jfeiehtigung solcher Eisen- 
®>erke, um den Gedanken, den 
Puddel- und Walzwerksbetrieb 
“UlDeutsehland einzufiihren, zu

x u n , ,

yerfolgen und zu verwirklichen. Von dieser lioch- 
interessanten Studienreise brachten beide Briider 
Remy die Ueberaeuguug mit, daB das Frischen des 
Roheisens im Puddel ofen sowie das Z&ngen und Aus- 
walzen der Luppen und deren Weiterverarbeitung 

im SehweiSofen und Aus walzen 
zu Stabeisen auSerordentlicli 
viel vorteilhaft.er sei ais das 
bis dahin in der Eifel, auf dem 
Hunsruck, im Nassauisehen, im 
Siegerland und im Bergischen 
in kleineren Betrieben iibliche 
Frischfeucrrcrfaliren und Aus- 
rceken der Luppen zu Stabeisen 
unter dem Aufwerfhammer.

Der Gedanke an die Moglich- 
keit der Begriindung eines gro- 
Beren Puddel- und Stabeisen- 
walzwcrksin Deutsehland w urde 
bei Ferdinand Remy bald zum 
lebhaftesten Wunscheund reifte 
weiter aus zum EntschluB. 
Seine eigenen Geldmittel sowie 
Geldzuschusse seiner Briider in 
Bendorf, denen er uber seine 
interessante Reise in Stafford-

A bbildung 1. F erd inand  Kem y, 
geb. 21. Ja n , 1788 zu B endorf ani Khein, 
f  12. A pril 1848 auf dcm  A lfer E isen w erk.
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Abbildung 3. Fabrikmarkc.

*ALF

A bbildung 2. A lfer E isenw erk . Altea W erk . Puddel- und G robeisen-W alzw erk .

bezirken. Um sich eingehende Kenntnisse der Htttten- 
und Walzwerkseinrichtungen und der Betriebe zu ver- 
schaffen und die erforderlichen praktischen Handgriffe 
selbst zu erlernen, lieB Remy sieli in englischen Puddel- 
und Walzwerken ais Hiitten- 
arbeiter anwerben, arbeitete 
sich mit der ihm eigenen 
Energie und Ausdaucr, in 
hartem, kórperlicheiu Schaf- 
fen, vom dritten Mann am 
Puddelofen zum Yorarbeiter 
und zumMeister empor, des- 
gleichen an den Luppen- und 
StabeisenstraBen ,v erfuhr Tag- 
und Nachtschichten, stets 
seine Beobachtungen machem! 
und nach Schichtwechsel seine 
Notizen und Skizzen zu Papier 
bringend.

meister und -arbeiter in 
Betrieb gesetzt. Die Lup
pen wurden auf dem 
Rasselstein geschmiedet, 
zweeks weiterer Verar- 
beitung aber zum „Nette- 
hammer“, linksrheinisch 
bei Neuwied - Weifien- 
thurni, gefahren unddort 
zu Grobstabeisen ausge- 
schmiedet

Der Probebetrieb auf dcm Rasselstein hat den Bc- 
weis erbracht, daB rheinischesRoheisen und solches aus 
dem Nassauischen im Puddclbctrieb ausgezeicłmetes 
Stabeisen liefert.

Der englischen Sprache 
yollkommen macbtig, durch 
seine Intelligenz bei den Be- 
amten beliebt und umganglicli 
mit den englischen Hutten- 
arbeitern, konnte Remy, dank 
seiner seharfen Beobaehtungs- 
gabe und seines guten Gediichtnisses, die Unterlagen 
sebaffen, die fiir seine unten gekennzeichneten 
Yersuche, im Puddelofen deutsclics Roheisen zu ver- 
arbeiten, notwendig waren.

Im Jahre 1824 kehrte Ferdinand Remy aus Eng
land zuriick und verstandigte seine Yettern Remy auf

A bbildung 4. W ohnliaus am  neuen W erk .

Einige Meinungsverschiedenheiten tiefgehender 
Natur zwischen Ferdinand Remy und seincn Rassel- 
steiner Yettern reranlaBten ihn, seine eigenen ^ f-e 
zu gehen und passendes Gelande mit ausreiehender 
Wasscrkraft zur Anlage eines Puddel- und Stabeisen- 
walzwerks zu suchen.

dem „Rasselstein1* bei Neuwied, woselbst damals 
schon Frischfeuer- und Hammerbetrieb sowie Blech
walzwerk bestanden, wegen Erbauung eines Probe- 
puddelofens, um festzustellen, ob rheinisches Boli- 

eisen zum Puddełn gt1- 
eignetseL Noch im Jahre 
1824 wurde durch Ferdi
nand Remy der Probe- 
puddelofen auf dem Ras
selstein gebaut und mit 
Hilfe einiger angeworbe- 
ner englischer Puddel-

shirc Toller Begeisterung berichtet hatte, sichertcn 
ihm das Baukapital und ausreiehende Betriebsmittcl.

Daraufhin entschloB sich Ferdinand Remy zu einer 
nochmaligen Reise nach den englischen Eiscnhiitten-
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Abbildung 5. 

Schienenprofile.

Im Stromgebiet der Mosel, im Alfbachtal, an der 
Stelle, wo Alfbach und Uessbaeh zusammenflieBen, 
wuide der bestgeeignete Platz zur Anlage des Werks 

gefunden, zumal beide Biiche 
ausreichendes Gefalle boten 
und die Anlage zweier W'erke 
mSglich mach ten. Der Bezug 
der Saarkohle zu Schiff ab 
Luiscntal iiber Trier mosel- 
abwiirts bis Alf und der Bezug 
rhcinischen und nassauischen 
Roheisens zum Werk bei Alf 
auf dem Wasserwege sowie die 

Yerfrachtung des Stabeisens moselab- und mosel- 
aufwarts ergaben alle erwiinscłiten Gelegenheiten 
zu Materialbeschaffungen und Absatz der Werks- 
erzeugnisse. Noch im Win
ter 1824/25 niachten Fer- 
diuand und Louis Eeiny 
eine Aufnahme des Alf- 
bacbgefiiUes. Selbstver- 
stiindlicłi liielten sie ihren 
Flan geheim; sie wurden 
zwar bei ihren Messungen 
von den Łandloutcn mit 
Seugierund Kopfschiitteln 
betrachtet, im dbrigenaber 
fur Wegebaubeamte gehal- 
ten, und man lieB sie un- 
gesdioren.

Im Fruhjahr 1825 wur
den die Landerwerbungen 
gemacht; zu diesem Zweck 
niuBte mit 54 Besitzern 
mhandelt werden, wobei 
eia Herr Johann Jakob 
Meutges in Alf wesent- 
fiche Beihilfe leistete.

Am 10. Mai 1825 wur
den „Permissions- und
Baukonsessions-Gesuche“ bei der Kgl. Regierung in 
Trier eingereicht. Daraufhin wurde am 9. Januar 
1826 eine Konzessionsurkunde erteilt. Zwischenzeitlich 
"'aren aber die Erdarbeiten, Felssprengungen usw. 
zur Fiihrung des etwa eine halbe Meile langen Ober- 
wssergrabens sowie Felssprengungen zur Anlage der 
vier groBen 36fuBigen und bis zu 8 FuB breiten, 
obcRehlachtigen Wasserrader Im besehleunigten Gang.

Der bekannte Kónigliehe Bauinspektor Althans 
zu Sayner Hiitte arbeitete die Piane zur Werksanlage 
aus, so daB die Modelle und Auftriige zu den 
Ausriistungen fiir Puddel- und Walzwerk an die der 
Krma Remy, Hoffmann & Co. in Bendorf gehorende 
Beudorfer Hiitte und an das Kónigliehe Htittenamt 
zu Sayner Hiitte zur Lieferang der GuBteile alsbald 
'frgeben werden konnten.

Im Marz 1826 wurde der Grundstein zum Alfer 
Eisenwcrk (Abb. 2 und 6), dem ersten Puddel- und 
?-ugleich Stabeisenwalzwerk in Deutschland, 
gelegt.

Am 1. September 1826 wurde von dem Konig- 
liclien Bauinspektor Miii ler in Wittlich ein Revisions- 
protokoll iiber dio bis dahin errichteten Bauten aus- 
gefertigt; die Gesamturkunde der Kiiniglichen Re
gierung zu Trier tragt das Datum 30. Dezember 1826 
und ist „Gaertner“ unterzeichnet. Die Bauten 
eilten durchweg den Konzessionserteilungen voraus.

Schon damals wurden vorsorglicherweise weitere 
Liindereien angekauft und Nirellements festgelegt 
zum Bau eines Mittel- und Feineisenwalzwerkes am 
Uessbaeh, funf Minuten vom Puddel- und Grobeisen- 
walzwerk entfernt.

Im Friihjahr 1827 liahm Ferdinand Remy seinen 
in Amsterdam und dann in Liitticli wohnenden 
Bruder Eduard ais Teilhaber auf, unter dessen tat- 
kraftiger Mitwirkung die Bauten und Einrichtungen

A bliuduns 6. A ltes W e rk , Puddel- und O robeiaen-W aU w e rk.

derart gefórdert wurden, daB ani 5. Juni 1827 der 
erste Puddelofen und dann, rasch folgend, ein zweiter 
und dritter Puddelofen sowie weitere Oefen in regel- 
maBigen Betrieb genommen werden konnten. Zu- 
gleich mit dem ersten Puddelofen wurde die Luppen- 
straBe in Betrieb gesetzt; kurz darauf folgten SchweiB- 
ófen, Grob- und MittelwalzenstraBen. Bei FJacheisen 
wurde die Markenbezeichnung „ALF“ aufgewalzt 
(ygl. Abb. 3); bei Quadrat- und Rundeisen wurde 
der Stempel ALF in Stabe und Bundę eingeschlagen, 

Die Nachfrage nach Alfer Eisen war von Anfang an 
dauernd sehr stark; Radreifen-, Hufstab-, Bandeisen, 
Sclmeideisen zu Schuhnageln, Ilufnageln, Sinteln 
und Spezialprofile zur Gewehrfabrikation erforderten 
dauernd Vollbetrieo und erbrachten sehr lohnenao 
Preise. Schon sehr bald zeigte sieh das Bediirfnis 

Anlage deszur bereits vorgesehenen Mittel- und
Dieses sogenannteFeineisenwalzwerks am Uessbaeh.

„Neue Werk" wurde ini Jahre 1836 unter Leitung 
von Hermann Remy, meinein Yatcr, der ein Neffo
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von Ferdinand und Eduard Itemy war, crbaut; das 
Neue Werk arbeitete sich in wenigen Jahren frei. 
Die Konzessionsurkunde zum Bau des „Neuen Werks“ 
datiert voni 12. Marz 1836. Zu gleieher Zeit wurde 
aueh das Wohnhaus (Abb. 4) erbaut.

Am 2. Februar 1838 wurde zwisehen der Firma 
Ferd. Remy & Co. zu Alfer Eisenwerk und der 
Direktion der Diisseldorf-Elberfelder Eisenbahn ein 
Yertrag abgeschlossen zur „Lieferung der Eisen- 
schienen fiir einfache Normalspur und die erforder- 
lichen Ausweiehen fiir die Strecke Dusseldorf—Elber- 
feld, zunachst fiir die Teilstrecke Dusseldorf bis Erk-

rath“, die erste Yollbahn in Deutschland fiir Loko-  
motivbetrieb.

Die Schienen, Kopf und Steg — ohne FuB — 
gewalzt, also ais Stuhlsehienen ausgebildet (vgl. 
die Profile Abb. 5), wurden in L&ngen von 15 FuG 
rheinisch geliefert. Der Preis fiir 1000 Pfund betrag 
50 Taler frei Schiff Dusseldorf; das beste Materiał 
in „dreimal raffinierter Qualitat“ wuide zu diesen 
Schienenlicferungcn vcnvendet, denn von der Gute 
des Schienenmaterials hing (las Wohl und Wehe der 
Reisenden ab, wic damals sehr betont wurde.

Das Alfer Eisenwerk, Firma Ferd. Remy & Co., 
war jahrzelintelang Meistlieferant der Koniglichen 
Gewehrfabriken in Danzig, Erfurt und Spaiulau, der 
KflnigBch Bayrischen Gewehrfabrik in Amberg 
sowie der weltbękannten Privatgewehrfabriken von 
Nicolaus v. Dreyse irt Sommerda-Suhl, der Gebruder 
Hauser in Oberndorf und sonstiger namhafter 
SchieBwaffenfabriken, dereń Anspruehe an Qualit;U 
und Profile die sorgfZiltigste Gattierung der llolz- 
kohlenroheisen zum Puddeln sowie vollkomrnenste 
SehweiBung und Walzung erforderten; dioses Quali- 
tats-Gewehr-Eisen wurde ais Spezialmarke „Dreimal 
raffiniert11 benaunt.

Das Puddelwerk hatte acht Oefen, einen Stim- 
hammer (Aufwerfhammer) und eineLuppenąuetsche; 
zur Aufarbeitung des eigenen Schrottentfalls und 
gekauften Kleinschrotts diente ein Flammofen 
mit Sandherd, weleher Schrottluppen lieferte; der 
Kernschrott wurde paketiert und in zwei Hitzen 
ausgewalzt. Die Puddelofen machten bei 400 Pfund 
Einsatz durchweg siebeneinhalb bis acht Chargen 
in der Schicht; bei reichlichem Garschlaekenzusatz 
betrag der Abbrand rd. 1 0 % .  Drei ScliwciBofeu 
beschickten die Grob- und MittelstabeisenstraBeii, 
auf denen bis zu 4 Zoll Breite bzw. 4 Zoll Rund- 

und Yierkant-Eisen bis lier- 
unter zul*/4 Zoll Breite und 

Zoll Rund- und Yier- 
kant-Eisengewalztwurden.

Ein Flammofen diente 
zum GieBen der Walzen, 
die in der Walzendreherei 
vollstiindig gedreht und 
kalibriert wurden. Drei 
Schwanzschcren, Gezalie- 

schmiede und Groh- 
sclimiede sowie ein Warni- 
ofen zum Bijndeln des 
Stab-, Band- und Sclmeid- 
eisens vervollstandigten die 
Einrichtungen. Die Schau- 
felkranze der bis zu 8 FuB 
breiten Wasserrader bei 
36FuB Durchmesser waren 
aus Eisenblech iiber Sclia- 
blone gebogen und ge- 
inetet. Ais Wellbaume 
dienten Praehtexemplare 
gesunder alter Eichen aus 

den abgelegenen Waldtalern der Eifel; die Be- 
schaffung und der Transport zum Werk (Abb. C) 
waren nicht leieht.

Im „Neuen Werk" (Abb. 7) waren zwei SchwciB- 
ijfen, eine Mittel- und eine FeineisenstraBe; hierbei 
ist zu bemerken, daB das VorwalzgerQst ais „Trio" 
ausgebildet war, mit Keilnachstellung. AuBerdem 
waren vorhanden cin Sehneideisengeriist und eine 
Schwanzschere; das oberschlachtige Wasserrad liatte 
bei 23 FuB Durchmesser 10 FuB Breite und war in 
Welle, Gcstange, Schaufelkranz nebst dreiundzwanzig- 
fUBigcm Zahnradtrieb ganz aus Eisen.

Im Jahre 1843 wurde Hermann Remy ais Ge- 
schiiftsteilhaber in die Firma Ferd. Remy & Co. auf- 
genommen; spater ubernahm er die Gesamtleitung 
des Alfer Eisenwerks. Die Arbeiter kamen aus den 
O r te n  Alf, Bengel und Rei!. Die K n ap p sch aftsk asse  
in Mayen war zust&ndig fiir das Alfer Eisenwerk.

Ais tiichtiger technischer Mitarbeiter, betatigte 
sich in den vierziger Jahren der Ingenieur Hein
rich Reuleaux aus Eschweiler, der Bruder des 
Geheimen Rats Professor Reuleaus in Berliu-Cbar- 
lottenburg und Schwiegersohn des Kommerzienrats 
Ferdinand Remy.

