
Leiter des 
Tftsdultlichefl TeJes 

{/arralsekretar 
Jr. V. Be u mer, 
gesdia txffihrer der 

Mwestlichen Gruppe 
ta fereins deutscher 

lista- und Stahl- 
industrieller*

STAHL m  EISElf
lełter des 

technischen Teiles

0. P e t e r s e n ,  

stellvertr. Ccsch31tsf2hrer 

{'es Yereins deutscher 

Eiseahflttenleute.ZEITSCHRIFT
FUR D A S  D E U T S C H E  E I S E I M H U T T E N W E S E N .

Nr. 46. 12. N o v c m b e r  1914. 34. J a h r g a n g .

D e n  H e ld e n to d  fiir  K a ise r  un d  R e ic h  starb en  

u n ser e  M i t d ie d e r :

Ilocbofenclief I i  e i  n r  i c l i  B o d e ,  Miilheim a. d. Kulir, Leutnant der Reserve im 
Infanterie-Regiment 159 am 20. 9. 1914.

Prokurist O t t o  K l o t z b a c h ,  Dtisseldorf-Ratli, Unteroffizler der R eserre im 
Landwehr-Infanterie-Reglment 10 am 24. 9. 1914.

C a r l  O h lU S , NeuB, Leutnant der Reserve im R eserre - Infanterie- 
Regiment 25 am 8 .9 .  1914.

2ipl.«3ng. H e i n r i c h  S t r a u O ,  Bombach. Unteroffizier der Reserre im Infanterie- 
Regiment 67 am 7. 10. 1914.

Eine Studie uber Zugspannungen.
Yon H. W ald in Witkowitz-Eisenwerk.

I jer EinfluB der Kaltbearbeitung aut die Fcstig- 
keit und Elastizitiitsgrenze des Stahles ist 

der Art naoh geniigend bekannt In welchem MaBe 
jedoch die Kaltbearbeitung die genannten Eigenschaf- 
ten vcrandert, konnto bisher nur von Fali zu Fali 
durch Versuch bestimmt werden. Diese Arbeit soli 
nun die Frage nach dem Zusammenhang der auf- 
gewendeten Arbeit, der Formanderung und ihrem 
ŁinfluB auf die mechanischen Eigenschaften ftir ge- 
wisse einfache Falle beantsrorten, um dadurch die 
endgultige und allgemeine Auf losung zuganglicher 
iu maehen. Es soli auch an Beispielen gezeigt 
"■«den, in welcher Weise sich diese scheinbar 
niir theoretisch interessante Arbeit praktisch aus- 
BOtzcn laBt.

Messen wir eine von 10 zu 10 mm angekornte 
langcre ZerreiBprobe bei jedcm Teilstrich sorgfiiltig 
w  und berechnen nach erfolgtem Rei Ben die Festig- 
fceit auf den der Bruchstelle entsprecheadcn Quer- 
wlmitt Der Yersuch ergab (fiir Blechmaterial) 
36,5 kg/qmm. Spannen wir der Reihe nach jede der 
1‘robebalften cin und reifien dieselben nochinals, 
um dio Festigkeit wieder auf den zugehórigen ur- 
tprunglichcn Querschnitt zu berechnen. Unser Yer- 
such ergab 36,9 bzw. 37,3 kg/qmm, also Werte, 
die von der urspriinglichen Festigkeit nur innerhalb 

X1>VI.„

der Fehlergrenze abweichen. In der Zahlentafel 1 
befinden sich die Ergebnisse einer Reihe ganz analog 
durchgefOhrter Yersuche,

Zahlentafel 1. B ru c h fe s t ig k e it  w ie d e rh o lt  d e r 
Z erre iB probo  u n te rw o rfe n e r  P r o b e s ta b e .

I I t e z e l e h n u n g  
d e r  

P r o b e

F i F i

k f f / ą m n i

F i  F «

i a 3 0 , 5 3 6 , 9 3 7 , 3  |  —

j b 3 7 , 2 3 8 , 2 3 8 , 8  ! 3 8 , 0

0 3 8 , 4 3 9 , 4 4 0 , 1  —

d 3 9 , 1 3 9 , 9 3 9 , 7  —

0 7 1 , 7 7 1 , 5 7 2 , 1  —

Bemerkung:
F , =  Festigkeit nach dem ersten KciCen.
F t und F , =  Festigkeit der beiden Probestabhalften (vom 

ersten ReiBrersuch) auf den urspriinglichen Querschnitt 
(ror dem ersten Yersuch) gerechnet.

F , =  Festigkeit eines Viertels der bereita drcimalgerissenen 
Probe, berechnet wie F s und Fa.

Bedenken wir nun, daB die gerissene 1’robestab- 
halfte bereits einen hohen Grad der Kaltbearbeitung 
eriitten hat, und daB ihre Festigkeit, auf ihren  e ig e 
nen Querschnitt berechnet, bereits etwa 46 kg/qmm 
betragt, so sehen wir, daB die Festigkeit durch bloBe
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Zahlentafel 2. E in flu B  d e r  K a l tb e a r b e i tu n g  a u f  F e s t ig k e i t  u n d  D eh n u n g .

Nr.
Nnturhart Oe-

ZOgfll
Oezogen 

F*____
arhli-il

0//O

■pr max
aus

r o, Co

llemerkungon

Fo c„
Ge-

rfelnu-t
Oe-

rooKscn

02
03
04

41,5 44,7
39,2
32,1
17,5

45,6
50.9
61.9

48.4 
50,7
63.5

— 5,8
— 10,2 
— 2,5

. .ID 1 mai gezo gen 
o~ »»
3 „

o
! 3

4
5

38,5 59,5
54.2
40.2 
32,1 
22,9

43.5
51.2
64.5
73.3

51.0 
59,4 
02,2
05.0

— 14,7
— 13,8 
+  3,7 
+  12,8

95 1 mai gezogen 
0■" >» tt
3 „
4 „

I 25 
20
27
28 
20 
30

41,3 70

06,3
65.8
05.8
52.8 
42,2 
3o’o

46,4
47.1
47.1 
64,9 
79,6 
96,3

52,9
56,7
00,0
05,6
77,2
84,5

— 12,3
— 10,9
— 21,5
— 1,0 
+  3,1 
+  14,0

138 1 mai gezogen
2
3
4 „
5 „
(> „

8
U

10
11
12

1
14

41,8 73

45
31
29
30 
25 
20 
25

85,1
107
110
108,5
116
124
116

60,0
83,5
92.0
95.0 

100,9 
104 
108,1

+  29 
+  28,2 
+  19,6 
+  14,2 
+  15,0 
+  19,2 
+  7,3

155 1 mai gezogen
2
3 ”
4 ..
5 „
G „
7 ». »»

1 17
i 18 
i 10 
: 20 

21 
22

48,7 59,5

49.1
43.3
39.2
35.4
25.2 
22,7

61,2
68,2
73,1
77,7
89,9
93,0

02,8
G8,0
73.0
74.0 
80,4
90.0

— 2,5 
+  0,3 
+  0,1 
+  4,1 
+  4,0
-  3,7

120 1 mai gezogen
2
3 ”
4 „
*ł »* *»

40
41
42
43
44

65,5 38,0

19,4
15.3
14.0
14.1
13.4

85,2
89.5 
90,8 
90,7
91.5

98,5 
U 1,3 
119,5 
133,4 
142,2

— 13,5
— 19,0
— 24,0
— 32,0
— 35,0

100 1 mai gezogon

i  ::
* ,.
5 „

32
33
34
35 
30

80,9 20,1

14,8
6,7
8,4
7.0
6.0

93,3
102,2
100,4
101,2
103

97,0
101.4 
105,8
111.5
122

— 3,8 
+  0,8
— 5,1
— 9,3
— 15,0

109 1 mai gezogen

3 ”  ”

5
4(1
47
48 
4!)
50

81,2 30,0

24.2 
19,8
20.2
17.5
15.5

96,2
101,8
101,4
104,8
107,3

101,4
109
121
120,2
128

— 5,1
— 0,6 
— 10,2
— 16,9
— 10,2

127 1 mai gezogen
2 ,. ,.
3 „
4 „
5 „

52
53
54
55

103 7,8

3,0
2,8
3.4
2.5

108,4
108,0
107.9
108.9

110,0
121,0
126,5
131,0

— 6,5
— 10,2
— 14,7
— 16,8

112 1 mai gezogen 
0~ ł» ł»
3 „
4 „ „

58
59 
00

39,5 ! 39,0
19,6
15,4
3,0

52,0
54.8
62.8

43,0
40.8
57,5

+  20,9 
4- 17,1 
+  9,2

64,8 1 mai kalt gewalzt
2
3 ” ;; ”

Zttgbeanspruchung genatt in dcmselben Mafie wachst, 
wie der Querschnitt der Probe sich verkleinert. 
Ein homogener, auf gleichen Quersehmtt kali- 
brierter Stab tragt — wie er auch durch Zug kalt
bearbeitet worden sein m ag...stets dieselbe HOchst-
belastung; seine Festigkeit fiir je ein qrnm andert 
sieli jedoeh uingckehrt proportional dem CJuersehnitt, 
oder (da das speadfische Gewicht praktiseh konstant 
bleibt) Ycrhaltnisgleich der Lange. Wir ersehen

daraus, daB wir aus der 
urspriinglichen Delmung 
und Festigkeit des Mate- 
riales die grotlte, durcli 
bloBen Zug erreichbare 
spezif isclie Festigkeit leiclit 
errechnen konnten. Hierzu 
ware allerdings jene Deli- 
nung nfttig, die die Probe 
unmittelbar an der Bruch- 
stellc besitzt; da diese iii 
der Regcl nicht gemessen 
wird, sondem durch die 
I) u rchschni ttsdehnung von 
50, 100 usw. Millimeter 
ersetzt wird, so wollen wir 
fiir die Bereclmung der 
llochstfestigkeit die Qucr- 
schnittsvemiinderung ver- 
wenden. Leider sind die 
Bestimmungen dieser aus 
mehreren Griinden nicht 
sehr genau ditrchfiihrbar, 
so dać wir an die gewon- 
nenen Zahlen keine beson
deren Anspriiche stellen 
durfen.

Eine Stahlprobe, dic so 
\\ eit wie moglich kalt biu 
arbeitet wurde, rertriigt 
uaturlich keine bleibende 
Formanderung mehr. Ihre 
ZerreiBprobe zeigt keine 
Dehnung und keine Kon- 
traktion. Ganz wciche 
Stalilstiicke (mit 0,1 % 
Kohlcnstoff), die ais Bei- 
lagen unter den Biege- 
pressen yerwendet werden, 
erreichen nach langerem 
Gebrauche einen solchcn 
Grad der Kaltbearbeitung. 
Sie konnen dann auf 
Stiicke zerschlagen werden, 
ohne auch nur die kleinste 
bleibende Formiinderuiig 
anzunehnien. Yerfolgen 
wir nochmals unsere Zer
reiBprobe. Ihr ursprung- 
licher Querschnitt Q0 ver~ 
kleinert sich durch das 

Strecken flader ZerreiBmascMne auf Qx. Die urspriing- 
liche Festigkeit F0 wachst, wenn sie auf den jeweili- 
gen Querschnitt berechnet wird, auf F*, und erreiclit 
den Hochstwert Fm, x fiir den Bruchquerschnitt 
O u ,,1). Kach dem, was bereits gesagt wurde, ist:

Ex — F„ - und Emax — Eo
Qo

*) Der lndex m»x 
gehorigkeit m it Fm»x.

bezeichnet nur
Qm»x

dic Zusammen-
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Dio Quersclinittsvęnninderung ist bestimmt ais 
Qo -— Qx 

Qn
so daB:

C V

i
ł  innx. —  -ł o  r,

i _  Co 
100

Wenn auch, streng genommon, die H&chstbelastung 
nicht von dem Bruchąuerschnitt getragen wird, 
da sich die Dehnungskurve vor dem Bruch etwas 
senkt, bfikommen wir doch nach dieser Gleichung 
eine Yorstellung tiber die GroBe der dureh Kalt- 
bearbeitung erzielbaren Festigkeiten.