A bbildung 7. A lfer E isenw erk . N eues W erk.
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Der Begrilnder des Alfor Eisenwerks, Kom- 
merzienrat Ferdinand Remy, y erfuhr am 12. April 
1848 seine letzte Schicht; er rulit auf dem Friedhof 
zu Alf, gleichwie seine Mitarbeiter 
Eduard Remy, gestorben 11. Marz 
1871, und Hermann Remy, gestorben 
4. Januar 1890.

Ende der siebziger Jahro \v;ir 
rcgehnafiiger, lolmender Betrieb auf 
dem Alfer Eisenwerk gegeniiber'dem 
crdriickenden Wettbewerb des FluB- 
eisens nicht mehr zu halten; im Jahre 
1885 wurde der Gesamtbesitz der 
Firma Ferd. Remy & Co. freihan- 
dig an den Fabrikbesitzcr Gustav 
Muller, Fulda/Lindąu i. Bodensee, 
v erka uf t, der durch Umbau und 
Neubauten eine bliihendc Grofiseiler- 
warenindustrie, Teppich- und Filz- 
fabrik daselbst geschaffen hat, so 
daB der Bcvolkerang lohnender Yerdienst geblie- 
ben ist.

A bbildung 8. 

W appen  d er F am ilie  Kemy.

3L H.l Ich habe Ihnen die Geschichte des Alfer 
Eisenwerks Yorgetragen in gedningter Fassung, an- 
lehnend an das iiberkommeue Berichtsmateiial, 
weklies Kommerzienrat Ferdinand Remy Ende 1843

niedergcschrieben hat, und an dessen SchluB er sagi: 
„In spateren Zeiteu werden yielleicht diese Zeilen 
nicht ohne Interesse sein.“

Diesen Satz mochte ich etwas 
eilautern, denn sinngemiiB lilBt sich 
daraus folgern, daB Ferdinand Remy 
auf die auBerordentlidien Sehwicrig- 
keiten bindeuten wollte, die sich zu 
jenen Zeiten bei der Begrundung eines 
Eiśenhtittenwerks auf ein ganz neues 
Yerfahrenhinergaben,und die erheblich 
groBer waren, ais yorauszusehen war.

Da selbstredend dic Engliinder 
ilir Puddel- und SehwciBeisenwalzver- 
fabren geheim hielten, gehorte mehr 
ais ein gewolmliches MaB von Mut, 
Energie und Ausdauer dazu, das eng- 
lische Yerfahren kennen zu lernen, in 
Deutschland einzufiihron und in Er- 
reichung jenes Zieles der Pionier gc- 

worden zu sein auch fur andere. Aus diesem 
Grandę vcrdient Ferdinand Remy mit an erster 
Stelle genannt zu werden in hilttenmannischen 
Kreisen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, 
zuverliissigste Nachrichten iiber die Entstehung und 
das Aufbllihen des deutschen Eisenhiittenwesens zu 
satntneln und der Nachwelt zu erhalten.

Ueber den heutigen Stand der Warm- und Gluhdfen.
(Fort.setzung von Seite 1604 )

Wiirniefen fiir verschiedene Zwecke.

A  bb. 65 zeigt einen von dem Technischen Bureau
*■ Friedrich Siemens, Berlin, ausgefiihrten Rohr- 

'rarmofen. Der Ofen wird durch in angebauten Gene- 
ratoren erzeugtes Gas beheizt; die Yerbrennungsluft 
wird in zwei Kammern vorgewitrmt. Die Yerbren- 
riuugsga.se treten auf der ganzen Lange in den Ofen 
uud beheizen die eingesetzten Rohre gleichmaBig. 
Diese Bauart wird auch ais RohrschweiBofen zum An- 
«'iirmen von Blechstreifen auf SchwciBhitze an- 
gewendet

Auch Oefen zum Warmen und Ausgliihcn von 
Weihohreu baut die genannte Firma in fast genau 
der gleichen Weise: der Unterschied besteht nur darin, 
daB auf den ausfahrbaren Herd verzichtet wird, da 
es bequemer ist, dic Rolire durch einen Sonderkran 
eiffiusetzen. Ein derartiger bei Beschreibung des 
^ ellrohrwalzwerkes in Eller') abgebildeter Ofen 
besitzt angebaute Gaserzeuger und Luftkammern. 
Die Temperatur muB in solchen Oefen eine hohe 
u«d gleiehmafiige sein, um spater beim Walzen 
^ alzenbriiche zu yermeiden.

Auch der in Abb. 66 dargestellte Ofen zum 
Wulien und Warmen von Dampfkesselboden ist den 
Yorbeschriebenen ahnlich. Eine hohe uiul gleich-

‘) VgL St. u. E. 1914, 6. Aug., S. 1330,33.

maBige Temperatur ist auch hier erforderlich, um 
die Kiimpelpressen zu schonen und yoll auszunutzen, 
was durch die angewandte Art der Flammcnfuhrung 
und durch Yorwarmung der Yerbrennungsluft in 
Kammern erreicht wird.

Der in Abb. 67 dargestellte, von der Firma 
Blezinger, Duisburg, ausgefuhrte Ofen dient sowohl 
zum Gluhen ais auch zum Warmen von Blechen, 
Dampfkesselboden, Profileisen usw. Der Ofen er- 
halt ein bis zwei mit Unterwind betriebene, un
mittelbar angebaute Halbgasgeneratoren, je nach 
Leistung, IferdgrOBe und der im Ofen niitigen Tem
peratur. Aus den Gaserzeugern stromen die Halbgas- 
flamnien in einen langs der einen Herdwand sich er- 
streckenden Verteilungskanal, der einerseits durch 
mehrere Oeffnungen mit dem Herdraum, anderseits 
durch zahlreiche Schlitze mit dem Yerteilungskanal 
fiir die yorgewarmte Sekundarluft in Yerbindung 
steht. Der Luftzutritt wird so geregelt, daB eine 
reduzierende Flamme entsteht, um eine Osydation 
der Bleche moglichst zu vcrhQten. Die so erzeugte 
Flamme, deren Temperatur 900 bis 1200" betragt, 
zieht, gleichmaBig verteilt, quer durch den Herd
raum und gelangt durch zahlreiche, an der anderen 
Langswand angeordnete Schachte unter die lierd- 
sohle. Hier wird nochmals vorgewSrmte Luft zuge- 
fUhrt und der G&siiberschuB yollkommen yerbramit.
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Die Yerbrennungsgase ziehen nunmehr unter dem 
Herde nach dem Abgas- Sammelkanal, indem 
sie auf diesem Wege einerseits die Herdsohle, ander- 
seits die beiden darunter angeordneten Vorwarnier

neben dem Ofen zwei fiir dio Luftvonvamimig 
dienende Kammern, zwischen diesen und dem Ofen 
eine einfache Umsteuervorriehtung fiir das unTot- 
gewarmte Gas; Gas und vorgcwarmte Luft strómen

A bbildung 05. R ohrw Srm ofen von Siem ens.

fiir die Zusatzluft beheizen. Aus dem Abgas-Sammel- 
kanal gelangen die Abgase unmittelbar in den Schorn- 
stein. Ais Brennstoff eignen sich sowohl Gasflamm- 
kohle ais auch Brauukohlenbriketts.

Bei dem in Abb. 68 dargestetlten Platinenwiirm- 
ofen von dcm Technischen Bureau Friedrich Siemens 
in Berlin befinden sich an der einen Langsseite

seitlich in den Ofen. Die Platinen werden durcli 
mehrere Oeffnungon in der anderen Langswaml em- 
gesetzt bzw. gezogen. Der dargestcllte Ofen leistet 
jo Schicht 30 t Platinen.

Die Abb. 69 und 70 stellen von der Hnw 
A. Blezinger, Duisburg, gebaute Oefen dar, in w e lc h w  

Stahlblatter gewarmt und gleichzeitig die daraus
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Schnitt G -tl Schnitt J-H
Schnitt:A -d

Schnitt P -Q

A usgęfiifft m it 
Stein&rocten

Schnitt C-

SchniftL-M Schnitt N^O

Schnitt R -S

Schnitt T-U

Abbildung 07. Wannofen fiir sperrige Bleclte von Blezingcr.

gebogencn oder gewickel- 
ten und dann gehiirteten 
Federn ańgelasscn werden 
konnen. Die Oefen sind 

mit Ilalbgasfeucrungen 
ausgeriistet, die mit Un
ter- und Oberwind betrie
ben werden. Die Flamme 
tritt durch die Feuer- 
briicke oder iiber die
ser zum Heid und be- 
kommt hier so viel Ober
wind, dafi sie heifi genug 
wird, aber doch noch rc- 
duzierend bleibt. Die
Stahlblatter werden da
durch raschwarm, ohnezu
zundern. Nun tritt die Flamme unter den oberen 
Herd und verbrennt hier unter nochmaligem Luft- 
zusatz yollstandig, so daB unter der Herdsohle min-

AbbildutiE- 71. HSrteofcn der Ifii-Ofenbausresellscliaft.

destens dieselbe Temperatur herrscht wie daruber. 
Beim Ofen nach Abb. 70 befindet sich unter dem 
oberen Herd ein zweiter, auf welchetn die gehiirteten
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A bbildung 72, T iegelofen  von Poetter.

Flachfedern angelassen werden. Beim Ofen nach 
Abb. 70 befinden sieli mehrere seitlieh beschickbare 
Muffeln, in welche man die Spiralfedern einsetzt, 
um sie hier langsam anzulassen. Hier streicht dana 
die naehverbrannte Flamme unter den Muffehi her. 
Das Erwarmen zuin Harten und das Anlassen ist 
auf solche Weise in einem Ofen vereinigt.

Abb. 71 zeigt Quer- und Łftngsschnitt eines 
von der Ifo-Ofenbaugesellschaft, Berlin, gebautea 
Hartepfens ohne Muffel. Die beiden Kanunem 
werden von einem Gaserzeuger, der sich zwischea 
zwei Rekuperatoren befindet, geheizt. Die Gase

ScMiJTAS

Abbildung G9. 

Ofen zum Wirmcn, 

Gltlhen und AnlaEsen 

Ton Stahlblattern 

und Fcdern Ton 

Blczingcr.
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dereń \rorverbrennungskammem gemischt. 
Das Ein- und Ausbringen der Tiegel erfolgt 
dureh Turon in einer der beiden Langs- 
wande. Yoraussetzung fur dio Anwen
dung dieser Oefen ist nicht nur eine ge- 
ndgend grotio Erzeugungsmenge, sondern 
auch ein kohlenwasserstoffreiehes, mit lan- 
ger Flamme brennendes Gas, weil andern- 
falls der Einsatz nieht gleicśhmaBig erhitzt 
werden konnte.

Fiir kleinere Erzeugungsmengen und 
kohlenwasserstoffamies Gas werden die 
in Abb. 73 dargestnllten. von derselben 
Firma gebauten Oefen angewendet. Der 
Hcrd ist boi diesen Oefen nuer zur

I i i  i  U  ! U  l i  U R

treten aus dem Gaserzeuger in die unten liegenden 
Verbreimungskammern, wo sie sich mit der aus 
dem Rekuperator kommenden Sekundarluft misehen 
und zur Verbrennung gelangen.

Tiegelófen.

Abb. 72 zeigt einen von der Firma Poetter, 
G. m. b. IŁ, Dusseldorf, ausgefiihrten łlerdofen fur 
Tiegelstahlerzeugung. Luft und (ras wet den in 

Warmespeichem vorgcwfirmt und in beson-
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Flaminenrichtung in 
drei bis vier Abteilun- 
gen getcilt, die jedoch 
mit zwei gemeinsamen 
Kamnierpaaren in Vcr- 
bimiung stehen. Jede 
Abteilung faBt vier bis 
sechs Tiegel. In der 
Flammenrichtung ist 
der Herd kurz, und es 
werden nur zwei bis drei 
Tiegel hintereinander 
aufgestcllt. Naturlich 
ist infolgedessen eine 
kuize, heiCc Flamme 
notig, die dadurch er
reicht wiid, daB man 
Gas und Luft bereits in den Brennern senkrecht 
aufeinander stoBen M t. In den Ilerdplatten sind 
duich Tottdeekel verschlosscne Oeffnungen vorge- 
sehen; wenn ein Tiegel bricht, wird der Herd an 
der betreffenden Stelle mit einer Stange durch- 
gestoOen, und Stahl und Schlacke werden so aus 
dem Ofen entfernt. Der ganze Ofen ist unter Flur 
angeordnet; das Ein- und Ausbringen der Tiegel 
geschieht vori oben. Der Inhalt eines Tiegels be
tragt 25 bis 50 kg. Der Brennstoffvcrbrauch soli bei 
guter Steinkohle 1*200 kg, bei aschenreicher Kohle

A bbildung 73. T iegelofen von P o e tte r.

1500 bis 1C00 kg, 
bei Braunkohle 2000 
bis4000kgjel000kg 
Stahl betragen. Es 
sollmiiglich sein, bis 
zu sechs Chargen in 
24 Stunden zu er- 
reichen.

Der in Abb. 74 dargcstellte Tiegelofen wird von 
dem Technischen Bure a u Friedrich Siemens gebaut. 
Das in zwei unmittelbar angebauten Gaserzeugera

A bbildung 74.

T iegelofen  \o n  Siemens.

hergestellte Gas wird durch zwei an einem Doppel- 
hebel befestigte Tellerventile der einen oder anderen 
Ofenseite ohne weitere Yorwarmung zugcffdirŁ Zur 
Yorwarmung der Yerbrennungsluft dienen zwei neben 
dem Ofen angeordnete Kammern. Der Herd, der 
zwolf Tiegel faBt, wird von oben durch mchrerc »>' 
Gewolbe vorgesehene Oeffnungen beschickt, Der 
Herd ist unterkellert, um im Falle eines Tiegel- 
bruches ausgeflossencn Stahl entfernen zu konnen. 
Derartige Oefen, die vor allem in Sheffield in grolier 
Anzahl gebaut worden sind, werden fiir eine Fassang 
bis zu 36 Tiegelu ausgefuhrt.

(Fortsetzung folgt.)
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Umschau.
Magnetische und mechanische Eigenschaften 

reinsten Elektrolyteisens.

Wiederholt sind schon Yersuehe gem acht worden, die 
Eigenschaften ganz reinen Eisens festzustellen. Das 
reinste Eisen, das fttr diesen Zweck bisher ver\vendet 
Trurde, war Elektrolyteisen1) und feinstes schwedisches 
Eisen. Da aber jedes Eisen bei hoheren Tem peraturen 
Fremdstoffe aufnimrat, Sauerstoff aus der L uft oder 
Kohlenstoff aus Ko hieno xyd, und anderseits auch re- 
duzierende oder ncutralc Gase, wie W asserstoff und Stick- 
stoff, mehr oder weniger aufgenomraen werden, so bleibt 
a!s einziger Weg, um jede Verunreinigung auszuschlieBen, 
nur das Umschmelzen im luitleeręn B aum e tibrig. Diesen 
Weg hat T rv g v e  p .  Y en  s e n 2} eingeschlagen. Das Um-

elektrische und chemische Prtifung hergcstellt. D er 
elektrische Ofen zum Ausgltthen der Proben und die Ein- 
richtung des benutzten Perm eam eters fttr die magnetischen 
Messungen sind besonders bcsprochen. FOr die mechani- 
schen Prtifungen wurde das M ateriał in verschieden vor- 
behandeltem  Zustande benu tz t: g esch m ied et; ausgeglttht 
bei 900° und in 12 oder 24 S tunden abktthlen gelassen; 
abgcsclireckt von 1000° ab in Salzwaaser (eine Próbo 
auch in flttssiger Luft abgeschreckt). D er Yerfasser g ib t 
zunachst eine eingehendc Uebersicht (iber die bisherigen 
Vcrsuche und Ergebnisse der m agnetischen Prtifung und 
gcht dann zu den eigenen Versuchen tiber, dereń Ergebnisse 
tibersichtlich in zahlreichen Zahlen- und K urventafeln  zu- 
Bam m engestellt sind. Zum Vergleich sind auch Proben 
von Elektrolyteisen, welches an der Luft umgesehinolzen

Z ahlen tafe l 1. E rg e b n is s e  d e r  m a g n e t i s c h e n  P r u f u n g .

r ~ -

Nr. Eisensorte U mgescłimolzen
Kohlen

stoff

HSchste
Permea-

Dichte 
bei der 

htfchsten

Hysteresls-
Vertust
Erg/cc

Koerzl-
tivkraft

li
15 000

liema-
nena

a

15 000

Spezl-
fischer
Wider-
Btand

Kritisebc*: 
Temp ii- j

%
btliWt Permea-

bilitat B 
10 000

I!
15 000

‘JO 0
Mlkrohm

raturAr3

• 0 I

38 E lektro ly t- - 
eisen im Y akuum 0,0104 19000 9500 813 1640 0,29 12100 10,00 905 |

39 0,0110 16500 8500 880 1800 0,32 12600 9,95 905
34 0,0090 16000 0500 895 1600 0,30 10600 10,20 895
49 fr 0,0120 15400 5000 902 1710 0,31 8100 9,90 —  i

31 ,, t 0,0120 13100 0200 980 1760 0,32 9100 10,03 885 i

43 n 0,0190 12900 5500 1165 2180 0,40 10200 9,85 895 |
i 48 0,0080 12600 5500 955 1850 0,29 9300 9,70 —  ]
1 38 0,0150 12250 6000 953 1830 0,33 9000 10,16 875 ;
! 40 M „ 0,0110 12000 9000 1240 2500 0,36 10100 9,70 895 :
i « ,, 0,0080 11900 8000 1190 2120 0,35 9000 10,05 900
1 50 ,, 0,0099 11600 5000 995 1940 0,30 9000 9,70 —  !

41 0,0095 11250 4500 1155 2180 0,40 10000 10,00 895
30 0,0090 11050 5500 — — — — 9,94 —  ]
45 „ 0,0080 10500 9000 1470 2640 0,40 10600 9,87 895 i
37 ■ „ „ 0,0450 8050 4500 1255 2000 0,40 9500 10,30 885 j

D urchschnitt 12950 0550 1060 1990 0,34 9940 9,90 894
j

E lek tro ly t
eisen

W iderstands-
ofen 0,1000 1965 3930

_
13,53

| 1 0,05 %  C im Y akuum 0,0130 8000 6000 1405 2300 0,40 10000 10,24 895O 0,10 %  „ ft 0,0120 7600 7000 1710 3190 0.50 10700 10,64 895 ;
3 0,50 %  „ r* 0,1810 4400 5500 1910 — — — 12,40 —  i! Schwed. Eisen 0,0080 10350 7000 1290 2640 0,48 11200 10,30 —

»> t t aus einer P la tte 0,1630 4870 6600 2490 4530 0,95 8000 10,57 —  j
Transformator-

stahl 3850 7000 3320 5910 1,33 9900 11,09
Siliiiumstahl 
mit 4 %  Si --- 3400 4300 2260 3030 0,88 5400 51,15 —

schmelzen geschah in einem besondereti Yakuum-Ofen, 
^elchcr genau beschrieben ist, in Magnesia-Tiegelehen, 
, ren Herstelłung ebenfalls erlauterfc ist. Das E lektrolyt- 

eisen wurde in Burgessschem Elektrolyten (Ferrosulfat 
^nd Ammoniumchlorid) aus schwedischem Eisen gewonnen 
und nochmals gereinigt; es enth ielt dann neben 99,97 bis 

% Eisen n u r noch 0,006 %  Kohlenstoff und 0,01 %  
oUizmm. l)as E lektrolyteisen wurde vor dem Einsehmel- 
jen noch besonders von R ostspuren befreit. Nach dem 
i  wschmelzen w urde das ; M ateriał ausgeschmiedet und 
araus Probestabe fttr die magnetische, mechanische,

') Ygl. St. n. E. 1914, 15. Ja n ., S. 113 4; 17. Sept., 
S. 1512.
, *) U nirersity of Jllinois, Bulletin Xr. 72, 14. IDirz

■ Engineering E sperim ent S tation.

wurde, von schwedischem Eisen m it verackiedenein 
Kohlenstoffgehalte, T ransform atorstahl und Siliziumstahl 
herangezogen. Es sołł h ier nur auf die Hauptergebnisse 
hingewiesen werden, die sich in den zwei Zahlentafeln 
1 und 2 zusammengestellt fiuden.

Aus diesen Ergebnissen lassen sich folgende Schlusse 
ziehen: Reines Eisen, in einer A tm osphare von K ohlen- 
oxyd un te r A tm ospharendruek geschmolzen, nim m t 
Kohlenstoff und Sauerstoff auf und liefert ein Eisen m it 
schlechteren m agnetischen Eigenschaften, Sehwach gc- 
kohltes Eisen Terliert bęim Schmełzen im luftłceren R aum  
50 bis 90 %  des ursprunglichen Kohlenstoffgehaltes. Die 
magnetischen Eigenschaften des so umgeschmołzenen 
Elektrolyteisens ttbertreffen bei weitem alłes bisher er- 
zeugte Eisen. Die hochste Perm eabilitiit betrug 19 000 
bei einer D ichte von 9500 GauB. D er durcłischnittliche
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Hyateresisyerlust betragt weniger 
ais 50 %  von dcm des besten Trans- 
formatoreisena. Der spezifbcfce 
W ideratand des reinen im Yakuum 
umgcacbmolzenen Eisens ist 9,96 
Mikro hm. Auch achwedisehes Eisen 
wird durch Umschmelzcn im Yakuuza 
w esentlich verbcssert, hauptsaeh- 
lich durch Abnahme des Kohlen- 
atoffgehaltes, so daB es magnetisch 
dem  Elektrolyteisen ziemlieh nabe- 
koromt. D a der Wideratand des im 
łuftleeren Rauin umgeaehraolzenen 
ElektrołyteiscnB aehr klein ist, so 
mtiBte man fur praktische Zwecko 
Legierungen m it Aluminium oder 
Silizium heratcllen, wodurcłi der 
W ideratand geateigert wird, wodurch 
ab er die magnetischen Eigenschaf- 
ten  n u r wenig geandert werden. 
D er EinfluB fremder Elemente wird 
w eiter gepriift werden.

B. Neu mantu

Manganbronzen.

W ie D elta- und Duranametall, 
ist „Manganbronze** eino Legierung, 
die aich vom Mcssing mit etwa 
6 0 %  Cu und 4 0 %  Zn ableitet. Sie 
h a t vor den in der Gieflerei leichter 
zu handhabenden Zinnbronzen den 
Vorzug groBerer BiUigkeit, erreiebt 
auBerdein auch hohe Festigkeits- 
u nd  Dehnungazahlen und ist che
miach aehr widerstandsfahig. Vom 
Meaaing unteracheidet aie aich durch 
geringe Zusiitze anderer Metalle, die 
eine groCere Gleichartigkeit im Ge- 
fUgeaufbau zur Folgę haben, worauf 
die yorteilhaften Eigcnachaften zum 
Teil zurtickzuftihren aind. Die Zu- 
siitzo haben daneben auch die Wir- 
kung von Deaoxydationsmitteln, 
besonders das Mangan, dessen An- 
wendung bei dieser A rt von Î egic* 
rungen aich einfacher gestaltet ais 
die des Phosphors, ohno bei einem 
gewissen UeberschuS nachteilig 
w irken; jedoeh ist ein Gehalt von 
Uber 2 %  Mn ungewohnlich. Eine 
Manganbronze m it ziemlieh bohem 
M angangehalt h a t etwa folgende Zu* 
aam m ensetzung: 60%  Cu, 36,5% Zn, 
bia 2 %  Mn, 0,5 %  Sn, 0,5 % Fe 
und geringe Mengen anderer Metalle. 
Oft ist der Gehalt an Mangan ein 
wesentlich niedrigerer, luiufig so ge* 
ring, daB es nur ais Dcsosydations- 
m itte l angesehen werden muB, nicht 
aber alaLcgierungsbestandteil. \  its*j 
bem erkt hierzu, daB Blei, welches 
hier und da  ais Verunreinigung in 
der Manganbronze auftritt, die des- 
oxydierende W irkung des Mangant 
henim end beeinfluase und moglichss 
vermieden werden soli. In den

l ) I n fliissiger L uft abgeschreckt.
■) Y orher 0,05 % .
3) „  0,10 % .
*) „  0,50 % .

Das M etali 1914, 10. Marz, 
S. 107/9; dort auch weitere M * 
lysen.
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zu reinon Fonngufizwccken dienenden M anganbronzen 
wird haufig auch Aluminium bis zu einigeń Zehntel Pro- 
lent angetroffen. Dieser Zusatz erfolgt, um eino groBere 
Ddnnflassigkeit und einen besscren Lauf des Metalls in 
die Form zu erzielen, is t jedoch infolge der sich bildenden 
Aluminiumosydhaute im M etali m it Vorsicht anzuwenden. 
Die Lcgierungen in der Zusam m ensetzung der M angan- 
bronzen sind zuerst un te r diesem Nam en in Amerika 
hergestellt worden und werden dort auch heute noch 
am mefeten gebraucht. In  D eutschland finden sie in 
neuerer Zeit m it Erfolg zu Schiffsschrauben, Schiffs- 
maschiiienrahmen, beim Turbinen- und  Zentrifugal- 
pumpenbau Anwendung, m anehm al bis zu sehr schweren 
Einzelgewichten1).

Zur Erhohung der Festigkeit und Dchnung wird ein 
beschriinkter Zusatz von Eisen gegeben. Mangan und 
Zinn dienen zur Erzielung hoher er Dehnung sowie vor 
allem zur Erreichung hoherer W iderstandsfahigkeit gegen 
chemische Angriffe. Messing wird durch den geringen 
Zinn- und Mangangehalt, wie Bic in der Manganbronzo 
auftreten, tiberraschend verandert und m it wertvollen 
Eigensehaften ausgestattet. Zur Untersuchung der che
mischen Bestiindigkeit der Manganbronzo wurde ein Sttick 
einer solchen zusammen m it anderen Bronzen vier 
Wochcn lang m it 10 prozentiger Salzsaure behandelt, 
wóbei sich ergab, dali dio M anganbtoS o  sozusagen tiber - 
haupt nicht angegriffen war, w ahrend bei den anderen 
c-m Gewichtsrerlust von 2 bis 3 %  festgestellt werden 
muSte; Messing wurde im gleichen Falle s ta rk  zerfressen. 
Yon Marineverwaltungen wird vielfach bis zu 1 %  Zinn 
in der Mangan bronze vorgeschrieben. Mangan wird ais 
noch wirksamer in dieser R ichtung betrachtet. lrn 
fertigen GuB sollte, naehdem  ein Teil des Mangans durch 
den Desoxydationsvorgang versohlackt wutde, l  %  Mn 
Yorlianden sein. Besondere W iderstandsfahigkeit besitzt 
die Manganbronzo auch gegen uberhitzten  Dampf. Je  
iuniger die Metallo ineinander sich auflosen, um so mehr 
Aussicht ist rorhanden, eine Łegierung m it hoherer 
Widerstandsfahigkeit und zugleieh guten Festigkeits-

■ eigensehaften zu erhalten. W ichtig ist dabei, daB die 
Ausgangsstoffe moglichst rein sind, Arsenhaltiges Kupfer 
darf nicht verwendet werden, Bleigehalt ist ebenso schłid- 
lieh. Yiele schlechte Erfolge Bind auch auf die Einftihrung 
des Eisens und Mangans in Form  des handelsiibliehen 
Ferromangans zurtickzuftihren, welches bekanntlich in 
gflnstigem Falle etw a 1 ,5%  Si, 0,2 %  P  und  einen hohen 
Gehalt an Kohlenstoff aufweist. D urch dieso Vcrunreini- 
gnngen wird dio Gftte der Łegierung beeintrachtigt. W ichtig 
ist auch der Schutz der Schmelze gegen den EinfluB des 
fcauerstoffes, also Abdecken derselben m it Holzkohle. 
Erleichtert wird die H erstellung der Manganbronzo durch 
eine Zusatzlegierung zur Messingschmeize, welche die 
Zusatzraetalle in entspreehender Zusammensetzung ent- 
Jalt So wird vom S tahl werk M ark in W engern eine 
Legietnng in den H andel gebracht, welche aus 30 %  Mn, 
20 % Fe und 50 %  Cu, auBerdem gegebenenfalls einem 
bestimmten Gehalt an Aluminium besteht und  frei von 
Verunreinigungen ist. D urch den Zusatz dieser Yor- 
legierung sollen die Schwierigkeiten in der H erstellung 
der Manganbronzo sta rk  verm indert und zugleieh 
eme Gewahr geboten werden ftir ein Erzeugnis, dera 
die oben geschilderten guten Eigensehaften wirklich inne- 
wohnen.

Von unseren Hochschulen.

Per nachstehende Auszug aus den Program m en ftir
Studienjahr 1914/15 derjenigen Hochschulen des 

Deutschen Reiches, die ftir das S tudium  des Eisenhtitten* 
^esens in erster Linie in Frage kommen, en thalt eine Auf* 
^nlnng der hierfiir wichtigsten angektindigten Yorlesungen 
und Uebungen. Infolge des K riegszustandes notwendige 
Aenderungen und E inschrankungen des U nterrichts, die

ł ! Ygl. auch The Iron T rade Review 1914, 11. Jun i,
1^11/5, und Foundry 1914, Jun i, S. 205/9.

sich die Hochschulen vorbehalten, sollen erst an  den 
Ansc hlag e blat te r  n der betreffenden Hochschulen bekannt- 
gegeben werden.

K o n ig l ic h e  T e c h n is c h e  H o c h s c h u le  zu  A a c h e n .
B o r c h e r s :  Uebersicht tiber das gesam to H titten- 

wesen. Allgemeine H uttenkunde. C la s s e n : Anorganisches 
Praktikura ftir Chemiker, H tittenleute und Bergleute. 
H e r b s t :  Aufbcreitungskunde. B rikettierung. Kokerei. 
Entw erfen von Aufbereitungs-, B rikettierungs- und 
Kokereianlagen. K io c k m a n n :  Łehre von den Erzlager- 
sta tten . M a y e r :  Energiegewinnung und -verteilung. 
Htittcnm aschinenkunde. Spezielle mechanisch-metallurgi- 
sche Technologie. P a s s o  w : W irtschaftlicho Organisation 
und Geschaftsbetrieb industrieller und koraraerzieller 
Unternehmungen, Einftihrung in das Y erstandnis ge- 
Bchaftlicher Bilanzen m it besonderer Berticksichtigung 
industrieller und bcrgbaulicher Unternehmungen. Pro- 
bleme der W eltw irtschaft. Besprechungen iiber Organi- 
Bation und Geschaftsbetrieb groBer K artelle. R a  u :  
Chemische Technologie I  (Allgemeine Feuerungskunde). 
R u  e r :  Uebungen in phyaikałischer Chemie fiir H titten- 
leute. W tis t :  Geschichte der Metalle. Mechanisch- 
metallurgische Technologie I. GroBes eisenhtitteninanni- 
sches und gieBereitechnischea Praktikura. Ausgewahlte 
K apitel aus der Eisenhtitten- und GieBereikunde. E c k e r t : 
Geographie und S ta tistik  der nutzbaren Mineralien 
(insbesondere ftir Berg- und H tittenleute). G o e re n s :  
Eisenhtittenkunde. E lekt rom etallurgie des Eisens und 
die H erstellung und Eigensehaften der Spezialstiihle. 
M atcrialkunde. L e h m a n n : Unternehmer* und Arbeit- 
geberverbiinde. W irtschaftliche Tagesfragen. Q u aso - 
b a r t :  K onstruktive H uttenkunde. Feuerungskunde. 
Mechanisch-raetallurgische Technologie 1L S e m p e r :  
Geologie ftir H titten leute  und Chemiker. G u i l le m a in :  
Mineralischo Bodensehatze der deutschen Schutzgebiete, 
L a m b r i s :  U ntersuchung von Brennstoffen. Q u a d -  
f li  e g : Ueber die Gefahren im Bergbau und  H tittenbetrieb  
und  deren Verhtltung. R  li m e l in :  Einftihrung in die 
E isenhtittenkunde. Eisenprobierkunde. S t o r p :  Ge- 
werbehygieno und Unfallyerhtitung, verbunden m it 
Fabrikbesicht igungen.