Haben wir zwei Proben von gleichem Materiał, 
von denen die eine unbehandelt, die andere aber 
etwas kalt gedehnt ist, so besitzen beide doch dic 
glcichc Fmax. So sind wir in der Lage, aus F0 und 
C0 eines gegebenen Materiales die Querschnitts- 
venninderung Ci auszurechnen, die es haben wird, 
wenn wir es dureh Kaltzichcn auf eine gewiinschte 
Festigkeit F , bringen. ProfessorP. G oerens hat eine 
Reihe vonZereiBversuchen mit kaltgezogenen Driihten 
yeróffentlicht1). Wir finden in seiner Arbeit die Festig
keit und Querschuittsvenninderung der naturharten 
sowie der zugehorigen kaltgezogenen Proben ver- 
schiedenster Stahlsorten. Wir yersuchen aus scinon 
F0j ('„ und Cx die nach dem Ziehen zu erwartende 
Festigkeit Fx zu berechnen. Es sei:

F0. C0 die Festigkeit und Qucrschnittsverminde- 
rung des naturharten Jlateriales.

Fi, <-* die desselben Materiales nach dem Kalt- 
zichen.

Es sei: F0i C„ und C* ais gegeben vorausgesctzt, 
dann ist:

F m .x  =  F o  -------- l- ^ r -  =  F x  ‘
1 -----------

100
1 —

Cx
100

woraus:

F o
100-

100-

Die aus der genannten Arbeit nach dieser Glei- 
chung berechnetcn Werte sind in Zahlentafel 2 
neben den espcrimentell ennittelten eingetragen. 
Der Untersehied der beiden ist in Prozenten des 
dureh Yersuch gefundenen Wertes angegeben. Wir 
finden, daB die Abweichungcn gleichmaBig 
auf positive und ncgative verteilt sind, so daB ihr 
Mittel nur 3%  ergibt. Ais durchschnittlicher Unter- 
schied (ohne Riicksicht auf das Yorzeichen) ergibt 
sich 12 %. Dic von Professor G oerens ange
gebenen Querschnittsverminderungcn entstamtnen 
sehr kleinen Querschnitten und konnen deshalb 
nicht sehr genau sein. Die Uebereinstimmung ware 
sicherlich eme bessere, wenn Hochstwerte aus 
mehreren Bestimmungen unserer Berechnung zu- 
grunde gelegt werden kiinnten. Man sieht auch, 
dafi iiberall, wo groBere Abweichungcn auftretcn, 
diese fiir die ganze Reihe gleichmaBig sind.

VgL S t .  u . E . 1913 , 13. M arz , S . 43S /-U .

Wichtiger ais die U ntersuclmng iiber Festigkeit 
erscheint jene uber das Yerhalten der Elastizitats- 
grenze. Yerfolgen wir am schematischen Dehnungs- 
Diagramm (vgl. Abb. 1) das Yerhalten eines Probc- 
stabes in der ZerreiBmaschine. 1. Belastung bis 
17 kg/qmm und Entlastung. lin Diagramu! haben wir 
den Weg AB—BA besehrieben, und an dem Probe- 
stab hat sieli nichts verandert. Wir sehen, daB bis 
zur Elastizitiitsgrenze der Yorgang umkchrbar ist. 
2. Belastung des Stabes bis zur FlieBgrenze und 
danach folgende Entlastung. Der Yorgang ist nun 
nicht mehr umkehrbar. Es gibt keine Moglichkeit 
mehr, den Punkt A wieder zu erreifthen. Wir haben den 
Weg A B O D E  besehrieben, die der.Fliicho A B C D 
E A proportionale Arbeit gelcistet, den Stab um A E 
verlangert. 3. Wenn wir jetzt neuerdings belasten, 
besehreiben wir den Weg FJ D F lind beim Entlastcn 
kehren wir nach G zuruck. Sehen wir den nun

Abbildung 1. ZerroiByersuch.

kalt bearbeiteten Probestab ais eine neue Probe an 
(ohne seine geringe Einsclmiirung und Dehnung 
vorlaufig zu berucksichtigcn), so finden wir bei 
seiner Untersuchung die Elastizitatsgrenze erst b e i. 
21 kg/qmm (bei F). Wir finden keine FlieBgrenze, 
und seine Dehnungskurve wird sich mit der Linie 
G F 11 decken. Wirersehen daraus, daB die E la s t i-  
z ita tsg r e n z e  einer k a ltg ezo g en en  P robe der 
h och sten  auf d iese  P robe a u sg e iib ten  B e 
la s tu n g  g le ich  ist. Die Erhohung der Elastizitats- 
grenze von B auf F war mit einem Arbeitsaufwand 
A B C  D F G A verbunden. Dabei ist, da der Elasti- 
zitatsmodul dureh Kaltbearbeiten uiwerandert bleibt, 
A B parallel zu E D parallel zu G F gezcichnet, Ist 
dio Dehnungskurve des unbehandelten Materiales 
ais gegeben rorausgesctzt, so sind wir in der Lage, 
fiir je de gewiinschte Kaltstreckung. die dureh reinen 
Zug bewirkt wurde, die Delmungskurvc des ge- 
streckten Produktes genau anzugeben. Der bis zur 
Belastung F beanspruchto Probe?tab in unserem 
Schaubild wird, ais neue Probe betraehtet, die



1708 S ta h l  u n d  E ise n . E in e  S tu d ie  Ober Z w jsp a n n u n s /c n . 34. J a h rg , N r. 46.

Kurvo G F  H besitzen. Um ihr jedoch dio richtigo 
Bedeutung zu geben, mussen wir den Nullpunkt 
des Koordinatensystems nacli G verlegen und die 
Teilung abandem. War der ursprungliche Quer- 
schnitt Q0j derjenige der bis F belasteten Probe Q,,

so sind die Angaben der Dchnungsachse mit ~ t

die*der Belastungsachse mit ~  zu multiplizieren.

Wesentlich ist nur die Tatsache, daB man an der 
Elastizitatsgrenze genau orkennt, wie weit das 
Materiał beansprucht wurde. Unsero Ausoinander- 
setzung gilt jedoch nur, wenn dic Elastizitatsgrenze 
in der Kraftrichtung bcstimmt wird. Naehdem die 
Ergebnisse dar quer zur Kraft entnommenen Proben

nicht so leieht vor- 
ausgeschon werden 
konnten, hat man 
folgenden Yersuch 
durchgefuhrt: Die 
in Abb. 2 gezeich- 
nete, aus 22 mm 
starkom, gutgegliih- 
tem Blech ausgeho- 
belte Probe wurde in 
der ZerreiBmaschine 
mit 29kg/qmm (auf 
den inittleren Teil 
gerechnet) belastct 
und auf Lśings- und 

Querproben, be- 
zeichnot mit 1 bis 7, 
zerschnitten. Nach- 
dem die urspriing- 
liche Elastizit&ts- 

Abbildung 2. Probenahme zur grenzc dieses Probe- 
Feststellung betreffs K raftrich- sttickes ura rd. 
tungundM aterialbeanspruchung. 9 kg/qmm uber-

schritten wurde, hat 
die genannte Belastung eine bleibcnde Formanderung 
von +  3 % in der Lange und — 1 % in der Breite zur 
Folgę gehabt. Es ist noch zu bemerken, daB es nie 
gelingt, den ganzen Qucrschnitt der groBen Probo 
Yiillig gleichinaBig zu belasten. Ais Folgę davon 
zeigt sich, daB die Probest&be 1 bis 7 eine kleine 
bleibende Dchnung bereits vor der boreehneten 
Belastung aufweisen. Wir wollen deshalb bei weiteren 
Yersuchen nur dic 0,2-%-Grenze bestiminen.

Zahlentafel 3.
F c s t ig k e its w e r to  u n d  K ra f tm e ssu n g .

22

u
V;

-5o

E t  o h *  

Ung 
z u r  

K r a f t

F e s t l g -

k o l t

k g / i i m m

0 , 2 - % -

G r e n z e

Q iu * r -

a e h n l t t # -
v r n n i n -

d e r u n j ?

%

D r f m u o g  ( J u c n w l m l t t  i 

a u f

50 m m  ; d t ' r  , , r o b e  

% \ » a m

1 quer 4 3 , 7 3 0 , 5 5 6 , 0 2 5 , 0  17 , 5  X  1 4 , 0 3
o

4 4 . 1 2 9 , 5 5 9 , 5 2 8 , 0  ; 7 , 8 5  x 1 4 , 1 5

3 4 3 , 1 2 8 , 5 5 8 , 9 2 8 , 0  7 , 8  X  1 4 , 0

| 4 ,, 4 3 , 3 2 8 , 5 5 8 , 0 3 4 , 0  1 7 , 8 2  X  1 4 , 0

6 liiligs 4 2 , 0 2 9 , 4 5 9 , 1 2 3 , fi i 6 , 9 5  X  4 , 0 £

1 7 ’• 42,« 30,0 60,4 25,0 0,9 X 8,2

Wie aus Zahlentafel 3 crsichtlich, steigt die 
Elastizitatsgrenze in  a llen  R iehtungen ganz 
gleichmUBig auf dio Hohe der groBten Zugbean- 
spruchung.

P r a k tisc h e  B eisp iole.

Der Einfaehheit halber bezeichnen wir:
F  =  Festigkeit in kg/qmm 

S tg =  dio 0,2-%-Grenzo in kg/qmm 
C =  %  Querschnittsvcrminderung.

D5i1 — %  Dchnung auf 50 mm Markenentfernung

ot =  ti',“ 100 F

Zahlentafel 4. K e t tc n g l ie d ,  h e r ru h re n d  von einer 
a l te n ,  u n te r  A b fiillen  gefu n d en o n  K ette.

K r. | P Sig C Dso a B em ęrk u o g

K! ! 39,0 
K , 41,6

23,2
25,7

04,5
50,0

32.0
31.0

58,0
01,8

unbehandelt ! 
bei 950° C ausge- 
gliiht und an der 
Luft ausgekiihltJ

Der ganz normale Wert a des unbehandelteu 
Kettengliedes zeigt, daB die Kette nie zu stark be
ansprucht wurde.

Zahlentafel 5. K e t te n g l ie d  r o n  e in e r im Betriebe 
g e ris se n en  30-m m -K ette.

Kr. F st* C Dao ot i Bemcrhing

j

44,4
41,7

33,5 
24 2

59,3
65,8 32,0

73.0 unbehandelt
58.0 bei 950g C ausge- 

gluht und an der 
Luft ausgektthlt.

Da es anzunehmen ist, daB diese Kette vor dem 
Gebrauch ausgegliiht wurde, ist die Erhohung der 
Streckgrenze nur durch Ueberlastung erklarlich. Die 
zulassige Beanspruchung fiir eine 30-mrn-Kettc ist
O t, dagegen beweist die Streckgrenze von 33,5 kg/qmm 
eine Beanspruchung, die in ihrer Wirkung einer 
Zugkraft von 47 t gleichkommt

Zahlentafel 6.
G a llsch e  K o t te  m it 70 X 76 mm kleinstern 
Q u e r s e h n it t ,  e b e n fa lls  im B e tr ie b  gerissen. 
S t r u k tu r  u n d  B ru c h  ze ig en , daB dio K ette  

au ch  a u f fa l le n d  g ro b e s  K o rn  besitz t.