K o n ig l ic h e  B e rg a k a d e m ie  z u  B e r l in .
B is c h o f f :  Gesundheitsgefahren im liergbau und  

H tittenw escn und  die erste  Hilfe bei Unglticksfiillen. 
D e n e k  m a n n :  Dio Geologie des Siegerłandes und ihre 
N utzanw endung auf die Siegerlander Spateisensteingauge. 
E ic h h o f f :  E isenhtittenkunde. Entw erfen von E isen
htitten  werken und Einzelanlagen. E igensehaften des Eisens 
u n d  deren Prtifung im Betriebe. Fnrchung der W alzen. 
F r a n k e :  Aufbereitungskunde einschlicBlich B rikett-
bereitung. Entw erfen von Aufbereitungs- und  Briket- 
tierungsanlagen. G a g e l :  D ie Geologie der deutschcn 
Schutzgebiete m it besonderer Berticksichtigung der nutz
baren Lagerstatten . K r a h m a n n :  Berg- und H utten- 
w irtschaftslehre einschlieBlich M ontanstatistik . K r u s c h :  
Ł agerstattenlehre Teil I I :  E rzlagerstatten. M eh  n e r :  
E inftihrung in dio Physikalische Chemie und Thermo- 
chemie ftir Berg- und  H tittenleute. P e t e r s :  E lek tro 
chemie und E lektrom etallurgie. P h i l i p p i :  E lek tro 
technik. P u f a h l :  Allgemeine H uttenkunde. Y a te r :  
Maschinenlehre m it ł>esonderer Berticksichtigung der Berg- 
und  Htittenwesen-M aschinen einschlieBlich E lastizitats- 
und Festigkeitslełire und  mechanischer W armetheorie. 
K r u g :  Feuerungskunde und Ofenbaumaterialien. E n t
wicklung des Kisenhtittenwresens. E isenprobierkunst 
und Gasanalyse. B e c k :  Baukunde. L o e b e :  Metallo- 
graphisches Laboratorium . P h o e n ix :  E inftihrung in 
die Maschinenlehre. Ausgewahlte K apitel der Hebe- 
m aschinen und  T ransportanlagen. S c h le n k e r :  Form- 
gebung und  Bearbeitung der Metalle.

K o n ig l ic h e  T e c h n is c h e  H o c h s c h u le  zu  B e r l in .
H a n e m a n n :  GroBes metallurgisches P rak tikura. 

H i r s c h w a ld :  K ristallographie und Mineralogie ftir die



1640 Stahl und Eisen. Aua Fachvereinen. 34. Jahrg. Nr. 43.1

Abteiłung fUr Chemie und H tittenkunde. Mikroskopiach© 
Uebungeti fiir Chemiker und H iittenleute ( Untersuchung 
chem ischer Produkte , mikroskoplsche Mc tali bestimmung, 
mikrochemische Analyse). H o f m a n n :  Gasanalyse.
H o l  d e :  Untersuchung der Ko hien wasserstof fole und 
yerw andter Produkt o (Schmierole, Treibole, Leuchtole, 
Paraffin, Ceresin, Asphalfc usw.). M a th c s iu s : Eiscn- 
h tittenkunde: Chemie des Eisens, HochofenprozeB. Ge
winnung des sohm iedbaren Eisens. E isenprobierkunde. 
E inrichtung und B etrieb  von EisengieBereien. Praktische 
A rbeiten im eisenhttttenm annischen Laboratorium . Eisen- 
h iittenm annische Konstruktionsiibungcn. S t a u b e r :  
H ttttenm aschincn (Aufbau und Betriob der wichtigsten 
K raft- und ArlHutsmasehinen in H uttenw erken, Maschinen 
zur V erarbeitung des sohmiedbaren Eisens: Ham m er, 
Pressen, 'Walzwerke, Hebe- und T rans port m itte l ftlr den 
M aterialdurchgang im Hochofen-, Stahl- und Walzwerk). 
Entw erfeu yon H tittenm aschinen. B ó r n s t e in :  Die 
Brennm aterialicn, ihre B earbeitung und Verwendung, Ver- 
brennung und  Heizung. D ie c k m a n n :  Eisenprobier
kunde. G a n s :  W asser- und Abwasserreinigung. F reiherr 
v. G i r s e w a ld :  Ueber dio Zusammensetzung und die 
W ert bestim m ung der Brennstoffe, H i l p e r t :  Theo- 
retisehe Chemie in ihrer Anwendung auf dio Prozesse 
d e r  H tittenkunde. T a n n h a u s e r :  Ueber Ijigerungs- 
formen, Bildung u n d  Vorkommen der Era- und Kohlen- 
lagerstiitten. A l e x a n d e r - K a t z : P aten t-, Muster- und 
W arenzeichenrecht. M e e rw a r th :  Einftlhrung in dio 
S ta tistik  und ihre Hauptzweigo. Die Arbeiterfrage und 
ihre sta tistische Unterlage. Einfiihrung in die W irt- 
Bchaftsstatistik und K onjunkturbetrachtung. M ol Iw o : 
Einfiihrung in die m odem e H andclspolitik. Die Erwerbs- 
gesellschaften.

K o n ig l ie h e  T e e h n is c h e  H o o h s e h u le  zu  B re s la u .
F re c h :  Einfiihrung in die technisehe Geologie m it 

besonderer Bertlcksiehtigung der E rzlagerstattcnlehre. 
S im m c rs b a c h :  Konstruktiv© H tittenkunde (Entw urf 
u nd  Bau von Oefen und Anlagen auf dem Gebiete des 
EisenhUtten- und  M ctallhttttenfachcs). Kokereikunde. 
E isenhtittenk unde, Eisenhdt tenm annisches Praktikum  
( Untersuchu ngen im  Eisenhtittenchemischcn la b o ra to 
rium, un Kokereilaboratorium , im Mi*tallographischen 
Laboratorium , im M aterialpriifungsraum  und in der 
Sehmelzhalle). Steinkohlen- und Kokschemio. T a fe l :  
H ttttenm aschincnkunde. Maschinelle E inrichtung von 
Hochofen* und Stahlw crk. Mechanische W alzwerkskunde. 
T ransport vorrichtungen, W alzkalibrieren. O b e rh o ff e r :  
M etallographie und M aterialkunde. AbriB der Eisen- 
hOttenkunde. E lektrom etallurgic des Eisens und Spezial- 
stahle . Metallurgie des schm iedbarcn Eisens. ELsen- 
probierkunde. B o u te l l :  Mineralogie und Petrographie 
d e r  E rzlagerstatten. E n g o lh a r d t :  D er elektrische Ofen 
in der Eisen- und  Stahlindustrie. G ro  Ii: Aufberoitung. 
H a r t  m a n n : Scham ottesteinfabrikation. H o l lm a n n :
Feuerungskunde. Schlackenverwertung und Zement-

fabrikation (spezicll fiir Eisenhiittenleute). Lebcr: 
GieBereikunde. M etallurgische Technologie. Geschichte 
des Eisens. B au und Anlage von GieBereien. Betrieta- 
yerw altung von GieBereien. N auB : Teehnische Oas- 
analyse. E infiihrung in dio Gastechnik. Schmolke: 
Kokerei- und Gaswerksbau. R o n  z: Die Bodcnachatie 
Schlcsiens: Erze, Kohlen, nutzbare Gesteine.

K o n ig l ie h e  B e rg a k a d e m ie  zu  C lau s tlia l
B r u h n s :  Ix>hre von den Erzlagerstatten. Osann: 

E isenhiittenkunde. EisenhGttenmannisches Seminar. 
Elsenprobierkunst. Eisenhilttenmannisches Praktikuin 
ftlr Fortgeschrittene. E ntw erfen von EisenhUttenanlagen 
(Hochofenwerke, GieBereien und Stahl werke). Metal- 
lurgischo Technologio (Form gebung und Bearbeitung der 
Metallo). Ycrkokungs- und  Brikctticrungskunde. Elektro- 
motallurgie des Eisens. H o m m e l:  Metallographie. 
Metallographischo Uebungen. Untersuchung von Brenn- 
stoffen. Chemischo Technologio.

K ó n ig l ic h  S a c h s is c h o  B e rg a k a d e m ie  zu Freiberg.
B e o k : I^agerstattenlehre. B i r k n e r :  Soziale Vcr- 

sicherung. Berg- und  H ottensta tis tik . B r io n : Elektro
technik. D o r in g :  Eisenprobierkunde. Techniseh- 
chemische Gasanalyse. F r i t z s c h e :  Maschinenzeichnen. 
Masohinenlehre. G a l i i :  Eisenhiittenkunde. Allgemewe 
mechanisch-metallurglsche Tccłmologie. Ueber EL>eu- 
htittenanlagen. Feuerungskunde. H e ik e :  Metallo
graphie. Ausgewaldte K apite l der physikalischen Chemie. 
T r e p t o w : Aufbereitungskunde. H o p p c :  Berg- und 
htittenm iinnische Rechnungsw'issenschaft. N ippold: 
Ocffentlicho Gesundheitspflege m it besonderer Beriick* 
sichtigung des borg- und hiittenmannischen Standes.

Schlesische Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft lm 
Jahre 1913.

Dio Genossenscbaft umfaBte im Jahre 1913 2377 
(i. Yorj. 2289) B etriebe m it 120 628 (120 113) versicher* 
ten  Personen. D anach ist die Zahl der Betriebe um 88, 
die Zahl der versicheiten Personen um 515 gestiegen. An 
Lohnen wurden 138 864 175 (129 402 923) A  nachge- 
wiesen. Dic Lohnsumme auf einen Versicherten betrug 
also 1151 (1078) JC. An Unfallen wurden 13 504 (12 093) 
angem eldet, von denen 1746 (1957) zur Entschadigung 
gelangten. Von den 6202 Rentenbesebltisscn der Berufs
genossenschaft haben durch Entscheidungcn der Ober- 
vorsicherungsamter oder des Reichsversicherungsainfcs 
n u r 62, d. i. 1 % , oino Abiinderung crfahren. Die Ge- 
sam taufwendungcn d er Genossenschaft bczifferten sich 
auf 2 580 244 (2 662 932) jK, von denen 2 251S26 
(2 129 487) M, d. s. 7 9 ,3 % , allein auf Unfallentsehadi- 
gungen entfallen. Im  Intorcsso der Unfalherhfttung 
wurden 17 536 (15 518) A  Ycrausgabt. Dio Riicklage hat 
m it den ih r nou zugefiihrten 167 000 (319 000) eine 
Hohe von 5 349 019 (5 176 90S) X  erreicht. j

Aus Fachvereinen.
Vercin deutscher Eisenhuttenleute.

Historlsche Kommission.
(Bericht iiber dio bisherige T a tig k e it)

W ie sehon an anderer Stelle berichtet wurde1), haben 
sich vor etw a Jahresfrist die Frcunde der Geschichte des 
Eisenhiittenwesens zu einer H is to r i s o h e n  K o m m is s io n  
zusammengcschlossen, die am Sonntag, den 30. Nov. 1913, 
im  Geschaftshause des Yereins deutscher E isenhuttenleute 
ihro grundende Yersammhmg abhielt.

Die Tageaordnung lau tete:
1. Begriłfiungsan,sprache;
2. K onstituierung der Historischen Kommission;

*) S t, u . E . 1913, U . Doz., S. 2054; 25. Dez., S. 2155.

3. Bericht Yon Zivilingenieur W ilh e lm  Rem y ia 
Dusseldorf: ,,Z u r  G e s c h ic h te  d e s  A lfe r  Eisen- 
werkes** (unter Yorlago a lte r Originakeich- 
nungen);

4. Besichtigung der O fe n p la t te n -S a m m lu n g  de*
Yereins deutscher E isenhuttenleute unter Fiihrung 
von E . S c h r o d te r .

Z u  P u n k t  1 eróffnete S c h ro d te r  nut
einer kurzeń Anspracho die Yersammlung. Er wies 
d arauf hin, daB der Yerein deutscher Eisenhuttenleute der 
Geschichte des Eisens schon von Anfang an lebhaft^ 
Interesse entgegengebracht h a t, und  hob die Yerdien*^ 
hervor, die sich vor allem Professor Dr. L- 
auf diedem Gebiete erworben hat. Sehon zu wieder- 
holten Malen sei die Bildung eines besonderen Aai*



22. Oktober 1914. A us Fachverc inen. StfthiTund Eisen. 1041

schusses zur Forderung der Geschichto unseres Fach es 
angeregt worden, ntm m ehr solle dieser P lan  solno Ver- 
wirklicbung finden, und  das vielfach gezeigte Interesae 
lasse auch bei dieser Kommission auf eino erspricBliche 
Tatigkeit schlieBen. Die Historischo Kommission hat 
sieh zur Hauptaufgabo gestellt die F o rd e r u n g  d e r  E r -  
forachung u n d  B e a r b o i tu n g  d e r  G e s c h ic h to  d e r  
E isen in d u str ie , m it  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s io h t i -  
gung d er d e u ts c h e n  E i s e n in d u s t r i e .  Sie soli die 
Gescbichte des Eisens dureh Arbeiten der Mitglieder 
fordom, den Mitgliedern des \ rereins deutseher Eisen- 
kiittenleute iiber Neuerscheinungen auf diesem Gebiete be- 
richten, dem Yerein deutseher E isenhuttenleute bei allen 
geschichtlichcn Angelegenheiten lielfend zur Seite stchcn, 
in weiten Kreiscn das Interesse an der Geschichto des 
Eisens verbreitcn, die Dcnkm aler der Geschichto des 
Eisens sammeln, erhalten und  beschreiben, iiberhaupt. 
alle Einriehtungen und Veranstaltungen unterstutzen, die 
der Geschichto des Eisens fórdcrlich sein konnen.

Zur Erreichung dieser Ziele wird die Kommission 
Sitzungen abhalten, welche móglichst anlaBlieh der H aupt- 
versammlung des Yereins deutseher E isenhuttenleute 
stattfinden sollen, zu denen die Mitglieder des Yereins 
deutseher E isenhuttenleute cingcladcn werden, und iiber 
die in der Yereinszeitschrift „S tah l und Eiscn“  kurz be- 
richtet wird.

'J'r>3nc|. Schrodter sehlug sodann vor, Professor 
Dr. Beck zum Yorsitzendcn der Kommission zu wiihlen,

allseitige Zustimmung fand. llierauf tibernahm Pro
fessor Dr. Beck den Yorsitz und dankto der Yer- 
^immlung fur dio ilim erwiesene Ehre. Auch er lialt 
die Biklung einer Uistorischcn Kommission fiir einen 
auBerordentlich glucklichen Gedankcn und hofft. dali 
ihre Arbeiten von Erfolg begleitct sein werden. Dic łlisto- 
raehe Kommission soli ein M ittelpunkt fiir die Pflege der 
Geschichto des Eisens sein; sie soli sammeln und wieder 
mitteilen.

Zu P u n k t  2. Nach K onstituicrung der Kommission 
erklaren sich die ersćhienenen Herren auf W unsch des 
\orsitzendcn bereit, sich an den Kommisaionsarbeiten 
zu beteiligen. llie rau f erfolgt die W ahl eines A r b e i ts -  
ausschusscs.

Z u P u n k t  3 hiilt Zivilingenieur K e m y  den ange- 
kiindigten Vortrag „ U e b e r  d ie  A n fa n g ę  d e s  A lfe r  
E isen\verks“. (Der Y ortrag ist in etwas erweiterter 
Form in diesem H eft S. 1025 abgcdruckt.) Der Yor- 
sitzehde dankt dem Redner fu r seinen hochintercssanten 
\ortrag, an den sich eine kurze Besprecliung ankniipft.

Zu P u n k t  4. Im  AnschluB  an  die Besichtigung er- 
stattet ^r.-Jng. S c h r o d te r  folgenden Berieht iiber den 
g egenw artigen  S t a n d  d e r  O f e n p la t t e n - S a in in lu n g  
des \ereins deutseher E isenhutten leu te:

Die Anfiinge der Sam m lung guBeiseroer Oefen und 
rerzierter Ofen- und K am inplatten des Yereins deutseher 
Kisenliiittenleuto reichen knapp ein D utzend Jahro  zuruck. 
Ab der Yerein damals in das neue Geschaftshaus Jacobi- 
straSe o eingezogen war, stifteten  auf meinen Wunsch, 
den ich mehreren Yereinsmitgliedern nahegelegt hatte , 
diese einige P latten , dic zum Schmuck eines Yorraumes 
ia dem Hause benutzt w urden. Die Zahl dieser P latten  
*ar auf etwa 20 gewaehsen, insbesondero dureh Zuwen- 
dung der Herren G eheim rat B ó e k in g , Kommerzienrat 

*̂ ung» N euhiitteund Dr. T e n g e , ais der Yerein vor <lrei 
•Jahren sein neues Heim bezog. Auf den groBen weiBen 
Hachen der geraumigen und lichten K orridore des neuen 
Hauses verschwanden aber diese P latten . Damals ging 
ich aufs neuo auf dio Suche nach P latten , einmal um 
uuacren Wandsehmuck auszugestalten, das andere Mai, 
weil ich inzwischen aus eigener E rfahrung vielfach be- 
statigt  ̂ gefunden hatte , was Professor B e c k  in seiner 
j,Geschichto des Eiscns“  und andere Altcrtumsfreunde 
geaagt hatten, namlich daB immer noch an vielen Ort en 
groSe Unkenntnis iiber den historischen W eit dieser, aus 
unscren friiheren Elsenhtittenbetrieben uns zuruck- 
gelasscnen Dokument e bestehe, und daB aus diesem Grundę

xui u Ł

vicle derselben teils dureh Umschmelzen, teils dureh Ver- 
rostung zugrundo gingen. Meinen dam als gleiehzeitig an 
vielen Punk ten eingeaetzton Bemiihungen gelang es, der 
Sammlung viele Freunde zu gewinnen. Zunachst crhielt 
ich m it Hilfe einiger Freunde aus dem West en eine gróBero 
Sammlung von P la tten  aus dem dortigen Bozirk; gleich- 
zeitig gelang es mir auch, den weitaus groBten Teil der 
friiheren Sammlung des H utteninśpektors S c h o t t ,  
Jlsenburg, zu erwerben. Die P lattensam m lung is t in 
zwischen auf insgesamt etw a 800 Stiick angewachsen; es 
befinden sieh darun ter nur ganz w'enige Ńcugiisse. Es 
sind schone und setidnste O riginalplatten aus fast allen 
Teilen Deutschlands —  nur Schlesien fehlt Luxem- 
burg, Ostfrankreich, Belgien und den Niedcrlanden, Eng
land und Skandinarien  vertrcten , und es darf von der 
Sammlung wohl ohno Ueberhebung gesagt werden, daB 
sio die vielseitigsto und vollkommcnste fhrer A rt ist.

Dio P la tten  zerfallen in eigent liche K a m i n p l a t t e n ,  
d. li. in solche P latten , die zum Schutz der Riick- 
wand eines offenen Hcrdcs gedient haben, in dio so- 
genannten T a k e n ,  d. h. K am inplatten, die in der Gegend 
der oberen Mosel, Luxemburg, dem angrenzenden Belgien 
und Frankreich demselben Zweck dienten, gleiehzeitig 
aber auch dureh eino Oeffnung in der Mauer auch die 
nebenan liegende ,,gutc Stube** heizten, und endlich 
O f e n p la t to n ,  d. h. Toile yon ganzen cisemen Oefen, 
dio zumeist aus fiinf P la tten  bestanden und, gegen dio 
W and eingebaut und von auBen, entweder vom Kuchen - 
herd aus oder dureh eine besonders in der Mauer gelassene 
Liicko geheizt wurden.

Zur Ycnrollst&ndigung der P lattensam m lung ist os 
m ir auch gelungen, bis je tz t 18 guBeiseme O efen  aus den 
verschiedensten Zeitcn zu bcschaffcn. Ferner ist es die 
Absicht, auch einige K a m  in e  verschiedener A rt aus den 
yersehiedenen Jahrhunderten  in der ursprdngliohen Lage 
und womóglich im Original aufzustellen.

J e  melu ich mich m it der Sammlung bcschaftigte, 
um so lieber gewann ich sie. Geradezu iiberrascht war 
ich cbensosehr von der ungemein pro Ben Fiille von P la tten , 
dio iiberhaupt noch vorhanden sind, wie ulx*r die inter- 
essanten Erinncrungen, die aus yergangener Zeit aus 
jedem einzelnen Stiick hervorleuehtcn, und die sowohl 
nach technisch-hlstorischer wie nach kultur- und kunst- 
historlscher Richtung zum Ausdruck kommen. E tw a 
100 P la tten  werden zurzeit auf ihren Gehalt an Mangan, 
Silizium, Phosphor und Schwefel untersucht.

F̂ s Ist selbstverstandlich mein ^Yunsch, diese Sam m 
lung móglichst weiteren Kreiscn zugangig zu machen. Zu 
dem Zwecke sind die 1’latten schon photographiert und 
zum groBten Teil auch kliachiert. Es Ist meine Alwicht, 
einen Probedruck des Kataloges in einer besehrankten, 
aber nicht zu geringen Zahl an die F^reunde der Sammlung 
zur Yerteilung zu bringen und sie zu bit ten, m itzuarbeiten 
an einem gomoinsamen Werk iil>er diese P latten  und dann 
erst, w'cnn diese Angaben liier eingtlaufen sein werden, 
eine vollstandigo Beschreibung der Sammlung heraus
zu ge bon.

Ersehwcrt wird ilieses Yorhaben nicht wenig dadurch, 
daB die Sammlung immer noch so stark  in der Entwiek- 
lung begriffen ist. Auch ist es nicht leicht, eino geeignete 
Form  der E inteilung zu finden, da  jede A rt der Eiuteilung 
gewlsse Yorziige, aber auch seine Nachtcile hat. Nach 
dcm U rteil, wio ich m ir es bisher hał>o bilden konnen, 
scheint cs mir am zweckmaBigsten, nach dcm dargestell- 
ten  Gegenstanil dio U nterteilung rorzunehm en. So sind 
z. B. allein etw a 45 P latten  da, die jede einzclne in ver- 
schiedener A rt dio Hochzeit zu K ana darstellen. Unge
fahr die gleiche Zald zeigt die bekarmte Historie vom Oel- 
krijglein der arm en Witwo, ferner sind vorhanden 20 Dar- 
stellungen der Kreuzigung, mehr ais ein Dutzend Darsteł- 
lungen di^s Abraham , seinen Sohn Isaak opfernd, des Urteils 
d<*s Salomo, von Christ us am Brunnen, des Barmherzigen 
Sam ariters usw. W eiter sollen dann die Wappen, móglichst 
auch nach der Darstellung geordnet, eine U nterabteilung 
bilden, ferner die Darstellungen aus der Mythologie.
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G etrennt nach der Zeit waren vielleicht nur die alteatcn 
P lattcn , namlich diejenigen gotischon Ursprungs, soweit 
sie Tor und um 1500 liegen, zu bchandeln.

Dio 2. S itzung der H is to r i s c h e n  K o m m is s io n  
fand am  Sam stag, den 2. Mai 1914, nachm ittags 3 U hr, in 
Dusseldorf im Gcschaftshause des Yereins deutscher Eisen- 
hiittenlcuto sta tt.

Dio T a g e s o r d n u n g  umfaBte folgendo 1’unkte:
1. B ericht iiber dic bisherige Tatigkeit des Arbeits- 

aussehusses.
2. BeschluBfassung iiber cinigo Yorliegende Antrage.
3. Sonstiges.

Zu P u n k t  1 eroffnete ®r.-3frtg. S c h r o d te r  dic Vcr- 
sammlung, begriiBlo dio erschienenen Herren und be- 
riehtete zunachst iiber die bisherige Tatigkeit des in der 
ersten Sitzung der Historischen Kommission am  30. Nov. 
v. J .  gewahlten A r b e i ta a u s s e h u s s e s ,

Zu P u n k t  2 wurde zur Herausgabe einer Geschichtc 
des Eisens in Naasau cin ZusehuB von 500 .«  bewilligt.

Im AnschluB an diesen g e s c h a f tl ic h o n  Teil fand 
um 3>/i Uhr zusammen m it der G e se llso h a f t fiir die 
G e s c h ic h tc  d e r  N a tu r w is s e n s c h a f te n ,  der lleditin  
u n d  d e r  T e c h n ik  am  N ie d e r r h e in  eine wissenschaft- 
l ie h e  Sitzung mit folgender Tagesordnung statt:

1. Jt.'3 [ng . E . S c h r o d te r ,  Dusseldorf: Ueber alte 
Ofenplattcn und Plattenofen (mit Lichtbildcrn).

2. O t to V o g e l :  „K alcw ala", das Volksepos der Finncu, 
ais Quelle fiir die Urgeschichtc des Eisens.

3. Dersclbc: Uebor Georg Agricola und sein Ilanpl- 
werk De re inetallica (mit Łichtbildern).

4. Paul D i e r g a r t :  Zur neucren Literatur und Archeo
logie der Geschichte des Eisens (mit Vorl.).

5. Dio ersten Dampfkesscl aus GuBstahlblech.
Der unter 1) genannte Yortrag ist in „Stahl und Eisen “ 

1914, 25. Ju n i, S. 1075/7 zum Abdruck gelangt. Die Ver- 
Óffontliohung der iibrigen Vortrage ist ebenfalls an dksfr 
Stelle in Aussicht genommen.

Patentbericht.
D eu tsch e  Patentanm eldungen1).

12. Oktober 1914.
KL 21 h , K  57 126. Gektihlte Bodenelektrode fiir 

elektrische Schmelzofen. Fried. K rupp, Akt. Ges., Essen, 
Ruhr.

KL 24 b, V 10 977. Oelfeuerung fiir Dampfkessel. 
Vulcan-W erke H am burg und S tettin , Act.-Ges., Hamburg.

Kl. 31 a , Sch 44 430. K ippbarer Tiegelofen m it 
GieBrohre zum Sehmelzen und GieBen von Metali. Johann 
•Schilling, A rasberg i. W estf., Bahnhofstr. 81.

KL 31 c, Ł  41 075. GuBeiserner Fensterrahm en m it 
einer inneren, umgossenen Y erstarkung von schwerer 
schmelzbarem Metali ais GuBeisen. M as Lischke, Dussel
dorf, Schiitzenstr. 31.

Kl. 48 b, F  31491. Yerfahren zur Herstellung von 
Metallubcrziigen. Emil Fritsch, Magdeburg-S.

15. Oktober 1914.
K l. 12 e, K  56 056. Yorrichtung zum Behandeln von 

Gasen m it Flussigkeiten sowie zum Absorbieren und Wa- 
schen von Gasen durch H indurchtreten einer Gas-Fliissig- 
keitssaule durch eine auf- und abstcigende Rohrleitung. 
Dr. Wilhelm Kochm ann, Charlottenburg, Grolm anstr. 57.

KL 18 a, E  18 984. Yerfahren und Ofenanlage zur 
Gewinnung von metallisehem Eisen aus mulmigen Erzen 
und von KohIenoxydgaa aua minderwertigem Brennstoff 
durch getrennten Reduktions- und SchmelzprozeB. Eisen- 
werk Jagstfeld, G. m. b. II., Jagstfeld, W iirttem berg.

KL 18 b, K 54 990. K iihlung von Ofenkópfen. ins* 
besondere von Siemens-Martinufen. Henry K noth , Mon- 
terey, Mexiko.

Kl. 19 a, V 12 102. Sehraubenklemmc zur Yerhinde- 
rung des W andem s der Schienen. Yereinigte Flanschen* 
fabriken <fe Stanzwerke, Akt, Ges., lia ttin g en , R uhr.

KL 31 e, St. 19 538. Aus einem Blechstuck gcstanzte 
und  gebogene kastenformige K ernstu tze mit durch senk- 
rechten, schrag gerichtcten Steg gestiitzten Tragflachen. 
Y iktor Hugo Steinrucken, Chcinnitz i. S., Melanchthon- 
straBe 20.

Kl. 80 b, W 40 420. Yerfahren der Zerkleinerung 
fliissiger Hochofenschlacke durch Behandeln m it Spritz* 
wasser und Luft. August W iesmann, Miinchen-Gladbach, 
Sehillerstr. 11.

Deutsche Gebrauchsniustereintragungen.
12. O ktober 1914.

KL 31 a, Nr. 617 363. Durch Uebereinandersetzen 
von O fenfutter und  W indkasten entstehender Geblase- 
Sehmelzofen fur heraushebbare TiegeL E rnst B rabandt, 
Berlin, W ienerstr. 10.

1 > Die Anmeldungen liegen von dem  angegebenen Tage 
an w ahrend zweier Monate fiir jederm ann zur E insicht und 
Einsprucherhebung im Patent am te  zu B e r l in  aus.

KL 31 a, Nr. 617 364. Gcteiltor Windkasten ala 
U ntersatz fiir Geblase-Tiegel-Selimelzofen. Ernst Bra
bandt, Berlin, W ienerstr. 10.

KL 31 b, Nr. 617 334. Wende- oder Durchzugvor- 
riohtung fiir stoBIos arbcitende Riittelformmaschincn. 
Badische Maschincnfabrik & EisengicBeroi vormals G. Se
bold und Sebold <fc Ncff, Durlach i. B.

D eutsche Reichspatente.
Kl. 19 a, Nr. 271 255, vom 21. Januar 1912. Che- 

m isc h e  F a b r ik  G r ie s h o im - E lo k t r o n  in F ra n k fu rt
a. M. Schienenatopverbindung m it LascAen.

25.
Nr
Sc

Jede Seitenlasche a  ist m it Knaggen b yersehen, dic 
in Alisklinkungen des SchienenfuBes einereifen und durvh 
eino den SchienenfuB untergreifende FuBlasehe c mit- 
einander vcrbundcii sind.

Kl. 1 a. Nr. 272 643. vom
25. Jan u ar 1913, Zusatz tu 
N r. 272 OSO. Era*4
S c h u c h a r d  in B erlin . Set:- 
maschine.

An den hochgelegenen Seta- 
guttriigerteil a schlicBen sfct 
mehrere nebeneinander verlaa- 
fende Austragrinnen h un
m itte lbar an. H it wachser.- 
der Entfernung vous Łinlsuj 
nehmen sie an Breite uod 
Tiefe zu.

Kl. 49 b, Nr. 273 782, vom 7. Marz 1912. R i c h a r d  
P h i l i p p  in  II  m en  a u i. T h iir .  rerfahrm zum l* -  
kleinern ton Melallspanen.

Die zu Ballen verfilzten M etalhpane werden in 
weiten Teil eines sich verengenden Schneckengefcą^ 3 
von einer Transportschnccke b erfaBt, durch den sich 
engendenTeil des Gehauses gegen einedurchlochteSchei 
gedrangt und hier durch um laufende Messer d zerkleu-rt-
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Statistisches.
Eisenerz und Eisen und Eisenwaren im deutschen Rhein- 

verkehr des Jahres 1913.

Nach dem vor kurzem veróffentlichten „Jahres- 
bericht der ZentraLkommission fiir die Rheinschiffahrt 
1913“ wurden im Ja h re  1913 in den deutschen Rhein- 
iiafen 8870 583 t  E is e n e r z  an- und abgefaliren. Der 
wtaUus iiberwiegendc Teil dieser Menge entfiel auf die 
Zufuhr, die sich auf 8 605 800 t bezifferto und mit 
8 272 056 t auf den Berg- und 333 744 t  auf den Tal- 
verkehr verteilte. Der A nteil der einzelnen Hafen an 
diesen Mengen ergibt sich aus der nebenstehenden Zu- 
sammenstellung.