>Tr. r C riso a Bemerkung

K, 39,9 30,6 04,8 24,0 70,8 unbehandelt
K, 40,9 30,1 65,0 25,4 73,0 „
K, 39,5 29,3 06,5 25,0 74,3 „
K,„ 39,9 31,5 02,0 20,6 79,0 „
K. 37,8 21.1 71,4 36,0 55,8 | bei 920° auage- j 

gluht u. an der 1
jL u ft ausgekiihltk b 38,5 25,4 71,4 38,4 60,0

Die Eigenschaften dieser Kette werden dureh 
Ausgliihen wieder verbessert. Auch hier ist die 
Erhohung der Streckgrenze der Ueberlastung zu- 
zusehreiben.
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Hin weiteres Boispiol fiir dio Wichtigkcit der 
Frage ist der ErlaB des Ministers der Offcntlichen 
Arbeiten vom 22. April 1913*), in welchcm dio Zug- 
und Druckspannung des Eisens fiir Eiscnbetonbau 
bis 1200 kg/qem zugelassen wird, und zugleieh die 
Zugfestigkeit auf 38 bzw. 42 kg/qnun bei 25%  
Mmmg tmd dic Streckgrenze auf CO und nicht 
melir ais 70% der Zugfestigkeit fcstgesetzt wurde.

Dieser Erlafi zwingt don Hcrsteller, zwei hoclist 
wichtige Fragen zu beantworten:

1. Yon welchen Einflussen ist der Wert a , d. li
der Yerhaltniswcrt Streckgrenze zu Bruchgrenze. 
uberhaupt abhangig?

2. Innerhalb welehor Grenzen kami a durch 
willkiirliehes Eingreifen goandert worden?

Zu 1. Zur Beantwortung der ersten Frage wollen 
wir zuerst alle yerSnderlichen Faktoren heranziehen 
(genaue Definition der Streckgrenze sowie genaue 
Vorschrift derUntersuchungsinethodo vorausgesetzt). 
Also: Chemische Zusammensetzung, Bearbeitung in 
der Warnie, 'Warmebehandlung, Kaltbearbciten.

Dio chem ische Z u sam m ensetzun g ttbt auch 
in sclir weiten Grenzen keinen merklichen EiufiuB 
auf n aus. In der Zahlentafel 7 sehen wir die Ergeb
nisse mflgliehst gleich geschmiedeter und gegliihter 
Proben. Die Abweichungen in den Werten a sind 
nicht sehr groli, stehen in gar keinem Zusamrncn- 
liange mit der Analyse und erklaren sich aus den 
doch noch vorhandenen Unterschieden in der Be- 
handlung.

Zahlentafel 7. M a tc r ia lz u sa m m e n se tz u n g  
und  S tre ck g re n ze .

: 1'robc 
Nr. Materiał j F Stg 51

1 Kohlenstoff-Stahl . . 38,1 26,5 69,6
2 . . j 50,2 32,5 64,8
3 . . j 04,3 37,0 57,6
4 . . 96,8 60,0 62,1

: 5 Xickel-Chrom-Stahl . ! 87,3 49,5 56,7
8 ...................... ; 111,2 64,0 57,6

B earbeitung in der W arnie, d. h. iiber eine 
jeder Stahlsortc eigene Temperatur (allgemein 
520® bis5GC0 C) ist nach Erfahrung ohne erkennbarem 
EinfluB. Gut warm ausgeschmiedete 1’roben, die man 
von hoher Temperatur rocht langsam erkalten laBt, 
ergeben ebensolcho Wert o fiir a wio gut gegliihter 
StahlguB.

W arm ebehandlung. Harten und Anlasscn 
sind die wertvollsten Faktoren zur Aenderung des 
'\erte3 a. Sie kommen jedoch fiir das billige 
und kohlenstoftarme Betonrundc-iscn uberhaupt nicht 
in Betracht. Dagegen gehort unter diese EinflOsso 
weiter die Abkiihlungsgeschwindigkcit, mit dor wir 
noch zu rechnen haben werden.

K altbearbciten  (allgemein unter 520" bis 
oC0*C), ein Faktor, auf welchen wir in unseren Aus-

fuhrungon noch zuriickkomniou werden. Dic Wirkung 
des Kaltbearbeitens ist bereits ausfiihrlich besprochen 
worden.

Yon allen Yeriinderlichen verbleiben uns somit 
nur dio A b k u h lu n g sg o sch w in d ig k e it und das 
K altb earb citen .

Zu 2. Die obere Grenze fiir a ist 100. Durch 
Kaltzichen kann die Streckgrenze bis zur Bruch- 
gretize gesteigort werden. ALs Mindestwert fanden 
wir an sehr groBen, gut warm goscluniedeteri Stiicken, 
nach gutem Gliihen und sehr langsamem Abkiihlcn, 
bei Proben, entnommen der Mitte der Stiieke, a =  41. 
Danach ist der Wert i  boweglicli zwischen 41 und 
100. Die Grenzwerte sind jedoch nur schwer errcich- 
bar und fiir Betourundeisen ohne praktischen Wert.

Yerfolgon wir nun den WalzprozeB: Die Anfangs- 
temperatur kann ais konstant angeschen werden — 
sie wird so hocli gew&hlt, ais das Materiał nocli ohno 
Schaden vertragt. Dio Goschwindigkeit des Walzens 
ist bereits so groB, ais technisch durchfUhrbar, uud 
os wird ihre Aondorung auch nicht in Betracht 
kommen. Die Temperatur beim Fertigwalzen ist 
somit nur vom Profil und von Zufalligkeiten, AuBon- 
temperatur, zufalligen Yerzogerurigen usw. abhangig. 
Wir sehen also, daB die uns noch zur Aenderung von 
cc iibriggebliebenen Mittel, Abkiihlungsgeschwindig- 
keit und Kaltbearbciten, im normalen Betrieb nicht 
von uns, sondern vom Profil und den genannten Zu
falligkeiten bestimmt werden.

GroBe P ro file , die verhaltnismaBig langsam 
abkiihlcn, deren Temperatur beim Fertigwalzen 
wenig von Zufalligkeiten abh&ngt und sicher 
geniigend hoch ist, um die Kaltbcarbeitung aus- 
zuschlieBen, werden gleichm&Bigero Werte fiir a er
geben. K lein c Prof ile  werden aus ganz unbcrechen- 
baren, geringen Ursachen oft oberhalb, oft untcrhalb 
der Grenztemperatur fertiggowalzt, und es wird ganz 
vom Zufall abh&ngen, ob sie kalt bearbcitct werden 
oder nicht. Auch ihre Abkuhlungsgoschwindigkeit 
ist bedeutend griiBer ais die der groBen Profile. 
Wir werden uns deshalb auf groBere Unterschiedo 
des Wertes et bei fcinerer Walzware gcfaBt machcii 
mussen. So entsprechen zum Beispiel von den elf, 
von Goerens fiir die friiher erwahnten Yersuche 
yerwendeten Drfihten der Yorschrift GO <  a <  70 
nur sechs. Drei fallen zu hoch, zwei zu niedrig aus,

Es bleibt zu erwagen, inwieweit man durch vor- 
sichtiges Fertigwalzen bei der kritischen Temperatur 
(520° bis 560" C) dcm a etwas nachhelfen kOnnte. 
Ein Blick auf das von Goerens aufgestellte Schau- 
bild1) iiberzcugt uns, daB sich dio Eigensehaften des 
Materiales beim Walzen an der kritischen Temperatur 
sprungweisc Tcrandcrn, und daB somit auch die Hoff- 
nung auf diese MOglichkcit der Begelung des Wertes 
a aussichtslos ist. Śollte es doch der Geschickliehkeit 
der leitenden Organc gelingen, Temperatur und Walz- 
druck beim Fertigwalzen so mathematisch genau zu 
beherrschen, daB man mit einiger Sicherheit auf einen

' )  S t. u. E . 1913 , 15. M ai, a  8 0 7 ; 29 . M ai, 8 . 8 8 3 /9 . i )  S t .  u . E .  1913, 13. M iirz , S . 440.
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bestimmten Wert von a hitiarbeitcn konnte, ware der 
Nutzen noch recht fraglich. Hieizn wollen wir 
folgende Peberlegung anstellen: Kinunt man an, dali 
die Eigenschaften der kaltgewalzten oder kalt- 
gesehmiedeteu Probe denjenigen einer kaltgezogenen 
Probo gleich sind, wenn nur das Ausgangsmaterial 
and dio Endfestigkeit ais gleich vorausgesetzt 
werden, so laBt sich, von einer beliebigen Probe aus- 
gehend, nach den friiheren Ausfiihrungen bereehnen, 
wie weit sieh durch Yeraiiderung des Wertes a die 
ubrigen Eigenschaften verandern.

Eine ZerreiBprobe aus heifi geschmiedetem, 
langsam ausgekiihltem Materiał habe:

(Jucrachnitt vor dem KeiBen Q, == 100,5 qmm 
,, nach „  „  Q j=  44,8 qmm

MeBlinge ro r  dem Re i Den L, 50,0 mm 
„  nach ,. „ Lj == 65 nim

Oeaamtbelastung =  3750 kg
also:

F  =  37,3 kg/qmm 
feig =  17,9 kg/qmm 
C =  55,4 %

=  30,0 %  
a =  48,0 %.

AuBerdem ist die ganze Kurve aufgenommen worden.
Eine ZerreiBprobe aus demselben Materiał, vom 

gleiehen Quersclinitt und gleicher MeBliinge be-
2° 8

lasten wir auf 22,8 kg/qmtri; ( ~ x l ( K ) » 6 1 > ,  um

ihr a auf 61 % zu erhohen, und entlasten nachhcr.
Dio Probe stellt ein neues, kaltbearbcitetes 

Materiał ror. Ihre Gesamtbelastimg, Querschnitt 
nach dem ReiBen und MeBliinge nach dem ReiBen 
bleiben gleich denen der unbehandelten Probe, Da
gegen ist die Entfernung der Marken durch dio Be
lastung auf 22,8kg/qmm nach der K u m  von 50 auf
60,8 mm gestiegen. Umgekelirt proportional der MeB-

liinge hat sich der Anfangsquerschnitt auf 98,9 qmnt 
yerandert.

So ergeben sich nun alle Eigenschaften dieser 
neuen, gedehnten Probo aus folgender einfaehen 
Berechnung:

37,9 kg/qmmF  = ; 7 ;> M 0-' _

3 ' ’3 88,9 “

Stg =-- 22.8 ■ 
98,9

C = 98,9 — 44,S
98,9 “

—
65,0 — 50,S

50,8 

23,1 1 0 0 -2 ——
37,9

23,1 kg/qmm

Wie aus der Art der Berechnung hcrvorgeht, 
wird durch Erhohung des a die Festigkeit rnid 
Quersclmittsverminderung nur wenig, die Dehnung 
aber sehr stark verandert. Fiir unsere Berechnung 
wurde absichtlich ein Materiał mit wenig ausge- 
prlłgter FlieBgrenze verwendet. „FlieBt" ein Materiał 
sehr stark an der FlieBgrenze, so ergibt sich fiir gleiehe 
Yer&nderung des Wertes a eine noch bedeutend 
grofiere Erniedrigung der Dehnung. Aus der Art 
der Berechnung ersieht man auch, daB das Produkt 
F x  D sich beim Kaltziohen verkleinern muB. 
Dureh Nachrechnen der bereits mehrmals erwiihnten 
Ergebnisse von Goerens kann diese Erschcinung 
bestiitigt werden. Kleine Abweidmngen nach
mehreren Ziigen sind selbstverst&ndłich auf die 
Umnoglichkeit zuriickzufiihren, so kleine Dchnungen 
vollkontmei» genau zu bestimmen. Die ublichen 
Qualitiitsziffem des Eisens: F x D  und F +  51) 
leiden sehr bedeutend bei der Erhohung des a durch 
Kaltbearbeiten.

Neuanlagen von Hiittenwerken in Amerika.
(Fortsetznng von Seite 1687.)

4. Inland Steel Company.

I |ieln larui Steel Company, deren Werksanlagen in 
^  Abb, 10 und 11 im GrundriB dargestellt*) sind, 
errichtete in Indiana Ifarbor am Michigau-See im 
Jahre 1907 ihren ersten H o ch o fen , dem 1911 der 
zweite folgte. Dieser Ofen maehte 4001 in 24 Stunden 
und ist jetzt neu zugestellt, wobei das Gestell von
4,42 m auf 5 m, der Sehacht aber im Innem um 
250 mm erweitert wurde. Die Erzeugung wurde 
dadurch auf 500 t in 24 Stunden gebracht. Ferner 
wurde das bestehende M artinw erk  um vier 60-t- 
Oefen erweitert, so daB es jetzt zwolf Oefen ent
halt, die jahrliełi 700 0001 Stahl erzeugen, und gleich- 
zeitig den bisherigen Wałzwerken ein neues Bieeh- 
walzwerk von 2286 mm Baltenlange hinzugefugt. Im 
Zusammenhang hiennit steht die Errichtung einer 
neuen elektrischen Z en tra l e . da dierorhandene Kraft

l ) iron Age 1914, 1. Jan., S. 32/42; The Iron Trade 
Reriew 1914, 1. Jan., 8. 40,'58.

zum elektrischen Antrieb des Blechwalzwcrks nicht 
ausreichte. Das Hochofen werk ist ron dem Stahl- und 
Walzwerk getrennt. Beide Werke sind durch einen 
Tunuel miteinander verbunden. Das Kraft werk besteht
aus zwei Westinghouse-iśiederdruek-Dampfturbineii
vo« je 2000 IvW Leistung. Den Abdampf fiir diese 
Turbinenanlage liefert die Zwillmgs-Unikehrmaschinc 
des Blockwaizwerks yon 1270 mm Zylinderdurch- 
inesser und 1676 mm Hub und dicjenige der Handels- 
eisenstrafle von 863 mm Zylinderdurchmesser und 
1220 mm Hub. Zwei Rateau-Warmespeicher wirken 
ais Dampf.tusgleicher. Das Kraftwerk erzeugt genuę 
Strom, um nicht nur das Blechwalzwerk, sondern 
auch das Feiublechwalzwerk I elektrisch durch einen 
1600 - PS - Drehstrommotor anzutreiben, das 1»; 
jetzt von einer Zwillingsmaschine von 860 non 
Zylinderdurchmesser und 1520 mm Hub angetriebea 
wurde. Die friiher durch Oel gefeuerten Martinóf* 
sind fur Gasfeuerung umgebaut, das Gas wird w
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Abbildung 10. Lageplan der Walzwerke der lnland Steel Company.
* *  Gaserzcugeraniage. b  ■*= Stahlwerk. c =* Bloekstrafle. d «* KnUppeJ- und Piatlnenstrafle. 
e StabeisenstraOe. f  «=» Laboratorien. g --- WcrksUittcu. h -- Fei u bleeh wal z w er k . ł  =» Koft- 
tiaaierUehe Strafie. k GrobbJechwał»wcrk, 1 • Schraubeti- und Kietenfabrlk. m Verwał-

tuugsgeb&ude. n — Krankenhaus.

«aer G cneratorenan lage von 30 Hughes -Gas- 
mcugem mit mechanischem Drehrost von je 3 m 
Durchuiesscr erzeugt. Die Gaserzeuger sind in Grup- 
peit vnn jc 3 Stuek zusammengeschlosscn, die i lir 
6as durch einen unterirdischen Kanał je einem Ofen 
zufuhren. Ueber den Gaserzeugcrn befinden sieli 
Kolilentaschcn, welche von einem Greiferkran bc- 
tfent werden,der, ais llalbportal- 
kran ausgefiihrt, das ganze Ge- 
baude iiberspannt und die Kohle 
unmittelbar vom Eisenbahnwag- 
"'in nimmt und iu die Kohlen- 
taschen entleert (vgl. Abb. 1‘2).

SchlieBlich ist auch eine Ko- 
kerei von 06 Oefen mit Neben- 
gewinnung, Bauart Koppers, fiir 
eine tlgliche Erzeugung von 
1290 t Koks errichtet. Hierzu 
gebOrt ein K o h len la g erp la tz  
von 200 000 t Aufnahmefahigkeit 
mit einer fahrbaren Kohlenlade- 
briieke von 68 ni Spaimweite.
-’[it dieser Briicke konnen 350 t 
Kohle iu der Stunde entladen 
wid mittels Greifer 200 t  in der 
Stunde wieder aufgeladen wer
den. In die Koksofen wird ein 
Gemisch von 30%  Pocohontas- 
uud 70% Pittsburg- Kohle, die 
vorher gemahleu wird, eingesetzt.
 ̂on dieser Mischung werden 75 % 

der eingesetzten Kohle ais Koks 
"iedergewonuen. Aus den Ab- 
.ęasen werden 281 Tecr und 10 k"
Ammoniumsulfat aus je 1 
Kohle gewonneu. Jeder der 66 
(kfen hat rd. 15 cbm lnhalt und

nimmt 131/ ,  t Kohle auf. 
Die Kammern sind 11,25 m 
lang, 2,8 m hoch und ver- 
jiingen sich iu der Breite 
von 530 auf 470 mm.

Das neue B lech w a lz -  
werk (vgl. Abb. 13) ist 
gebaut fttr eine Erzeugung 
von 450 t in 24 Stunden 
von 4 bis zu 20 mm Dicke, 
bis zu 2 m Breite und 
15 m Lange. Augenblicklioh 
haben die groBten Bleche 

folgende' Abmessungen:
6,3 x  1800 x  12 000 mm. 
Das Gebaude ist 260 m 
lang, hat 30 m groBte 
Breite und ist 11 m hoch 
bis Unterkante der Dach- 
binder. Die vom Block- 

walzwerk kommenden 
Brainmen sind 75 bis 
140 mm dick und werden in 

gasgeheizten StoBofen angewarmt, Dic Oefen sind 
auBen 13,7 m lang und 3,65 m breit, die Mauerstiłrke 
betragt 450 1 1111 1. Die Brammen werden durch 
hydraulische StoBmasehinen auf vier wasserge- 
kiihlten BOhren durch den Ofen gestofien. Das Gas 
wird in sechs Gaserzeugern von 3 m Durehmesser 
erzeugt, die je 12 t Kohlen in 24 Stunden dureb-

Abbildung 11. Łageplan des Ilafens, der Kokerei- und der Hoehofen- 
anlage iler Iidand Steel (Company.
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der beiden Tische von je 8,5 w 
Lange dient ein 100-PS-Motor. 
Die Ausbalancierung geschicht 
lufthydraulisch mit 15 at Das 
Walzwerk wird durch einen Motor 
mittels Seiliibcrtragung angetrie- 
ben und macht 51 Umdr./min. 
Um die oben angegebenengroBtcn 
Bleche aus Brammenvon 150 mm 
Dicke und 560 mm Breite und 
2000 mm Lange zu walzen, sind 
37 Stichc, fiir ein Bleeh von
13 x  1800 x  4700 mm yon einer 
140 x  1770 mm starken Bramme
11 Stiche erforderlich. Die 
W  al z on s t Sn d er sind aus Stahl
guB besonders kraftig ausge- 
fiihrt. Die Oberwalze wird durch 
einen 371/s-I>S-Motor mit 535 
Umdr./min gehoben undgesenkt, 
die Mittelwalzc ist hydraulisch 
ausbalanciert, wahrend die Un- 
terwalzc festliegt Dio Obcr- 

Abbildung 12. QucrKc!initt durch die Gaserzeugeranlage und LUterwalzen habeil 810 mm
der Inland Steel Company. Durchmesser und 585-mra-Zap-

fen, die Mittelwalzo hat 560 mm
setzen, von denen jedoch nur vier Stttck in Betrieb Durchmesser und 380-mm-Zapfen. Dic Karam-
sind. Die Oefen haben einen W&rmespeicher von w a lzen  besitzen geschnittenc Winkelzahne und
2,75 m Breite und 4,4 m Lange, in dem das Gas und sind 510 mm breit Die Mittel- oder Treib-
die durch Yentilator eingedruckte Luft angewiirmt kammwalze hat 560 mm Teilkreisdurehmesser und
werden. Die Abgase gehen in einen Schomstein von 11 Zahne, die Ober- und Unterkamm walzen weisen
1,42 m innorem Durchmesser und 38 m Ilflhe. 865 mm Durchmesser und je 17 Zahne bei lGO-mm-
Der Herd der StoBofen ist aus Magnesit gestampft. Teilung auf. Dic Kammwalzen sind aus StahlguB mit
Jeder StoBofen setzt in der einfachen Schicht genug 0,6 % C und 0,6 bis 0,7 % Mg. Der Antricbsmotor

Abbildung 13. Neues Grobbleckwalzwerk der Inland Steel Company.

Brammen durch, um 125 t  fertiger Bleche zu er- mit einer Leistung von 2000 PS ist ein dreiphasiser
zeugen. Die vorgewarrnten Brammen fallen auf einen Drehstrommotor von 2200 Volt und 25 Perioden
Rollgang, der unter dcm Herd durchgefiihrt ist, und ge- und macht normal 245 Umdr./min. Dic kleinste
langen dann auf den vorderen Hebetisch. ZumHeben Drehzahl ist 42,6, die griiBte 250 Umdr./min. Di®
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ŻUłiontafcl 1. R o llg a n g sa n tr ie b e  de r In la n d  S te e l Com pany.

Itollcn

Bezclchnung

pa

Ueberstltźung’ und Cm. 
drehunggzahl i, d. min

Durch* 
niesscr 
in mm

Lange 
i a mm

Anzahl
Lftger- 

at>mcs»Ungen 
In mm

Umfans-ił-
gesciiwill-

dl^kett
i. d. min

40 18 
* 80

20
35 a - «

305 1007 48 90X215 77,5

40 525. 18 
80

20
35 305 2440 10 90x215 77,5

Vorderor Wipjptiścli . . . . . . .
Hinterer W ipp tisch ...........................

2 x 4 0
2 x 4 0

245
245

330
330

1220
1220

25
25

95 X 175 
95 x  175

288,— 
288,— !

W ippantrieb....................................... 100 525-5,>
33
14 «=; 278,3 ■ — — —

Vorderor Riehfcmaschmenrollgang . 40 525. ' 8 
80

24
35 =  81 305,■ 2440 21 90x215 77,5

Hinterer tr
v "

40 5 2 5 .18 
80

24
35

=  81 305 2440 17 90x2 1 5 77,5
r

j Sottentransjiorttisch . . . . . . 40 525 • — 
80

22
108

24
■ ii.- ; t= 5

125 __ — — 30,5

Zufiihrungsrollgang zur Seliero . . 40“ 5 2 5 .- f .  
80

20
37

=  64 405 1935 no 90x215 81 ,i>

TransportroJlgang bin ter die Schore 40 5 2 5 - ^ .
80

24
35 =  81 305 2440 24 90x215 77.5 i

Rollgang boi der W ondororrichtung 40
« - s -

24
35 =  81 305 2440 21 90x215 77,5 1

Rollgang hinter der Kantcnschere .
*

40
- s -

24
35

=  81
• .... ~

305 2440 21 90x215 1 77,6 ‘ 1

Abbildung 13. Neues Orobblcchwnlzwurk der Inland Steel Company.