Die in den deutschen Rheinhafen angekommenen 
und abgefahreuen Mengen E is e n  u n d  E is e n w a r e n  be- 
ztffefteti. sich im yergangenen Ja h re  auf 3 474 516 t. Da- 
von cutfielen 2 573 633 t auf die A bfuhr und 900 883 t 
auf die Zufuhr. Aus der nachstehenden Zahlentafel ist 
das Nabere iiber die Yerteilung dieser Mengen auf den 
Berg- und Talverkehr sowie auf die einzelnen beforderten 
Erzeugnisse zu ersehen. In  der Uebersicht ist zugleich 
auch der Anteil des Verkehr3 in den Yerschiedenen Er- 
zeugnissen an dem Gcsam tverkehr angegeben. Yon der 
gesamten Giiterzufuhr in deutschen Rheinhafen entfallt 
!2iehr ais ein Viertel auf Eisenerz und Eisen und Eisen
waren. Geringer ist der A nteil dieser Erzeugnisse an der 
GOierabfuhr, aber auch hier m it einem x\nteil von 9 Y> %  
vcrhiiltuismaBig noch aehr bedeutend.

Klu-inhafcn

liisenerz-Zufuhr 
im Jahro 1013

Etsencrz-Abfuhr | 
im Jahre 1«H3 |

zu Berg 
t.

zu Tul 
t

zu Berg 
t

zu Tal | 
t

S traB burg  . . 002
~ '

6 43oj
Kelil . . . . 303 __ . __
K arlsruhe  . . 
M annheim  m it

4 — — j
R heinau . . 2 914 --- —«. __ j

J.ud wigahafen 2 033 ---. ' — 44 599
W orm s . . . 11 --- — — |

i G u s ta rsb n rg  . 1 006 --- 7f
I Muinz . . . . 92 --- '___ - __ I

B iebrich . . . 1 --- __ -i
O berlahnstein 36 013 --- 1 000 213 238
Koln . . . . 7 122 --- - 6 n o j
M ulheim  . . . 18 049 — 1 27D usseldorf , . 66 1
R hcinhausen . 1 435 823 72 313 — __
D uisbu rg . . . 
Alsum m it

4 059 007 245 154 70 8 295

Sclnw lgern 1 911 306 6 519 —
1 W alsum  . . . 795 544 9 758 — —

Z usam m en 8 272 056 333 744 1 076 272 707

8 605 800 273 783

Krzeugolsse

Befdrderung von Eisenerz und Eisen und 
Eisenwaren In den deutschen Rhelnhilfen 

im Jahre 1913

au Berg 

t

nu Tal 

t

zusammen

t

Anteil an 
der Ge- 
samt?.u- 

bzw. 
-abluhr 

%

Z u f u h r '
Eisenerz auiier Sohwefelkies . . . . 8 272 056 333 714 8 605 800 23,75
Roheisen aller A rt ................................. 280 981 57 456 338 437 0.93
Euppen von S c h w e iB e is e n ................... 8 505 90 227 98 732 0,27
Eisen- und S ta h ib ru c h ............................ 126 777 155 483 282 260 0,78
Eisen und S tah l in S t a b e n ................... 25 108 10 253 35 361 0,10
Platten und Bleche aus E isen . . . 14 398 503 14 901 0,04
Eisenbahnschienen..................................... 18 715 1 296 20 011 0,06
Eiserne E isenbahnschw ellen . . . . . 1 120 82 1 201 0,003
Eiserne Aehsen und B andagen  . . . 11 135 83 11 218 0,03
Eiserne D am pikessel u n d  B ehiilter . 733 2 232 2 965 0,01
Maschinen und M aschinenteile . . . 19 119 950 20 075 0,06
Eiserne R oh ren und  S au len  . . . . 26 370 607 26 977 0,07
Eisen. und S ta h ld ra h t ............................ 11 261 20 102 31 363 0,09 !
Eisen. und S ta h ln a re n  ....................... 12 084 4 697 17 382 0,05

Z u fu h r insgesam t 8 828 902 677 721 9 5it.\ 683 26,23

A b f u h r
Eisenerz auBer Schw efelkies . . . . 1 076 272 707 273 783 0,91 1
Roheisen aller A rt . ............................ 203 299 166 684 309 983 1,23
Luppen Ton S c h w c iB e is e n ................... 4 990 343 751 348 741 1,10

672 130 178 136 850 0.40
Eisen and S tah l in  S ta b e n ................... 27 662 541 883 569 545 1,90
Platten und Bleche aus E isen . . . 10 823 209 001 279 824 0,93
Eisenbahnschienen..................................... 19 324 413 547 432 871 1,44
Eiserne E isenbahnschw ellen ................... 051 47 334 47 985 0,16
Eiserne Achsen und  B andagen . . . 21 396 37 484 58 880 0,20 |
Eiserne Dam pfkessel u n d  B ehiilter . 987 18 5fi4 19 571 0,07
Maschinen und  M aschinenteile . . . 3 432 24 050 27 482 0,09 i
Eiserne R óhren u n d  Saulen  . . . . 24 233 60 190 84 423 0,28
Eisen. und S t a h l d r a h t ............................ 7 657 131 088 138 745 0,46 i
Eisen- und S tah lw aren  . . . . . . 9 749 48 984 58 733 0,20

A bfuhr insgesam t 335 951 2 511 465 2 847 416 9,48

Die Eisenerzfórderung der
Vereinlgten Staaten im 

Jahre 1913.

Nach den Erm ittlungen 
von E rnest F. B u r c h a r d  
vom „U nited States Gco- 
logical Surveyx‘l ) wurde im 
Jah re  1913 die hóchste 
bisher liberhaupt erreichte 
Jahresforderung der Yereinig- 
ten Staaten  an Eisenerz er- 
zieit. Sie belief sieh auf 
62 9721241 gegen 56 032 5 4 9 1 
im Jah re  1912; die Zunahme 
betragt som it 6 939 5751 oder 
12,38% . Den H aupt anteil an 
der letztjahrigen Fórderung 
hatten  wieder dio Eisenerz - 
gruben in Minnesota, auf die 
62,37 %  der gesamten For- 
derung der Union entfielen, 
Das ganze Gebiet am Oberen 
Sec, unifassend alle Gruben 
in Minnesota, in Michigan 
und im nordlichen Teil von 
W isconsin, forderten im 
Jah re  1913 53215400 t, d. s. 
84,50 %  der Gesamtfórde* 
ru n g . '

Yon den ge forderten Eisen- 
erzen wurden im letzten Jahre 
60 597 388 t  im W erte ron  
130 905 558 $, im Jah re  
1912 57 929 896 t  im W erte 
von 107 050 153 $ verkauft; 
es ist demnach eine Zunahme 
in der Menge von 2 667 492 t

ł ) Nach „Tho Iron  Ag©“ 
1914, 3. Sept., S. 555. — 
Vgl. St. u. E. 1913, 10. Juli,
s .  m u / s .
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oder 4,60 %  und im W erte von 23,$55405$ oder 22,28%
7.u rerzeiehnen. D er D urchschnittspreis f. d. t ab (!rube 
atellte sieli dem naeh im B erichtajahrc auf 2.1 9 $ gegen- 
tiber 1,88 ,8 im rorhergehenden Jahre.

AuBenhandel der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
im August 1914! ).

Wie zu ersvarten w ar, ha t der curopaische Krieg aueh 
auf den nordam erikanisehen AuBenhandel im Monat 
August sehr s ta rk  eingewirkt. Die G e s a m ta u sfu h r  der 
\i-rein ig ten  S taa ten  im August 1914 bewortet sieli auf 
110 337 545 $ gegeniibcr 154 138 947 S im Monat .Tuli 1914 
und 187 009 202 S im gleiehen Monat des Vorjahres. Es 
ist also, mit dem Vorjahr vergliehen, ein Riickgang von

’ ) Iron Ago ln 14. 24. Sept., Ś. 720.

77 571 475 S oder rd. 41 %  cingetreten. Seit Juli 1900 
ist eine solch niedrige Jlonatsausfuhr nicht wieder zu 
verzeichnen gcwesen. An dem Kiickgang ist in erster 
Linie die Ausfuhr von Baurawolio beteiligt, dereu Wer. 
im  Berichtsm onat gegen daa Vorjahr um 15 213 452 S 
zuriickgegangen ist.

Der Riickgang der E in f u h r  ist gegeniibcr dem der 
Ausfuhr verlmltnismaBig unbedeutend. Der Wert der Ge- 
sam teinfuhr betragt 129 399 946 S gegeniibcr 159 677 291 $ 
im vorhergehenden Monat und 137 <551 553 S im August
1913. Die Abnahme gegeniibcr dem gleiehen Monat d« 
V'orjabres berecimet sieli also nur auf 8 251 607 $ oder 6 % 
gegen 41 %  Riickgang der Ausfuhr. Die Folgę dieser w  
schiedenartigen Entw icklung ist, dali die nordamerika- 
nischo Handelsbjlanz im August 1914 paasir statt wie 
bisher ak tiv  war.

Wirtschaftliche Rundschau.
Verein Deutscher EisengieBereien. —  Die B a d is c h e  

G ru p p e  •— Badem Pfalz und ElsaB —  sowie dic N ie d e r -  
r h c in is c h - W c s tf a l i s e h e  G ru p p e  d e r  H a n d e ls g ie B e -  
r e ie n  haben sich infolge der Erhohung der Rohstoff- 
preise und Unkosten gezwurigen gesehen, die GuBpreise 
um l M Cflr 100 kg —  Stttek preise entspreehend — m it 
sofort iger W irkung zu erhohen.

Wagengestellung im Ruhrbezlrk in den ersten beiden 
Kriegsmonaten 1914. —  Die Zeitschrift „Gliickauf**1) ver« 
offentlicht eine interessante Darstellung der Entw icklung 
der W agengestellung im August und Septem ber 1914. der 
w ir folgende Ausfiihrungen entnehm en. Naehdem am 
31. Ju li, dem vorietzten Tag v o r der Mobilmacbung. die 
Gestellungsziffer noch m it 29 836 eine normałe Hohe l*e-

n 20, 33.
Aitgtts? Septem ótr

AbbUdunę i. Entwicklung der Arbcitstttgllcben Wagen- 
gestcllung Im Kubrbezirk Juli bl« September 1914.

hauptet ha tte , sank sie am folgenden Tag, an dem bereits 
der Kriegszustand erklart war, auf 18 096 und bewegte 
sich in der darauffolgenden Mobil mach ungszeit, die bis 
zum 20. August gereehnet sei, zwisehen 1210 und 11 118; 
ihrenjTiefstand verzeiehnete sie, abgesehen von den Sónn- 
tagen, am  3. August. Am 21, August wurden ta re its  
wieder 13 738, am folgenden Tag gar 19118 Wagen ge- 
ste łlt, doeh lieB sich die Gestellung im w eiteren Yerlauf,

') 1914, 10. Okt., S. 1501/2.

der noch groDe Truppenverschiebungen brachte, nicht 
auf dieser Hohe bchaupten, und die Ziffcr vom 22. August 
wurde erst wieder am  14. Septem ber erreieht und von da 
ab dauernd iibersohritten. Diese kurz geschilderte Ent
wicklung ist in der nebenstehenden Abbildung anschaulich 
dargestelli. Die Gestellung an Sonntagen, die in der Abbil
dung durch gestrichelte senkrechte TJnien gckennzeichnet 
sind, ist nicht dargcstellt worden. Wie sich aus der fol
genden Zusammenstel 1 ung ergibt, hatte die Wagen
gestellung in der Mobilmachungszeit (d. h. bis 20. August) 
noch nicht ein Viertc! ihres gewohnlichen Umfangs (Juli). 
Die Zeit bis zum 10. Septem ber brachte dann eine Besse- 
rung  bis zu 54,8%  und in den letzten zwei Dritteln des 
abgelaufenen Monats w urde wieder ein Verhaltnw von 
68,06%  erreieht,
A rb e i ts t& g lic h c  W a g e n g e s te l lu n g  im  R uhrbezirk  
(ohne Berucksichtigung der Gestellung an Sonntagen). 

Monat J u l i .  . . . . . .  30316 D.-W. -  100,00
1. bis 20. August . . . 6 710 ,, — 22,13

21. August bis 10. Sept. 16 613 „  =  54,90
11. bis 30. Septem ber . 20 632 ~  6S,06

Ausnahmetarlf 7 k  fiir Eisenerz nach den Hochofen- 
stationen des Ruhrbezirks und nach Friemersheim und 
Georgsmarienhutte1). —  Mit Gultigkeit vom 13. Oktober 
1914 ab ist dieser T arif un ter den gleiehen Bedingungen 
auch auf Beziige ab  H am burg Hgbf., Harburg Gbf.. Har
burg U. E. und W ismar (Meckl.) ausgedehnt worden. 
Die Fracht-satzc fUr 100 kg in Pf, oder fiir 10 t  in .K be* 
tragen nach Aplerbeck 40 (ab Hamburg), 39 (ab Har- 
burg, 54 (ab W ismar); Bergeborbeck 41, 40, 56; Bochum 
Siid 41, 392), 55; Dorstfeld 40, 39, 55, Dortmund Hafen 
40, 39, 55, Dortm und Vschbf. 40, 39, 54, Dortmunderfeld 
40, 39, 55, Duisburg W est 42, 41, 57. Duisburg-Hochfeld 
Nord 43, 42, 57, Duisburg-Hochfeld Siid 43, 42. 57, Duk- 
burg-R uhrort 42, 41, 57, Eving 40, 39, 54. Friemersheim 
43, 42, 57, Gelsenkirchen-Schalke Siid 41, 40, 55, G eisen- 
kirchen-Schalke Siid (Hochofen) 41, 39, 55, Gcorgsmarien- 
h iitte 30, 29, 44, Ham bom -N eum uhl 42, 41, 57L Haspe- 
H arkorten 42, 41, 57, H attingen  (Ruhr) 42, 41, 57, Hórue
40, 39, 55, Hórde-Hacheney 40, 39, 55, Kupferdreh 42,
41, 57, Mulheim (Ruhr)-HeiBen 42, 41, 57, Mulheim {Ruhr)- 
S tyrm n 42, 41, 56, Oberhausen (Fil. Gutehoffnungshiitte)
42, 403), 56. Oberhausen W est 42, 41, 56, Prasident 41. 
40, 55, R uhrort Hafen a lt 42, 41, 57, Steele Nord 4., 
4O4), 56.

Die „ N o rd  w e s t li ch e  G ru p p e  d es V ere in s deut
s c h e r  E is e n  - u n d  S t a h l i n d u s t r i e l l c r "  hatte denHerrn 
Minister der óffcntlichen Arbeiten gel>eten, die Binduni;

A) Vgl. St. u. E. 1914, 3. Sept., S. 1468/9; 10. Sept., 
S. 1492; 17. Sept., S. 1517; 1. Okt., S. 1565; S. Okt., 
S. 1590.

s) Ab H arburg  Gbf.; ab  H arburg U. E. 40.
?) Ab H arburg  Gbf.; ab  H arburg  U. E. 41.
4) Ab H arbu rg  Gbf.; ab  H arbu rg  U. E. 41,
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des Ausnahmetarif a 7 lc an dio V erfrachtung einer Min dea t- 
menge von 500 t  aufzuheben und nur Mindestversand- 
inengen von 100 oder hochstena 200 t zu fordem. Die 
Konigliclie Eisenbahndirektion Berlin bat der Nord- 
westlichen Gruppe nechstehende erfrculiche Mitteilung 
zugchen lasaen: „A uf die Eingabe an  den H errn Minister 
der offentliclicn Arbeiten yom 7. d. M., Tagebuch-Nr. 1811 
K/W, teilen wir in seinem Namon ergebenst m it, daB vom 
19. d. M» ab von DiinLschburg, H am burg H gbf., H arburg 
Gbf., Harburg U. E., Liibeck, W iamar (Meekl.) und in 
der Stationsverbindung S tettin-G eorgsm arienhuttc die 
Frachtsatze dea Ausnahmetarifa 7+k fur Eiscncrz schon 
bei einer Mindest menge von 200 t geiten.**

Inzwischen iat die Aenderung des Tarifs offentlich be* 
kańntgegeben worden. Mit G iiltigkeit vom 19. Oktober 1914 
ab werden die Anwendungsbedingungen dea Ausnahme
tarifs 7 k folgendcrmaBen geandert: 1. die Frachtsiltze 
gelten bei gleichzeitiger Aufgabe von mindestena a) 2001 von 
Diinisehburg, Ham burg Hgbf., H arburg Gbf., H arburg IJ.E., 
Liibeck und Wismar (Meekl.), b) 500 t  von S tettin  Freibez. 
und Stettin Hgbf. nach einer oder m ehreren der im Tarif 
genannten Empfangsatationen —  ausgenommen Georgs- 
marienhiitte — oder bei Frachtberechnung fiir dieses Ge
wicht, c) 200 i von S tettin  Freibez. und S tettin  Hgbf. 
nach GeorgsmarienhUttc oder Frachtberechnung fiir 
ilieses Gewicht.