Entfemung der Seilscheiben yoneinander betrggt 
Die Uebertragung geschieht durch 44 Seile 

'°ii je 50 mm Durehmesser. Die Antriebs- 
scheibe hat 2248, die angetriebene 7000 mm 

XLVI.„

Durehmesser und wiegt 104 t, der Kranz allein 
55 ,51  Bei 80 Umdr./min ist die Umfangsgeschwin- 
digkeit 29,2 m/sek und das Schwurigmoment
2 821 320 kgm. Die Leerlaufsarbcit der St rafie be-

213
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tragt 250 KWst, die Walzarbeit 1200 KWst. Das 
fertig gewalzte Blech wird iiber einen 15,25 m langen 
Transport rollgang einer R ich tm a seh in e  zugefiihrt, 
die fiinf Ober- und vier Unterwalzen von 307 inni 
Durchmesser und 2615 mm Lange hat. Die Umfangs- 
geschwindigkeit dieser Walzen ist 25 m i. d. min.

Abbildung 14. Krciemeasai-SSumscberen im Bleehwalzwerk 
der Inland Steel Company.

Angetrieben wird die Richtmaschine von einem 
5 7 2 -PS-łrotor. Es folgt dann ein Rollgang von 12,2 111 
Lange, an den sich ein K e tte iir o llt isc h  von rd. 
75,0 m Lange ansehlieBt, der zugleich ais Kiihlbctt 
und AnzeichentJsch dient. Der Transportrollentiseh 
bestelit almlich wie die 
von mir beschriebenen 
Tische1) aus vierKetten 
mit losen Rollen, die 
mit einer Geschwindig
keit von 15,25 m/min 
gezogen werden. Das 
Kcttenautriebsrad hat 
915 mm Durchmesser 
und wird von einem 
40-PS- Gleiehstrommo- 
tor ron 220 Yolt ange
trieben. Hierauf folgt 
ein Scherenrollgang von 
16,76 m Lange mit 23 
Rollen mit einer am 
Ende des Rollganges 

eingebauten Blech- 
schere mit 2800 mm 
Messerliinge, die Bleche 
bis zu 25 mm Dicke
sehneidet. Die Abschnitte fallen in eirien unter 
dem Rollgang aufgestellten Wagen, der seit- 
lich heraus- und von einem Kran hochgezogen 
wird. Im weiteren \'erlauf der in gerader Richtung 
fortgesetzten Rollgange sind zwei K a n ten sch eren

m it K reism essern  (vgL Abb. 14 und 15) aul- 
gestellt, von denen die eine nattirlich versehiebbar 
ist, um Breiten bis herunter zu 7(X) 111111 sclmeidea 
zu kfinnen. Sowohl vor dieser ais auch vor der 
2800-nmi-Schere sind Fiihrungslcisteu angebracht, 
die, durch einen -Motor bewegt, den Blechen eine

gerade Richtung ge- 
ben, damit die Schnitte 
rechtwinklig zueinan- 

der erfolgen. Zum 
SchluB gelangt dasfer- 
tig geschnittene Blech 
zu einer Wendevorrich- 
tung (s. Abb. 15), be- 
stehend aus einer An
zahl auf zwei Welleu 
in 2,4 m Abstand an- 

geordneten Hebeln, 
Nachdem es hiergenau 
besichtigt ist, wird.es 
auf die tiblichen losen 
Rollenstockegelegt,um 
von hier durch einen 
mit Magneten versehe- 
nen Kran verladen zu 
werden. Sind noch uu- 

regclmfiBige Schnitte vorzunehmen, so wird das Blech 
einer zweiten Schere von 2800 mm Messerltage zuge- 
schoben. Ans Zahlentafel 1 ist die GrCBe der Motoren 
und die Uebersetzung fiir den Antrieb der Rollgange 
zu entnehmen.

>} V g l. S t .  u . E .  1013 , 15. M ai, S . 8 2 3 /3 .

Abbildung 15. Adjuatage im Blecliwalzwerk der Inland Sieel Company.

Dieses Blechwalzwerk zeigt wieder dic in Amerika 
ubliclie und erprobte Bauart ohne seitlieh aiigcord- 
nete Wiirmbetten. Neu ist der Einbau einer Schere 
in den Rollgang und die Anordnung der Kreb- 
messer-Kantenscheren, Bedingung hierfiir ist aber. 
daB groBe Bestellungen gleichartigerBlechevorliegen, 
wie sie bei uns wohl kaum yorkommen.



Abbildung 16. Łageplan der Kokomo Steel & W ire Co. 
a m Gajerzeugeranlage. ł> =* Martinofen. c ■" Tiefofen. d - BJeehwalzwerk. r ** Drahtwalzwerk. I ~ Kessclbaus.

naclist sind zwei 76-t-Oefen in Betrieb gesetzt, 
jedoch soli die Anlage spater noch um drei Oefen' 
erweitert werden, damit das Bloekwalzwerk seine 
yolle Leistnngsfahigkeit yon 1000 t lOOer-Knuppel 
!<s Tag erzielen kann. Der Gesamtplan ist aus Abb. 16 
ersichtlich. An das Martinwerksgebaude schlieBen 
sich umnitielbar die Tiefiifcn an mit genug Raum 
fiir eine Yerdoppelung der Anlage.

Die MartinOfęn haben eine Gesamtliinge von 
20 m und eine Breite von 9,1 m. Der Herd ist

*) The Iron Trade lieviev. 1314, 20. Febr., S. 309/405.

Die dampfhydraulisehe Scliere schneidct die Knfłppel 
in Langen von 800 mm. Die Kniippcl werden von 
einem elektriseh betriebenen Greifer besonderer 
Bauart, der an einer Einschienenbahn fahrbar auf- 
gehiingt ist, vom Rollgang hin ter der Schere abge- 
hoben. Der Greifer kann 18 Kntippel auf einmal 
fassen; er fiihrt sie in einer Minutę zu den StoBofen 
des Draht- und Feineisenwalzwerks, so daB sie dort 
noch warm eingesetzt werden konnen.

(Fortsetzung folgt.)

!) Vgl. St. u. E. 1912, 28. Nov„ S. 2012.
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5. Kokomo Steel & Wlre Co.
Um sieh unabhiingig yom Kniippelmarkt zu 

machen und auch zu Zciten reger Besehafti- 
ping das Rohmaterial zu haben, hat sich obige 
Gesellschaft dazu entsehlossen, ein Stahlwerk nebst 
Bloekwalzwerk in Kokomo, Ind.1), zu errichten. Zu-

11.58 m lang und 4,4 m breit. Der Ofen hat fftnf 
Tiiren von je l,6 m  Cp. Der erste Einsatz entliieit 
36 400 kg basisches Roheisen, 25 400 kg Bloekcndon 
und 320Ó kg Blechschrott, zusammen also 05 000 kg. 
H ienon wurden 20 Blocke im Gesamtgewieht von 
54 880 kg gegossen mit folgender Analyse: 0,12 C,
0,40 Mg, 0,0027 S, 0,010 I*. Der GieBkran hat 
125 t Tragfahigkeit und 18,25 m Spannweite, die 
Chargiermascliine liiuft, wie in Amerika iiblich, auf 
der Biihne.

Das Bloekwalzwerk ist eine genaue Wieder- 
holung desjenigen der Algoma Steel Co.1). In 21 
Stiehen werden die 3-t-Bliicke von 457 x  503 mm 
zu Kniippeln von rd. 100 x  100 nun heruntergewalzt.

Umschau.
Fortschritte der Metallographie.

(x \p r il - J u n i  1914.)1}
1. Die K o n s ti tu t io n  des E isen s  u n d  se in e r 

L eg ieru n g en .
A. R e in e s  E isen .

Der Streit um die (3 - lto d if ik a tio n e n  des Eisens 
Jwrt immer noch der Erledigung. Einen Beitrag zu dieser 
™ge bildet die von K o ta ro  Honda*) Yorgenommone 
glciehieitige UnteraUchung der llagnetisierbarkeit und 

s elektrischen Widerstandes von Nickel, Eisen und

„ ’) Vgt St. u. E, 1914, 30. Juli, S. 1299/1303; 6. Aug., 
1348/52.

3) K otaro  H o n d a : Relations entre les variations 
Maantation et de resistanee electriąue du fer, de 1’aeier 

! , ,  ™ckel aux tem pćraflre! ć I c t ć c s .  Rev, de -Met. 1914, 
ł- a  483/8.

Stalli. Es ergab sieh der durehaus itUnliehe Verl»uf der 
die Abhangigkeit dieser Eigenschaften von der Temperatur 
darstellenden Kurven. Dic bei Aj beobachtctc diskouti- 
miierliehe Aendcrung Yoltóeht sich nieht plotzlich, sondern 
allmahlich. Hieraus zicht dor Verfasser den SchluB, dali 
mit dieser diskontinuicrliehen Aenderung der genannten 
Eigenschaften keino Phasenanderung vorkniłpft sei und 
ilir demnach das llerkm al der allotropen Uinwatidlung 
nicht zukomme. Die Aenderung des elektrischen Wider
standes sei eine Folgc der magnetischen Umwandlung, 
und es handle sich lediglich um die allmahliche Aenderung 
der Eigenschaften einer einzigen Phase mit der Tempera
tur. E« sei jedoch im Zusammenhange fiiermit auf den 
im vorhergehcnden Berieht besprochenen Aufsatz von 
R | I tu c r  u n d  K. K a n e k o 1) verwiesen. Ueber das Wesen 
und die Bedeutung der allotropen Modifikationen fiber- 
haapt herrscht im abrigen keine Einigkeit. Wiihrend

>) S t .  u . E . 1914, 30 . J u l i ,  S . 1299.
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W a lle ra n t1) den esperimcntcllen Naehweis erbracht zu 
haben glaubt, daB eino polymorphe Umwandlung nicht 
auf eino Aenderung der Molekule, sonetem lediglich auf 
eine Aenderung ihrer Anordnung (Raumgitter) zuruek- 
zufuhren sei (Identitatstheorie), ist O. L eh m an n ’) der 
gegenteiligen Ansicht, ais dereń StOtze er insbesondere 
(las Bestchen der flOssigen Kriatalle, d. h. der Kristalle mit 
der Elastitzitatsgrenze Nuli, anfuhrt. Dio Molekule eind 
nach der Lehmannsohen Tlicorie nicht allein Zentral-, 
sondern auch Richtkraften ausgesetzt und stehen daher in 
einem Lagegleichgewicht derart, daB ihre Achsen eine 
GesetzmiiBigkeit in bezug auf ihre Richtung aufweisen. 
Nach irgendeiner Storung stcllt sich das I-agcglcich- 
gewicht wieder her (spontane Homootropie). Bei plasti- 
scher Deformation von Metallen (Drahtzichcn, Polieren) 
yerhalten sich die MolekOle moglichcrwcise w  dic Lenk- 
rollen einer Rollkarre; ihre Achsen leichtaster Drehung 
stellen sich senkrecht zur Gleitrichtung, was eine bctracht- 
liche Verminderung der inneren Heiimng, das Auftroten 
von Glcitflilchen, Flieflfiguren u. dgl. zur Folgę hat (cr- 
zwungene Homootropie). Auch die Rckristallisation er- 
klart sich rielleicht in manchen Fiillcn durch spontane 
Homootropie, insofern bei Temperaturerhohung wieder 
stabilere Kristalle nut Raumgitterstruktur entstchen. 
Es soi hier darauf rerwiesen, daB die von T am m an n 3) 
auf Grund der Identitatstheorie gegebeno ErklUrung der 
plastischen Deformation der Kristalle hiermit im Wider- 
sprucb steht..

Inzwisehen ist die Frage der A U otropio  des E is e n s  
erneut in eine andere Entwicklungsstufe getreten. Nach 
den mit auBerordentlicher Sorgfalt durchgetOhrten Yer
suchen von R. R u e r  u n d  R. K lcsper*) unterliegt das 
Yorhandensein der 5-Modifikation des Eisens kcinem 
Zweifel mehr. Die Temperatur der f/S-Umwandlung be- 
stimmten die Yerfasser zu 1401°. Das zu den Yersuchen 
benutztc Eisen stammto von den J.angbcin-Pfannhnuser- 
■\Yerkcn, Lcipzig, und war von sehr groBer Reinheit. Der 
Sohmclzpunkt dieses Eisens liegt bei 1528°, bezogen auf 
Kupfer 10S40 und Nickel 1451° ais Fispunktc. Es diirftc 
bekannt sein, daB von rerschiedenen Seitcn bereits in 
der Urngebung ron 1400° eine derartige Umwandlung rer- 
m ntet und gefunden w urde, und daB zweifellos mit dieser 
Umwandlung auch die von P. C urie  sowie von P. 'WeiB 
gefundene sprunghafto Aenderung der Magnetisierbarkcit 
im Zusammenbang steht.

B. L e g ie ru n g e n  des E isen s .
Den E in flu B  ro n  K o h le n s to f f ,  K o b a l t ,  K u p fe r  

u n d  S iliz iu m  au f dio y /8 -U m w an d lu n g  untersuchte 
R, R u e r u n d  R, K le sp e r  in der bereits erwahnt en 
Arbeit. Ihro Ergebnisse sind in den Abb. 1 bis 4 schau- 
bildlieh dargestcllt, aus denen crhelR, daB Silizium allein 
eine Emiedrigtmg der genannten Umwandlung bewirkt, 
wahrend Kohlenstoff, Kobalt und Kupfer sio erhohen. 
In den drei lctztgenannten Systemcn besteht eine Wage- 
rechto rollstiindigcn Gleichgew ichtes zwisehen 5-Misch- 
kristallen, Y-Mischkristalleu und Schmelze,

Die thermische und mikroskopische Untersuehung 
von E is c n -T ita n -L e g ie ru n g e n  mit 0 bis 2 2 %  Titan 
ergab nach J, L am o rt4), daB Titan im festen Eisen bis 
zu einem Gehalto von rd. 0 %  loslieh ist. Ueber diesen

1) Fred "W allcran t: Sur la mobilite des molecules dans 
un cristal solide. Comptes rendus 1914, 27. April, S. 1143.

*) O. L eh m an n : Spontane und erzwungene Homoo- 
tropie. Internationale Zcitschrift fttr Metallographic 1914, 
Juni, S. 217/37.

3) G. T am m an n : Ueber dio Aenderung der Eigen
schaften bei der Bearbeitung ron Metallen. Zeitschrift 
fur Elektrochemie 1912, S. 885/601.

4) R. R u e r  u n d  R. K le sp e r:  Die f/5-Urawandlung 
des reinen Eisens und ihre Bceinflussung durch Koblen- 
stoff, Silizium, Kobalt und Kupfer. Ferrutn 1914, S. Juni, 
S. 257/61.

*) J . L a m o rt:  Ueber Titaneisenlcgierungen. Fcrrum 
1914, S. Mai, S, 225/34.
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Gehalt hinaus scheidet sich sekundar bei 1298“ cin Eutek- 
tikum der festen Losung mit 0 %  Titan und einer Kristall- 
art ab, die wahrscheinlich der Yerbindung FeaTi ent- 
spricht, und deren Schmelzpunkt bei 1400“ liegt. Der 
Titangehalt dieses Eutcktikums betriigt rd. 12,5 %. 
Die magnetische Umwandlung siulct linear mit dem TiUn-

Abbildung 1. EinfluB YOil Kohlenstoff out die Y/O-Umreindloni;

gehalt von 780“ auf 690“ bei 21 %  Titan. Die magnetische 
Remancnz steigt bis 14 %  Titan langsam, dann sehnelli r; 
dic Magnetisierung sinkt oberhalb 14 % Titan schncll, und 
eine Legierung mit 23 %  Titan ist praktisch nicht magneti- 
sierbar. Die Brinellsche Hartezahl steigt von 96 auf etwa 

.500 bei 21,5 %  Titan. Die chemische und mikroskopiseke 
Untersuehung der Ver- 
suchsschmelzen und einer 
Anzahl technischer Ferro- 
titane ergab, daB ein Teil 
des Titans an Stiekstoff 
gebunden ais Zyanstick- 
stofftitan rorhanden ist. ^
Aus dcm wesentlich ver- <. 
schiedenen Anteil dieser 
Yerbindung am Gesamt- 
titangehalt in den tech- 

nischen Legierungen 
sehlieBt der Verfasser auf 1380
das verschiedene Yerhal
ten dieser Legierungen 
beim Zusatz des Ferro- 
titans ais DcsoJtydations- 
mittel nnd erklart hier- 
durch die in Literatur 
und Praxis rorhandenen 
Widcrsprflche in bezug ibbi]
auf den W ert des Ferro- o
titanzusatzes.

Einen Beitrag zur Frago der U n te rsu eh u n g  d*‘r 
M c te o rite n  liefert W. A. D oug las1). Die chcmisine 
und mikroskopische Untersuehung des aus Sttuafru» 
stammenden Metcoritcn ergab die Anwesenheit von
Ferritkomern sowie ron Adern und Kristallen ejnw 
Eisen-Nickel-Legierung. Die Festigkeit des Metcoritoi 
war niedriger ais die ron gewohnlichem Kiscn. 
Bruch erfolgte stets liings der erwShnten Adern. 
Druckprobe ergab die groBe Neigung der Legierung

J) W. A. D o u g la s : On an meteorie iron froia Wi“- 
burg, Orange Frco State, Proceedings of the Royal »o- 
eiety, Reihe A, Bd. 90, 1914, 1. April, S. 19/25-

ng I . EiuflnU von SUiiiom 
die Y/i-UBiwansiluiig.
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Ausbildung von Gleitfliichen. Die magnetischen Eigen- 
sebaften sind praktiseh dicsclbcn wie dio von sehwedischem 
Eisen.

Das Studium der U m w a n d iu n g se rsch e in u n g en  in  
kristallisierten E isen -N ic k e l-E o g ie ru n g en  durch

Untersuchung der 
magnetischen und 

elektrischen 
Eigensehaften ist 
7.war ofters durch- 
gefiihrt worden, 
doch haben die 

Ergebnisse ver- 
sohiedene Deutung 
erfahren. H. P. 
S eh le ieh o r und 
W. (3 u e r  t  l e r J) 
wandten dem die 
groBten Unsieher- 
heiten aufweisen- 
den Konzentrati- 
onsgebiet von 25 
lifa 35%  Nickel 

durch Unter
suchung der Ver- 
iinderung des elek- 

triseben Wider- 
standes mit der 

Temperatur be- 
sonderes Interesse 
zn. Sie gelangten 
auf Grund ihrer

ilrsaungscrgcbnisse zu folgenden Schluflfolgerungen: 
Mm  kann mit grolłer Wahrscheinlichkeit im Źustands- 
diagraniiii ein Hotnogenfeld annehmen, das sioh bei 
25,% : Nickel bis 900", bei 30%  bis 700° und bei 
33% bis 420° aufwarts erstreckt. Es ist ferner anzu-

Abbildnng 3. EinfluB von K obalt auf dic 
y/o-trmwandlung.

A b b i l d u n g  4 .  E i n C u B  v o n  P h o s p h o r  a u f  d i e  ■ y / o - U n i -  

w a a d ’ u n g .

nehnien, daB oberhalb der drei Umwandłungspunkte 
wieder ein Homogenfeld liegt, daa sich wahrscheinlich 
iwch vieł weiter nach den beiden Seiten des untersuehten 

tizen trations i n te rv alls erstreckt. Es ware mit anderen 
M>rten eine Umwandlungskurve aiizunehmen, die mit 
^ igendetn Kiekelgehalt sinkt und yielleicht in der Nahe

*} A. P. S e h le ic h e r und W. G u e r t łe r :  llesisto- 
inetrische Studien an cinigen Eisen-Nickel-Legierungen. 
-fitschrift ffir Elektrochemie 1914, 15. April, S. 237/52,

von 35%  Nickel in eine dystektische (eutektoidische) 
Horizontale einmttndet, deren Vorhandensein aus der 
Untersuchung der 35 prozentigen Probe hervorzugehen 
scheint. Hierdurch wCLrde nach dem Yerfasser verstand- 
lich, warum die Abschreckung der Eisen-Nickel-Legie- 
rungen von sehr hoher Temperatur gerade in diesem Kon- 
zentrationsgebiet auch ihre magnetischen Eigensehaften 
so wesentłlch beeinfluBt.

Einen neuen Beitrag zu der so vlel umstrittenen Frage 
der K o n s ti tu t io n  des M a r te n s its  enthiilt eine Arbeit 
ron K. Y o n d raeek 1}, die sich mit der Theorie von 
A ndre  w befaBt. Nach letzterem ist die groBe Itarte  des 
Martensits auf den in einer Muttermasse von Austenit 
und a-Eisen eingebetteten feinverteilten Zementit zu- 
rtlckzufahren. Die Annahme der Gegenwart des a-Eisens 
ist erforderlich zur ErkErung der magnetischen Eigen- 
schaften des Martensits. Nun sind aber Austenit und 
a*Eisen verhłiltnismaBig we ich e Korj>er, und ihre Hartę ist 
nach M aurer kaum verachieden. Nach K u rn a k o w  u n d  
Z em czuzny  ist die Hartę eines Gemisches gleich dem 
arithmetischen Mittel aus den Hartewerten der Kom- 
ponenten, und śo dtirfte deinnach die Harto des Marten
sits die des Perlits nicht tlbersteigen, falłs man nicht an- 
niinmt, daB eine sehr feine Verteilung dea Zementits 
groBere Hartę bedingt, eine Annahme, die jedoch durch 
keine Tatsachen bisher gesttltzt ist. Die Andrewsche An- 
nahme steht aber auch im Widerspruch mit unseren Er- 
fahrungen iiber den Zusammenhang zwischen Konstitu
tion und elektrisehem Widerstand. Nach dem bekannten 
und vielfach bestśitigten Gesetz von G. B en ed ick a  muB 
der Martensit den gesamten Kohlenstoff in geldster Form 
enthalten. Auch die Annahme sehr feiner Yerteilung des 
Zementits kann, wie der Yerfasser zeigt, den hohen Wider
stand des Martensits nicht erklaren. Folgende Hypothese 
wird aufgestellt: die Umwandlung der festen y-Losung 
erfolgt zuniichst in eine tibersattigte ez-Losung, aus der 
sich sodann das Karbid ausscheidet. Wahrend der Um- 
wandlung befindet sich die Losung in einem,,desorientierten 
Zustand mit sperriger Struktur44, die ais Ursache der ver- 
minderten Dichte und erhóhten Hartę nach Yondraeek 
anzusehen ist. Einige Ueberlegungen anderer Art werden 
zur Sttitzo dieser Anschauung angefiihrt. Im  weiteren 
Teil des Aufsatzes wird nachgewiesen, daB entgegen der 
Benedicksschen Auffassung dem Zementit der perlitischen 
Stiihłe ein merkbarer elektrischer Widerstand zukommen 
mtisse; er wird aus Messungen anderer Yerfasser zu etwa 
38,5 Mikroohm angenommen. Aus dem Widerstande 
untereutektoidischer Stiihłe leitet der Yerfasser ab, daB 
in ihrem Ferrit eine gewisse, mit dem Gesamtkohlenstoff- 
gehalt steigende Kohlenstoff menge gelóst ist, die zu 0,00 
bis 0,07 %  bestimmt wird. Die Annahme erweist sich ais 
notwendig, daB mit sinkender Temperatur die l^oslich- 
keit steigen und bei etwa 000° einen Hochstwert mit
0,14%  erreichen soli.