Ausnahmetarif fUr die Befórderung von Eisenerz und 
Manganerz (Braunstein) sowie Koks usw. zum Hoch- 
ofanbetrieb aus bzw. nach dem Lahn-, D ill- und Sieg- 
gebiet — Mit sofortiger G iiltigkeit w ird die Station D ort
mund Ilafen ais Empfangsstation der Abteilung A auf- 
genommen.

Ausnahmetarif fiir die Befórderung von Steinkohlen 
usw. nach Italien. — Mit sofortiger Giiltigkeit werden 
fiir oberschlesische G rubenstationen ermaCigto F rach t
satze nach Italien cingeftihrt und  zwar iiber Chiaaso und 
Tino mit sofortiger Giiltigkeit, iiber Tselle mit Geltung ab 
L November 1914,

Frachtberechnung fiir Wascheisen. — Die prcuBische 
Staatseisenbahnverwaltung m acht fiir den Bereich dea 
Tarifs fiir den Staata- und Privatbahnguterverkehr fol- 
gendea bekannt: U nter Wascheisen Ycreteht man Stiieke 
metaUiacheń Eisens, die aus eisenhaltigen, vorher zer- 
kleinerten Schlacken oder aus Form sand der GieBereien 
durch Waschen zuruckgewonnen werden oder oborftiich- 
lich oxydicrt sind. W ascheisen fallt unter die Ziffer .‘i der 
Tarifstelle ,,Eisen und S tahl dea Spezialtarifs I II  (Eisen- 
bruch)“. Die mehrfaeh featgestellte Bezeichnung „eisen- 
haltige Schlacken fiir den Hochofenbetrieb“ dafiir ist 
falach. Es darf daher auch der Ausnahm etarif 7, der nur 
fur die unter Ziffer 5 seines Artikclverzciehnisses nament* 
och aufgefiihrten, im Frachtbrief ais solche zu bczcich- 
neuden Eisenschlacken gilt, nieht ange wendet werden.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, A. G., 
la Frankfurt a. M. —  In  der am 16. Oktober d. J .  abge- 
haltenea ordentlichcn Generalversammlung ist der im 
•Juni d. J . gefaBto BeaehluB1), das A ktienkapital um

L) VgL St. u. E. 1914, 11. Ju n i, S. 1017; 18. Jun i, 
S. 1065.

Actlengesellschaft Charlottenhiitte in Niederschelden.
In seinem Geschaftsbcricht fiir 1913/14 fiihrt der Yor- 

stand einleitend aus, daB er achon in seinem Y orjahrigen 
Bericht darauf hingewieaen habe, daB der Eingang an 
neuen Auftragen durch die politische Unsicherheit, durch 
die achwierige Lage des Geldm arktes und ftir Grobbleche 
auBerdem durch scharfen W ettbew erb neu entstandener 
^erke ungiinstig beeinfluBt wurde, und daB insbesondere 
fur Grobbleche fiir daa Geschiiftsjahr 1913/14 ein wesent- 
licher Ruckgang in den Ertragnissen zu erw arten sei. Der 
tm sats ging denn auch von 15 921 592,78 A  im Yorjahre 
*nf 12 901 840,91 JL im Berichtajahre zuruck. Dem 
•^egerlandcr Eisensteinverein gelang es, sowohl m it den

10 000 000 JL auf 50 000 000 JC zu erhohen, aufgehobcn 
worden.

Vom amerikanischen Eisen- und Stahlmarkt. —  Nach 
den letzten Mitteilungen, die uns zukommen1), h a t die 
Lage dea amerikanischen Eisenm arktcs noch immer keine 
Kliirung erfahren, beaondera nieht bezuglich des Ausfuhr- 
geschttftea. Die m atto Lage dea Geldmarktes wird ais 
Hauptgrund fiir die langsamc Erholung dea Geachafta- 
lebens angefiihrt. W enn auch inanchcrlei Verhand!ungen 
tiber Ausfuhrgcachafte Yorliegen, ao sind anscheinend 
Abscldiiase von groBerem Umfange noch kaum zu
stande gekommen. Der M arkt in R o h e is e n  liegt noch 
immer sehr m att, und es ist wahrscheinlich, daB die Er* 
zeugungsziffern im Oktober noch wreiter heruntergehen 
Werden. Die ostUohcn Walzwerkc hoffen, einen Auftrag 
auf 5000 t  S c h ie n e n  fiir Griechenlarid noch zu erhalten, 
und die Walzwerke im Siiden scheinon wegen einer 
Schienenlieferung nach Japan  in Vcrhandlungen zu 
stelien. Die Maryland Steel Co. hat m it der Abwałzung 
der ihr von der australiachen Regierung in Auftrag gegebe* 
nen Schienenmengen begonnen. Dagegen wini auch fest- 
geatellt, daB weitere Schienenauftriige aua Australion in 
Hohe von etw a 34 000 t  an englische Walzwrerke gefallen 
sind. Andcrseits seheint England ala 8tarker Kaufer von 
Halbzeug in Amerika aufzutreten. I nteressant Lat eine 
Anfrage aua London, wonach die eriglisehe Regierung iiber 
100 000 t  Feinbleche (Wellbleche) fiir B arackenbauten zu 
kaufen beabsichtigt. Man hofft mit Rucksicht auf die 
Kiirze der Licfcrzcit. daB ein Teil dieser Lieferung nach 
Nordanierika fallen wird. Der Blechmarkt erfuhr eine 
weitere Anregung durch eine Anfrage nach Lieferung von 
Feinblechen fiir einen Auftrag von 30 000 Faasern nach 
Uebersee; Bestimmung und Yerwendung dieaer Fasaer 
ist unbekannt. —  Die F e r ro m a n g a n -F ra g e  hat eine 
E rleichtcrung dadurch erfahren, daB 18 000 t  Mangan- 
erze von RuBland und Braailien in amerikanischen Hafen 
angekommen sind, und daB von England einige tausend 
Tonnen Ferrom angan herankommen. Der Preis seheint 
sich, wie friiher schon gemeldet, bei 80 $ zu halten, wenn 
auch einige kleinere Mengen fiir unm ittelbare Yerschiffung 
zu 75 $ angeboteu sein sollen. EnglLsche Ferrom angan - 
erzeuger, wie Bolckow, Yaughan <& Co. in Middlesbrough, 
haben m itteilen laasen, daB man in England gegcnwartig 
iiber genugend Erze und Ferrom angan verfiige, um  allen 
Anforderungen in den nachsten aechs Monatert nach* 
komrnen zu konnen. Man konne, offene Schiffahrt voraus- 
gesetzt, Lieferungen dariiber hinaus gewahrieiston. —  A us 
der W e r  k  z e u g m a  a c h i n o n i n d  u s t  r i e wird berichtet, daB 
nach Italien ein groBer Auftrag auf Drehbanke abgeliefert 
worden ist. — Beaondors erwahnenawert erscheint die 
Tendenz eines Leitartikels unserer Quelle, in dem der 
nordamerikanischen Regierung daa glanzende Vorgelien 
des engliachen Board of T rade, der je tz t eine ,,gcradezu 
mikroakopLsche Unterauchung dea deutschen AuBen- 
handels vom chm e*\ vorgehalten wird. Nordam erika 
diirfe keinen Augenbliok m ehr verlieren, um die gunstige 
Gelegenheit, seinen AuBenhandel zu fordem , nieht zu 
versaumen.

!) The Iron Trade Iieview 1914, 24. Sept., S. 561 ff.;
1. Okt., S. 609 ff.

rheinisch-westfalischen ala auch mit den oberschlesischen 
Hiitten m ehrjahrige Lieferungsvertrage abzuschlieBen, 
dank derer den Gru beri ein befriedigender Absatz erinog- 
licht wurde tro tz  des eingetretenen Riickgangcs in der 
Beschaftigung der Hochofenindustrie. Den groBeren Teil 
der Forderung seiner Gruben Yerhtittete das Unter- 
nehmen auf den eigenen Hochofenanlagen, Die Roh- 
stahlerzeugung des M artinwerkes konnte auf der Hohe 
des Yorjahres gehalten werden. Ebenso war die Be
schaftigung der StahlformgieEerei, des Hainmerwerkes, 
dea Bandagenwalzwerkes, der R adsatzfabrik und der 
mechanischen \N’crk sU tt der Gesellschaft łx?friedigend. 
Yon em aten Storungen blieben die  Betriebe Yerschont,
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Hochofen I I  wurde am  10. April ausgeblasen, neu zu- 
gestellt und am  18. Ju n i wieder in Betrieb genommen. 
Das Neubauprogramm fiir die Grube Briiderbund und die 
Yollstandige Elektrifiziernng wurde im  Berichtsjahre fast 
voUendet. Die elektrische Fordermaschine ist betriebsfertig 
aufgeetellt. Die Rohspataufl>ereitung wurde vollendet 
und  arbeite t zur Zufriedenheit. Der Um bau der Grube 
E isernhardter Tiefbau wurde m it Yerlegung der AnschluB- 
und Yerladegleise begonnen und wird im laufenden Ja h re  
fortgesetzt. — Dio G r e v e n b r u c k e r  K a lk w e rk e ,
G. m. b. H ., in Grevcnbriick, arbeiteten zufriedenstellend. 
Das U ntem ehm en beschaftigte auf der C harlottcnhutte 
durćhschnittlich 951, auf Eiserner H iitte 50 A rbeiter; die 
Grube Briiderbund h a tte  eine Belegschaft von durch-

D er AufJenhandel GroBbritanniens
Nahezu drei Monate sind seit dcm Ausbrueh des 

Krieges ins Land gegangen. Sie haben dem britischen 
Inselvolk manche b ittere  E nttauschungen gcbracht, die 
in den groBziigig angelegton P lan  zur Yernichtung seines 
lastigsten Mitbewerbers auf wirtsehaftliehen! Gebiete 
nicht recht hineinpassen wollcn. Eine der unangenełuusten 
dieser Folgen des Krieges diirfte bisher seine Einwirkung 
auf den britischen AuBenhandel sein, trifft doch dessen 
gewaltige Einschrankung lx'i seiner Bedeutung fur das 
englische W irtschaftsleben nicht nur di es es ins Herz, 
sondern zugleich auch <lie empfindlichsto Stelle im Ge- 
miitsleben des Englanders — den Geldbeutcl. W ir haben 
schon fruher an dieser Stelle1) darauf hingewiesen, welch 
riesige EinbuBe der englische AuBenhandel bereits im 
ersten Kriegsm onat erlitten  hat. Zur Erganzung dieser 
Angaben geben wir in der folgenden "Uebersicht auch die 
entsprechenden Zahlen fiir den letzten Monat wieder.

Zahlentafel 1. W e r te  d e s  A u B e n h a n d e ls  G roB - 
b r i t a n n ie n s  im  A u g u s t  u n d  S e p te m b e r  1914.

August September

1913
1000 x

1914
1000 £

1913 | 1914 
1000 lO fO ^ :

42 362 61 356j45 052
Ausfuhr britiseh. W aren 44 111 24 211 42 425 20 074
W iederausfuhr eingef. 

W aren .......................... 8 150 4 420 0 85,'i; 5 274
G esam tausfuhr . . . . 52 261 28 631 49 278 31 948

Im A ugust 1914 ha tte  der gesam te britische AuBen
handel gegenuber dem gleichcn Monat des Yorjahres einen 
Ausfall von mehr ais 37,2 Millionen£  --  rd. 760 Millionen JL 
auf zuw eisen. In  englischen Fachzeitschriften suchto m an 
sich dam als ii ber diese T atsache dam it hinwegzutrósten, 
daB der groBe Ruckgang nur eine Folgę der ersten Yer- 
wirrung nach Ausbrueh des W eltkrieges und deshalb von 
vorubergehendem C harakter sei. Im  weiteren Yerlauf 
dea Krieges hoffte man die EinbuBe ganz oder teilweise 
wieder wet t zum ach en, da die britische F lo tte  „die Seo 
beherrsche**, Bis zu gewissem Grade h a t das Ergebnis 
des AuBenhandels im zweiten K riegsm onat die Berech* 
tigung dieser Hoffnungen bestatigt. Wie die vorstehendc 
Zahleniibersicht auaweist, war tataachlich der Ausfall im 
Septem ber gegen das Y orjahr etwas geringer ais im Yor- 
monat. E r  bozifferte sich ałjor im m erhin noch auf die 
gewaltige Summę ro n  33,6 Millionen £  -- m ehr ais 685 
Millionen JC, so daB der Gcsamtausfall des britischen 
AuBenhandels sich in den ersten beiden M onaten bereits 
auf ann&hernd 1*£ Milliarden A  beziffert. Den iiber- 
wiegenden A nteil an dieser ungeheuren EinbuBe hat 
naturgemaB die Ausfuhr, dereń Ausfall im  A ugust 23,6 
Millionen £  und im Septem ber 17,3 Millionen / ,  zusammen 
also 40,9 Millionen £  oder m ehr ais 830 Millionen A  
betrug.

ł ) Ygl. S t. u. E. 1914, 24. Sept., S. 1544,

sehnittlich 375 und die Grube Eisernhardter Tiefbau eine 
solcho von 255 Mann. An Lohnen wurden auf der Char
lo ttenhutte  und der Eiserner H u tte  1 615 188,58 X  ge- 
za hit. —  Der Fabrikationsgewinn betrug einsehlieBlich 
ZinseniiberschuB 1 945 287,93 M, U nter Einrechnung 
von 1 037 883,14 A  Yortrag aus dcm Yorjahre und nach 
Abzug von 502 752,85 A  ałlgemeinen Unkosten, Schald- 
yerschreibungszinsen, S teuern usw. sowie 441 *234,10 ,K Ab- 
sehreibungen yerbleib t ein Reingewinn von 2 039 184,12 X  
Der Aufsichtsrat schliigt vor, hiervon 25 000 A  dcm 
Arbeiterunterstutzungsbestande zuzufiihren, 116 169,12 .ft 
Tantiemo an Yorstand und Aufsichtsrat zu vergiiten, 
500 000 A  Diviclende (1 0 %  gegen 16%  i. V.) auszu- 
schutten und l 398 015 A  auf neue Rechnung vorzutragcn.

unter der Einwirkung des Krieges.

Z ahlen tafel 3. G l i e d e r u n g  d e r  b r i tis c h e n  Aus
f u h r  an  w ic h t ig o r e n  E is e n e r z e u g n is s e n  im 

S e p t e m b e r  n a c h  E m p f a n g s la n d e rn .