2. E influB  d e r ch em isch en  Z u sam m en se tzu n g  
au f d ie  E ig e n se h a f te n  des E isens.

Ueber den EinfluB der chemischen Zusammen
setzung auf die Eigensehaften des Eisens und seiner Le- 
gierungen liegt in diesem Berichts v iertelj ahr im Yer- 
gleich zu fruheren ein auBerst geringes Materiał vor. 
M. H. W ick h o rst2) befaBto sich in einer gro Ber en in der 
Praxis durchgeftthrten Yersuchsreihe mit dem E influB  
des A lu m in iu m s au f S c h ie n e n s ta h l. Dic Haupt- 
ergebnisse der Untersuchung waren folgende: Mit Aiu- 
minium behandclte Blocke zeigten durchweg eine gleich- 
maBigere Zusammensetzung ais unbehandelte, dagegen 
wiesen erstere tiefere Lunker a b  letztere auf. Dio aus

J) K. Y o n d raeek : Einige Bemerkungen Uber die 
Hartę und den elektrischen Lcitungs widerstand von 
Eisen-Kohlenstoff-I-egierungen. Int. Z. f. Metallographie 
1914, Mai, S. 172/82.”

l ) M. H. W ic k h o rs t:  Aluminium in raił steeL 
Iron Age 1914, 30. April, S, 1073.
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Zahlentafel 1. K e r b s c h la g d a u e r p r o b e n  v o n  S ta h lg u B .

C h e m is c h e  Z u s a m m e n a e iz u n g ’
7 .» h l Zahl der;

B e ze lo b n u n g -
C M n S I V S l

d e r S r b l l j p  |

0 //o % % % %
ProbeD

llr u c h  j

S ta h lg u B ...................... 0 , 3 5 — 0 , 4 0 0 , 7 0 — 0 , 7 9 0 , 2 4 — 0 , 3 2 _ _ 1 0 3 1 3 0  :

NickelstahlguB. . . . 0 , 3 0 — 0 , 3 8 0 , 0 5 — 0 , 7 1 0 , 2 7 — 0 , 3 3 — 3 , 3 8 — 3 , 5 0 2 6 2 0 1 2  '

GewÓhnliehcr StahlguB 0 , 2 3 — 0 , 3 5 0 , 0 3 — 0 , 7 4 0 , 2 3 — 0 , 3 2 — — 4 5 2 3 0 4  j

Yanadiu ni-StahlguB . 0 , 2 4 — 0 , 3 5 0 , 5 7 — 0 , 7 4 0 , 2 3 — 0 , 3 2 0 , 1 0 — 0 , 3 0 — 1 1 0 2 2 4 0

Blóeken mit Aluininiumzusatz gowalzten Schiencn, ins
besondere die harteren Qualitaten (mit 0,61 %  Kohlen
stoff}, lieferten bei der Schlagbiegeprobe bessero Ergeb- 
nisse ais die aus unbohandelten Blocken hcrgestellten 
Schienen.

Eine vergleichende Untersuchung einiger in Amerika 
ttblicher S ta h lg u B q u a lita te n  a u f  K e rb sc h la g -  
D a u e rb e a n sp ru e h u n g  in der I^andgraf-Turnersehen 
Maschine ergab die in Zahlentafel 1 wiedergegebenen 
W erte1).

Die chemische Zusamniensetzung der Proben inner
halb der einzełnen Reihen, ebenso wie die Zahlen der 
Schlage bis zum Bruch, schwankten betraehtlich. Die 
Untersuchung kann nieht ais entscheidend angesehen 
werden, weil die Zahl der Proben fttr die einzełnen Quali- 
taten nieht die gleiche war und der W ert des Prftfver- 
fahrens ohne gleiehzeitige Yornahme von Yersuchen nach 
den ttblichen Yerfahren nieht feststeht. Im  ttbrigen ist 
es fraglich, ob alle Proben die geeignete Warmebehandlung 
erluhren.

Der groBte Feind dcś im Kleinkonverter hcrgestellten 
Stahlgusses ist der Schwefei. E. F. Cone*) vcróffentlicht 
eine Reihe von Analysen und Fcstigkeitszalilen von 
Kle in ko n ver tor * S tahlgu B, der nach einem neuen Yer
fahren der Eagen-Rogers Steel & Iron Co., Crum Lynn, 
Pa., hergestellt ist, ohne jedoch anzugeben, wodurch sich 
das neue Yerfahren yon dem bekannten unterscheidet.

Dio ausgedehnt en Ycrgleichenden Yersuche von
F. K. V ial3) an H artg u B - u n d  S ta h lr a d e rn  ergaben, 
daB die Abnutzung ersterer auf Bremsklotzcn 25 bis 36 % 
niedriger ist ais die der letzteren. Dies ist nach dem Yer
fasser darauf zurttckzufdhren, daB im HartguB die Korner 
senkrecht, im Stahl dagegen parallel zur Reibungskraft 
gelegen sind.

3. E in fluB  von  U n g le ic h m aB ig k e iten  (S c h lac k en - 
e in sch ltis se , G as- u n d  Sch w in d u n g sh o h lra u m e ).

Auf Grund zahlreicher an Schienenmaterial vor- 
genommener Yersuche, dereń Ergebnisse jedoch haufig 
nieht ganz richtit, gedeutet sind, vertritt S. Sch u ko wsky4) 
die Ansicht, daB es zur Entfemung des L u n k c rs  und der 
Ilauptmenge der Seigerungen gcnttgt, 6,25 %  vom Bloek- 
kopf abzuschneiden. Den Seigerungen sei im ttbrigen eino 
tibertriebene Gefiihrlichkeit zugeschrieben worden, denn, 
so meint der Yerfasser, der im Granit eingesprengte 
Glinimer sei auch eine Seigerung, und trotzdem sei der 
Granit ein vor*0glicher Baustoff. Ilierbei vergiBt der 
Yerfasser, daB die Beanspruchung des Granits im all- 
gemeinen eine ganz andere ist ais dio einer Schiene, ab- 
gesehen davon, daB Form und Verteilung deB Glimmers 
im Granit eine ganz andere ist ais die der Seigerungen 
in einer Schiene. Nach Schukowsky sollten die Abnahme-

1) E. F. C one: Dynamie properties of steel castings. 
The Iron Age 1914. 7. Mai, S. 1130.

2) E. F. C one: Low sulphur converter steel castings. 
The Iron Age 1914, 16. April, S. 984.

3) F. K. Y ia l: Comparative tests on chilled iron and 
steel carwheels. The Iron Age 1914, 14. Mai, S. 1228.

4) S. S c h u k o w sk y : Influence de la retassure e t de 
la segregatkm sur la resistanee des rails. Le Genie Civil 
1914, 11. AprU, S. 472/6.

vorschriften fttr Schienen lediglich eine dynam ische Biege- 
und eine Abnutzungsprobe en t halten; jcdenfalls mi lit er 
der Fremontschen Schiagprobe mit gekerbten Schienen- 
stticken keine Bedeutung bei.

Das zum Eindeckon in RuBland bcnutztc l)ach- 
b lech  besitzt die Eigenschaft, jahrelang nieht zurosten. 
Dieso Eigenschaft wird der dunnen, die Bleche be- 
dcckenden Schicht von Eisenoxyduloxyd zugeschben. 
M atw eie ff1) hat sich eingehend mit der Natur der die 
Bleche bedeckcnden Oxydschicht befaBt und gelangt auf 
Grund seiner friiheren und neueren mikroskopisehen 
Untersuchungen zu dem SchluB, daB die fragliche Schicht 
aus in Eisenoxydul eingebettetem Eisenoxyduloxyd bc* 
stehe. Die Schicht kann nieht lediglich aus Eisenoxytlul- 
oxyd bestehen, da dieser Korper zu sprode ist, um das 
Biegen der Bleche auszuhalten. Bei Gegen wart des 
Eisenoxyduls dagegen gelingt das Biegen leicht. Die Ent- 
stehung des Eisenoxyduls ist nach dem Verfasser auf das 
im Ural ttbliche Walzverfahrcn (Zugabe eines Reduk- 
tionsmittels: Holzkohle oder Siigespane) zurtićkzufuhren.

(SchluC folgt.)

Zwei eigenartige Hochofen-Explosionen.
Vor einiger Zeit habe ich an dieser Stelle*) auf die 

Betriebsstorungcn hingewiesen, unter denen die alten 
Holzkohlcnhochófcn oft schwer zu leiden hatten. Heute 
will ich ttber zwei ganz eigenartige Hochofenespjosioneo 
berichten, die sich zu Beginn des vcrflossenen Jahr. 
hunderts zugetragen haben. Die eine ereignete sich in 
England, die andere bei einem kleinen lfolzkohlenhoch- 
ofen in Kiirnten.

In  C o leb ro o k d a le , dem Sitz der einst weit* 
bertthmten Eisenwerke, war im September des Jahres 1801 
das Wasser —• vermutlich infolge eines W^lkenbruche* -* 
innerhalb der Werksanlagen binnen wenigen Minut cn auf 
dic erstaunliche Hohe von 17 FuB (=  5,18 m) gestiegen. 
Es drang dabei auch in einen Hochofen von ungefahr 2000 
KubikfuB (== 56,6 cbm) Inhalt. „Der Kampf der beiden 
Elemente“, so heiBt es in dcm betreffenden Bericnte> 
„hatte  einen erhabenen und graBlichen Effekt. Sooaw 
das Wasser eindrang, erhob sich eine Siiule der gesebino * 
zenen und gltthcnden Masse etwa 150 FuB (=  45,7 w/ 
mit entsetzlichem Krachen gerade in die Luft. Die M- 
plosion wiederholte sich zwei- bis dreimał in Absatiea, 
und jedesmal flog eine ausnehmend gliinzende Saulc hoc i 
in die Luft. Die Hitze war so heftig, daB man sio etne 
hundert Schritt© davon empfand. Durch die ErsclnUtc- 
mng litten Dacher und Geschosse der nachsten Hau^r 
auBerordentlich. Zum Yerwundern aller A\elt wurde » 
ungeheure Menge Materie, welche oben aus dem Ofen f og> 
ganzlich zerstreut, ungeachtet ein sehr groBer ren cr 
seiben aus machtigen Stttcken Eisenerz und Kftlks u- 
bestand. Weder in dem unmittclbaren Ujnkreise noc 
auf den Dachem der nachsten Gebaude konnte 
auch nur das mindestc davon entdecken. Die Gicht 's

l ) M at w c ie ff ; Tóle dc fattage; Naturo de U couche 
protectriee oxvdee de la t61e de toiture. Bcv. • 
1914, 1. Mai, S. 479/S2.

a) St. u. E. 1912, 2. Januar, S. 25/fi.
*) C a rl E re m b e r t  F r e ih e r r  von  Moll: 

der Berg- und Htittenkunde. II. Band., S. 142, Sak -r- 
1S03.
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Ofcns, die nur 2 Fuli (=  O,(i m) im Durehmesser hatte, 
barst nicht, ebenso wen ig hat der Ofen Schaden erlitten.“

Wahrend bei der eben gcschildcrten ExpIosion keine 
3Icn.schenłeben zu beklagen waren, forder te der andero 
Cofali mehrere Opfer.