Itcsllmmungslandcr

Ausfuhr Terscbledener 
Elsenerzeugnlra, 

dbcK L&ndern getre&Bi 
(in t  zu 1016 kg)

1‘Ulb'T

1913 1914

B e lg ie n .......................................... 11 017 5
D eutsch land  ............................ 18 171 —
F r a n k r e i c h ................................. 15 175 570
I  t a l i e n .......................................... 10 348 832
N ie d e r la n d e ................................. 8 083 1 814
N orwegen ................................. 1 974 3 020
P o r t u g a l ..................................... 1 210 256
R u m an icn ..................................... 59 —
R u C l a n d ..................................... 3 151 1 744
Schw eden ................................. 6 599 0 751

A c g y p tc n ..................................... 42 147
B rit is e h -S iid a fr ik a ................... 12 087 5 912
Portugiosisch-O stafrika . . . 819 11

A rg c n tin io n ................................. 12 369 2 229
B r a s i l i e n ..................................... 280 61
C h i le .............................................. 1 329 284
K a n a d a ..................................... 9 025 1 800
K u b a .......................................... 179 2fi
J Ie .x ik o .......................................... 299 5
U ruguav ..................................... 900 —
V ereinigte S ta a te n  . . . . 8 712 13 701
Z c n tra l-A m e rik a ....................... 155 58

B r i t i s c h - I n d ie n ....................... 31 254 28 768
- O s t i n d i e n ................... 19 360 14 134

i C e y lo n .......................................... 1 017 1 066
Chlna oinschl. H ongkong . . 3 114 1 558
Ja p a n  ............................................. 17 881 7 549
N iederliindisch-O stindien  . . 2 285 250
P h ilipp incn  einachl. G uam  . 

; S tra ita  S e ttlem en ts  . . . .
200 66

2 998 922

A uatraliseher B u n d  . . . . 27 762 32 901
N e u s e e la n d ................................. 4 063 4 682

V erschiedene L auder . . . . 46 646 19 216

Zusammen 285 175 150 347

An dem Ruckgang der Ausfuhr ist in sehr erheh- 
lichem Umfang die Abnahm e der A u s fu h r  von Eisen 
u n d  S t a h l  beteiligt, die uns hier in erster IJn ie  interessie'1 
und dereń Ergebnis in den letzten beiden Monaten in 
folgenden Zahlentafel zusamiuengestellt ist.
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Zahlentafel 2. O lie d e ru n g  d e r  b n t i s e h e n  E is e n a u s f u h r  in  d e n  e r s te n  b e id e n  K r ie g s m o n a te n
riaeh  d e r  A r t d e r  E rz e u g n is se .

Erzeugnisse

August September Su ni me 
August ud<1 SepUmber

Zunahme ( 4-)
■ oder Abn.hme (-—) 

August/SepUwber

1913 1914 1913 1914 1913 19U
1914 gege 
absolut

u 1913

t zu 1016 kg %

A lteisen ................................ 8 542 7 705 8 545 3 529 17 087 11 234 _ 5 853 34,25
Koheisen . . . . . . . 1 101 843 28 342 106 525 37 793 208 368 66 135 — 142 233 68,26

i Eisengufi................................ 614 161 416 165 1 030 326 — 701 68,35
S ta h lg u B ............................ 80 41 145 33 225 74 — 151 67,11
SeHmiedestueke . . . . 25 4 19 41 44 45 4- 1 2,27
Stahlschiniedestucke . . 8 3 20 7 28 10 18 64,29
SchweiBcisen (S tab -, W in-

0 320 6 363 9 367 0 232 18 687 12 595 6 092 32,60
Stahlatabe, W inkel und 

Profile................................ 18 769 11 575 17 007 12 868 35 776 24 443 11 333 31,68
GuBeben, n ich t besonders 

genannt . . . . . . . 5 445 4 895 7 687 6 175 13 132 11 070 2 062 15,70
SchweiBeisen, n ich t beson

ders genannt ................... 4 812 3 450 5 349 3 253 10 161 6 703 3 458 34,03
Rohblockc............................ 50 — 27 — 77 — — 77 100,00
Vorge walzte Blocke, K n  u p- 

I>el und P la tin en  . . . 570 283 319 530 889 813 _ 76 8,55
; SchweiBeisenluppen . . . 604 59 382 137 986 196 790 80,12
J Trager.................................... 9 460 5 692 7 600 11 158 17 060 16 850 .— 210 1,23
: Sehienen................................ 45 153 23 721 20 592 39 257 71 745 62 978 — 8 767 12,22
j Scbienenstuhle u. Sch woli. 11 991 643 10 713 706 22 704 1 349 — 21 355 94,06

H a d sa tz e ............................. 2 902 1 980 3 205 2 804 6 107 4 784 — 1 323 21,66
P»adreifen und  Achsen . 2 332 1 505 2 222 ■ 1 010 4 554 2 515 — 2 039 44,77

; Sonatigea E isenbahnm ate- 
rial, nicht bcs. g e n an n t 4 977 6 060 5 675 5 545 10 652 11 605 + 953 P iO v‘<

Bleche, nicht u n te r  ł/ 8 55oll 8 271 7 564 11 137 5 803 19 408 13 367 _ 6 041 31,13
 ̂ „ unter >/8 Zoll . . 4 894 3 295 4 222 3 386 9 116 6 681 — 2 435 26,71

Yerzinkte usw. Bleche . 57 601 30 934 63 564 19 573 121 165 50 507 — 70 658 58,32
Schwarzbleche z. Y erzinn. 6 546 2 393 4 764 533 11 310 2 926 — 8 384 74,13
WeiBbleche............................ 36 274 21 414 36 572 23 440 72 846 44 854 — 27 992 38,43!
P a n z e rp la t te n ................... 277 14 116 — 393 14 — 379 96,44
3)rah t  (einsehl. Telegra- 

phen- u. T elephondrah t) 4 447 2 721 4 920 2 676 9 373 5 397 ■ ;V' 3 976 42,42
B ra h tfa b rik a te ................... 4 504 3 398 4 542 3 066 9 046 6 464 --- 2 582 28,54!
Nagel und N ieten . , . 1 699 1 168 1 629 1 535 3 328 2 703 --- 625 18,78
Schrauben . . . . . . . 507 300 454 509 961 809 --- 152 15.82
Schraubenbolzen und  

M u tte rn ....................... .... 1 517 1 569 1 898 1 530 34 1 5 3 099 316 9,25
Bandeisen und Rohren- 

streifen . . 4 116 3 419 4 705 4 472 8 821 7 891 930 10,54 ‘
ftohren und R 6hrenver- 

bindungen aus SchweiB
eisen ....................... 11 736 9 459 13 382

^ i  

9 344 25 118 18 803 6 315 25,14
I^csgl, aus GuEeisen . . )2 525 9 698 15 464 10 152 27 989 19 850 8 139 29,08i
Ketten, A nker u. K ab e l. 2 798 1 465 2 716 1 456 5 514 2 921 --- 2 593 47,03
Bettstellen u. Teile dav o n 1 610 1 050 1 452 893 3 062 1 943 -- 1 119 36,54
1'abrikate aus E isen und 

ktahl, niclit besonders 
genannt . ....................... 9 865 9 262 11 491 9 381 21 346 18 043 2 703 12,66

Insgesamt Eisen- u. E isen- 
* 'a re n ............. 396 674 211 605 394 849 : 228 992 791 523 440 597 —350 926 44,34|

Nach der Zahlentafel war die Eisenausfuhr des Inael- 
reicha im August') 1914 um 185 069 t  oder 46,65 %, im 
September um 165 857 t  oder 42.01 % geringer ais im 

orjahre. Auch in der Ausfuhr von Eisen und Eiscn- 
*aren ist also fur den letzten Monat eine Besserung zu 
Hrzeichnen, die sich etwa im Rahm en der Besserung 

Gesanitausfuhr bewegt. In  welcher Weise sich 
cr a«gegebcne Yerlust "auf die einzelnen Erzeug-

1) Vgl, hierzu die Ausfiihrungen „Die englisehe 
faehprcsse und der Krieg“ , St. u. E. 1914, 24. Sept.,
a  i&w* .

nissc Y crteiit, ergibt sich aua der Yorstehenden Zahlen
tafel 2.

In der Zahlentafel 3 (a. S. 1046) haben wir Yersucht, 
nach den uns vorliegenden Angaben fiir eine Reihe vi.m 
Eisenerzeugnmen, deren Ausfuhr im September 1014 ins
gesamt 150 347 i  oder 66 %  der Gesamtausfuhr ausmacht, 
die Ausfuhr im September nach Łamlern zu gliedern. 
Der Uebersieht haftet insofern ein Mangeł an, ais wahr- 
scbeinlieh ein Teil der nicht unerhebliehen Mengen, die 
unter der Bezeichnung „Yerschiedene Lander'* zusammen- 
gefaBt sind, den Mengen fur einzelne der aufgefiihrten 
liinder noch zuzuschlagen sein werden.
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Vereins-Nachrichten.
V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .

Ernst PreuB f .
Am 28. August 1014 sta rb  2>t.»Qng. E. P re u B , 

O ffizierstellvertreter im Reserve-Infanterie-R egim ent 116, 
bei Beaum ont in Frankreich den H eldentod fiir K aiser und 
Reich. W ir be trauern  in ihm den Verlust eines echt 
deutschen Mannes von gro Ber A rbeitskraft und Arbeits- 
freude, vor dem nach menschlichem Krmessen noch eine 
rciehe Zukunft lag.

Am 15. Ju li  1878 zu Potsdam  geboren, besuchte 
PreuB das dortige Kgl. Yiktoria-Gym nasium  und studierte 
nach Beendigung seiner Schulzeit 
an  der Kgl. Technischen H och
schule in Charlottenburg. Seine 
Diplompriifung ais Maschinen- 
ingenieur bestand er m it Aus- 
zeichnung, und er erhielt darauf - 
hin von der Hochschule ein Sti* 
pendium zu einer Studierirei.se 
nach Amerika. Dio vielseitigen 
und reichen Eindriicke seiner Reise 
legte er in einigen kleineren Yer- 
óffentlichungen und Reisebeschrei- 
bungen nieder. Im  Mai 1905 tra t 
PreuB ais Assistent von A. M a r 
t e n s  in das Kgl. Materialpril- 
fungsamt zu Berlin-Lichterfelde 
ein, wo er sieh m it hingebendem 
Eifer der Inbetriebsetzung der 
von M artens gro Bz ii gig angeleg- 
ten  Dauerversuchsanlage wid- 
m ete, bis e r  im Jah re  1907 einer 
Berufung nach D arm stad t Folgę 
łeistete.

In  D arm stad t wurde ihm der Posten eines stellver- 
tre tenden  Yorstandes der dortigen, un te r Leitung von 
O. B e r n d t  stehenden M aterialprtlfungsanstalt libertragen, 
und hier ha tte  sein vielseitiges W issen und Konnen Ge- 
legenheit, sieh voll zu entfalten. Wie rielseitig  seine 
T atigkeit hier war, erhellt schon aus dem Um stand, daB 
e r  nicht nur die Untersuchung von Metallen und Legie
rungen, sondern auch die Priifung von Baumatcrialien 
und anderen Baustoffen sowie von Oelen usw. zum Teil 
selbst durelifiihrte, zum Teil leitet©.

Lebhaftes In teresse brachte PreuB auch dem me- 
taUographischeu Untersuchungsverfahren entgegen. Sein 
kleines, in der P raxis m it groBem Bcifall aufgenominenes

Eine Kundgebung der deutschen ErwerbsstSnde.

U n te r  B e z u g n a h in e  a u f  d ie  M i t t e i lu n g  a u f  
S. 1585 in  N r. 41 d ie s e r  Z e i t s c h r i f t  b i t t e n  w ir  a l le  
d ie  Y e r e in s m i tg l i e d e r ,  d ie  d e n  g e n a u e n  W o r t-  
l a u t  d e r  R e d e n  a n la B lic h  d e r  K u n d g e b u n g  d e r  
d e u t s c h e n  E r w e r b s s t a n d e  in  B e r l in  am  28. S e p 
te m b e r  d. J .  zu e r h a l t e n  w ii t is c h e n , d ie  u n te r -  
z e ic h n e te  G e s c h a f t s s te l l e  zu  b e n a c h r ic h t ig c n .  
S o w e it d e r  Y o r r a t  r e i c h t ,  w ird  s o f o r t i g e  U e b e r -  
s e n d u n g  d e r  B r o s c h u rc  e r fo lg e n .

Geschaf tsstdle des 
Yereins deutscher Eisenhiittenleute.

Aenderungen in der Mitgllederliste.

Bartling, Heinrich. Walzwerksing. der Prager Eisen- 
Ind.-Ges., K ladno i. Bohmen.

Bohler, Ernst, Ingenieur des Mines, W iltz, Luxernburg. 
Fischer, Max, Ingenieur, Breslau 18, K leinburgstr. 17.

W erk „D ie praktische Nutzanwendung der Priifung des 
Eisens durch Aetzverfałiren und mit Hilfe des Mikro- 
skopes1*1) legt hierfiir beredtes Zeugnis ab. Fflr sein 
Interesse an diesem Wissenszweig spricht auch noch der 
Um stand, daB e r  vor dem Auszug ins Feld der Darra- 
s tad te r Technischen Hochschule fiir den Fali seines Todes 
eine S tiftung zu Beihilfen fiir mctallographische Unter
suchungen verm aeht hat. — l in Jahre 1908 wurdo PreuB vora 
Iron and Steel In s titu tę  zu London ein Carnegie-Stipcndium 

zur Ausfuhrung einer Untersuchung 
„U eber die Eignung von Nickel- 
stah l ais NietmateriaT* zugebilłigt. 
Im  gleichen Jah r bestand er in 
D arm stadt seineDoktor-Ingenicur- 
Priifung un ter Einrcichung eiuer 
A rbeit iiber „Die Oeschwindig- 
keit der elastischen Durchbiegun- 
gen eines wagerechten, auf zwei 
S tutzen frei aufliegenden Trii- 
gers“2). W eitere, z. T. auch in 
dieser Zeitschrift erschicnene Ar
beiten, z. B. „Dio Sprodigkeit von 
FluBeisen infolge Bearbeitung in (fet 
Blauwarme**, ferner „Die Festigkeit 
von SehweiBeisen gegen Ober StoB- 
beanspruchung** usw. sprechen 
fiir sein wissenschaftliches Konnen.

Im  Jah re  1909 habilitiertesich 
PreuB an der Technischen Hoch
schule in D arm stadt fiir das Ixhr- 
f ac h „ Mat e rialpriifungswescnM.
Koch bis kurz vor seiner Ein- 

berufung zu den Fahnen h a t er seine Lehr* und amt- 
liche T atigkeit in treuester Pflicliterfiillung fortgesetat.

D er Verein verliert in ihm einen regen Mitarbeiter 
an der Vereinszeitschrift, dessen wertvoller Kat noch ofi 
schmerzlich entbehrt werden w ird ; seine naheren Bekana* 
ten  und F reunde, un te r ihnen au ch  der Unterzeichnctc, 
beklagen den Verlust eines treuen, aufopferungsfahigou 
Freundes. 0. Bauer.

*) Berlin. Ju liu s Springer, 1913. —  Ygl. St. n. F-
1913, 3. April, S. 580.

*) D arm stad t 1908, Joli. Conr. Herbertsche Hof- 
buchdruckerei Nachf. Dr. Adolf Koch.

Muller, Richard, B etriebsdirektor a. D „ Dortmund 
Kronprinzenstr. 24.

Parje, Wilhelm, H uttend irek to r a. D., Bredeney 
Essen a. d. R uhr, Brunnenweg 13.

SchmedUr, Alfred, Hochofening. des Eisen-u.
Stahlw. Hoeseh, A. G., D ortm und, Eberhardtstr. 19. 

Ziegler, Carl Friedrich, Dresden-A., Fiirstenstr. 2S. 
Y e r s to rb e n .

Bormann, Karl, Chefchemiker, Neunkirchen - SaAC.
11. 9. 1914.

Grubzr, Karl, H u tten d irek to r  a. D ., PohorellaAaagy*^ 
Ungarn. 15 10. 1914.

Hauck, Friedrich, Bremen, April 1914.
HtUbrugge> Otło, Ingenieur, Duisburg. 6. 0. 1914. 
Mn/jery, Mauricc, Ingenieur, N am ur, Belgien. 9. 10. K • 
Mittendorff, Walter, Ingenieur, Duisburg. 30. & 1® * 
N oititz undJdnkendórf Drzewiecki, Henn. K . von, 

Dusseldorf, 19. 9. 1914.
ScJmlk, Friedrich, Ingenieur, Cśln-Kalk. 1* 0. 19^* 
SchmiU, Robert, Ingenieur, Dusseldorf. 27. 9. 191*4