Dic „Łeipziger Zeitung“ vom Jahre 1804 berichtete 
unter dem 8. Oktober aus Klagenfurt: „Bei dem Schmelz- 
trerk in der U rte l1), in Mittel-KiŁrnten, hat sich vor 
w en igen Tagen folgende traurige Begebenheit ereignet: 
Man hatte den Schmelzofen, der erst ausgebessert und neu 
hcrgestellt war, nur zwei Tago vorher et was ausgewarmt 
und gleich am dritten Tage angelassen, wobei mitunter 
sehr feuchte Kohlen geattirzt wurden. Es sammelten 
sich dalier in dem inneren Ofen.sehaełite viele Wasser- 
darupfe, die, dureh hohere Temperatur zersetzt, ais

einem brennenden Hoize, In einem Augenblicke ent- 
ztindete sich mit einem Knalle das aus dcm Ófen stromendo 
brennbare Gas und schlug, da es durch den Schomsteio 
nicht entweiehen konnte, bei der Oeffnung der Gicht 
heraus u j k !  entflammte dic ganze Umgebung der H utte. 
Die unglOekliehc Frau hatte ein leichtes musselinenes 
Kleid an, das auf einmal in Flammen auflodcrte und in 
wenigen Augenblieken ganz vom Łcibc brannte. Sio 
fiel besinnungslos zu Bodcn, war buchstablich gebraten 
und starb nach 5 Btunden. Ilir Mann, der zu ihrer Rettung 
herbeieilte, verbranntc śeine Hande dermaOen, daB man 
zweifclte, sie wieder in brauehbaren Zu stand herstełlen 
zu konnen. Ein kleiner Knabe, sein Sohn, der sich nahe 
bei der Mutter befand, ist gleichfalls ein Opfer dieses Zu- 
falls geworden. Und so sind alłe tibrigen Anwesenden,

Abbildung 1. Elektrische Schrottpresse der Deutschen Maschinenfabrik A. CK, Duisburg.

^  asserstoffgas ausstromten2). Der Zufall wollte, daB
1 el^rne Ture tiber dem Kaminc versehlossen blieb, 

"eslialb (*k'se Luftart gezwungen war, bei der Gicht 
auszustromen und sich dort in der Atmosphare auszu- 
breiten.

Gewohnlich brieht die Flamme. wenn man den Ofen 
aufs neue anlaBt, nicht von selbst an der Mttndung des 

■ns aas* sondern muB durch einen flammenden Korper
angeziindet werden. Das sollte auch hier geschehcn.
Frau des Oberverwesers, der man zu ihrem UnglGck 

Ehre zugedaeht hatte , naherte sich dem Ofen mit

]) Ueber den Urtler FloBofen vgl. Dr. T>. B eck, 
Oeschichte des Eisens, III . Bd., S. 810.
. / g i l b e r t ,  in dessen „Annalen derPhysik“ , XX. Bd., 
. S* 256, tiber dicsenUnfall berichtet wurde, bemerkt 
in einer Anmerkung: „Nasse Kohlen geben bckanntłich 
In der Gltihhitze nicht WasserdGnste, son dem  Kohlen* 
â.Ńserśtoffgaą her, und dieses war das Agens bei dem 

folgenden traurigen Vorfalle.“

27 an der Zahl, worunter aich der EigentGmer des Werks 
befand, mehr oder minder beschadigt w orden. Siebzehn 
derselben haben besonders an den Augen gelitten, von 
welchen die wenigsten ihr Gesicht wiedererhalten dttrften/* 

Ueber einige weitere Hochofenesplosionen aus alterer 
Zeit berichtete das Januarheft der Annales des Min es 1841; 
einen kurzeń Auszug darans hat das Journal des Franklin- 
Institutes, 3. Serie, 3. Bd., S. 163/5, gebracht.

Otto Vogd.
Elektrische Schrottpresse.

Dic Tatsaehc, daB die reinen Martin werke haupt- 
sachlich auf den Bezng von fremdem Sammelschrott an- 
gewiesen sind, erklart die mit ietzterem zum Teil ver- 
bundenen Schwierigkeiten in der Verarbeąiu»g, da der 
Sammelschrott jede Einheitlichkeit in der Zusamraen 
setzung Yermissen laBt. Kleine Eisenteile mit solehen 
sperrigen Umfanges lagern unvermittelt zusammen, so 
daB sieh oft geringe Gewichte bei groBen Raumeinheiten 
ergeben. Dieser Umstand erschwert die Yerwendung der-
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artigen Schrotts im Martin ofon erheblich, da cinerscits 
der Transport des lose geschichteten Schrotts schwierig, 
zeitraubend und kostspiolig ist, anderseits auch die Char- 
gierkosten unerwfinscht wachsen, weil die Zahl der Be- 
schickungen des Ofens bei losem Schrott eine zu groBe 
wird. Das haufige Oeffnen der Bcschickungsttiren be- 
einfluBt die thermischo Ausnutzung des Ofens, und der 
erfahrungsgemaB gróBcro Abbrand steigert noch weiter 
dio Yerhttttungskostcn. Auch bereits auf dem Lager- 
platz sind sperrige, dunnwandigo Sttlcke in erheblichem

MaBe der Wertminderung durch Rosten ausgcsetzt. Fiir 
oin wirtschaftliches Arbeiten erschien deshalb Bchon lange 
die Paketierung des Sammelschrotts wiinschenswert. Dic 
Paketierung des Schrotts von Hand erwies sich indcsscn 
ais unzulśinglich und zu teuer, ebenso die Benutzung des 
Fallhammers, und auch die Anwendung hydraulischer 
Paketicrungspressen brachte nur in tochnischer Beziehung 
Besserung. In Bcrilcksichtigung des ho hen Anlagekapi- 
tala und des groBen Druckwasservcrbrauches ausgeftihrter 
hydraulischer Presse i ergeben sich liii ad el kos ten bis zu 
8 J L /t Eine d<sr.»rtig hohe Belastung der Herstellungs- 
kosten lieB jedoch die YerhUttung nicht zu, so daB der 
Wunsch dringeid wurde, etwas Besseres zu schaffen. 
Wirtschaftlicher sollen nach den Angaben der Deutschen 
Maschinenfabrik A. O. Duisburg elcktrische Schrbttpressen

arbeiten, von denen die genannte Firma 13 Sttick, zum 
groBten Teile im Auslande, zur Aufstellung gebracht 
hat. Die Schrottpresscn dieser Firma (vgL Abb. i und 2) 
sind in der Bauart verhiUtnisinaBig einfach. Sie be
stehen aus dcm eigcntlichen PreBkasten, den durch 
ein Querhaupt verbundenen seitlichon FUhrungen fttr den 
scnkrechten PreBstcmpel und je einem senkrechtcn und 
wagerechten Stempel mit den Antrieben. Der Antriebs- 
motor fur den senkrechten Stempel steht auf dem Quer- 
haupt und treibt diesen mit Gewindespindcłn, Zahnrad- 

und Schneckcnvorgelegen an. Der 
\s agerechte Stempel wird, gleichfalb 
mit Hilfe von zwei Scliraubenspin- 
deln und Stirnradvorgclegen, durch 
einen seitlicb von der Presso auf- 
gestelltcn Klektromotor angetrieben. 
Auf der dem wagerechten Stempel 
gegenuberliegenden Seite der Presse 
ist noch eine selbsttatige Klapptiir 
vorgesehen, die vor dem AusstoDen 
dos fertigen Pakeles aus dem Preli* 
kasten geoffnet wird. Die Antrieb- 
spindeln des wagerechten StciupeU 
werden nur auf Zug beansprucht. 
Der PreBkasten ist in seinem Inncrn 
an don dem YcrschleiB unterwor- 
fenen Flachen mit auswcchselbaren 
Platten versehen. Zwischen den Mo* 
toren und Triebwerken sind Rei- 

bungskuppclungcn eingeschaltct, 
welche die Motoren vor Ueber- 
lastungen und daa Getriebe vor 
Brtichen schfitzen. Das Materiał 
wird in die Presse durch Ftillkąsten 
gebracht, die entwodęr Yerschiebe* 
vorrichtungen besitzon oder ein- 
seitig heb- und senkbar ausgebildet 
sind. Nach der Fttllung des Preli- 
kastens wird zunachst der senk* 
recht arbeitendo Stempel auf den 
Schrott bis auf die gewiinschte 
PreBhóho niedergelassen. Hierauf 
wird der wagerechte Stempel vor- 
geschoben und das Materiał durch 
Prcssung in der Łangsrichtung gę- 
wissermaBen verfilzt, so daB die 
Paketc ohne Btindelung halt en und 
ein hohea Raumgewicht aufweisen, 
Nach Oeffnen der vorerwahuten 
AusstoBklappo wird das Paket bei 
Fortsetzung des wagerechten Stern* 
pelhubes ausgedrliekt. Dadurch, da£ 
der wagerechte Stempel kastcnfórniig 
ausgebildet ist, kann nach dem Aus- 

stoBcn des fertigen Paketes sofort mit der Neufullung des 
PreBkastens begonnen werden, ohne daB das Materiał durc i 
den zurUckgchenden wagerechten Stempel festgckleniwt 
wtłrde. Die Masehine wird in zwei Bauarten ausgefńhrt, 
liegend fUr Pakete von 100 bis 350 kg Gewieht, stehen 
fiir Pakete von 400 bis 1200 kg. Sehr groBe Pakete habca 
einen ungdnstigca EinfluB auf die Ofen halt barkeit gezci.i, • 
Die Leistungsfiihigkcit einer Schrottpresse hiingt >vesen- 
Uch von den ortlichcn Verhaltnissen ab. Nach Moglic i 
keifc ist die Anlage so anzuordnen, daB der Schrott un- 
m ittclbar von dem Eisenbahnwagen in den PreBkas 
gebracht werden kann, und das fertige S c h r o t t  paket vom 
PreBkasten sofort auf die B esehickungsm ulde gelangt. 
Ais Hochstleistung sind bis zu 90 t  in z e h n s t t t n d i g t r  

Schicht gepreBt worden.

A b b i l d u n g  2 .  E l c k t r i s c h e  S c h r o t t p r e s s e  J e r  D e u t s c h e n  M a s c h i n e n f a b r i k  A .  O . ,  D u i s b u r g .
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Aus Fachvereinen.
Schiffbautechnische  G ese ł l sch a ft .

Auf der diesj&brigen FrOh jahrsversammiung1) berich- 
tete u. a- Professor R. B au  m an n  uber 
Spannungen und Form&nderungen beim Nieten, nament-
lich im Hinblick auf das Entstehen von Nietlochrissen.

Nach seinen Ausfiihrungen haben die beim Nieten 
entstchendeu Spannungen und Formandcrungen ihro 
Ursache

1. in der Kraft bzw. Arbeit, die zur Erzeugung des 
Nietkopfes vervvendet wird, und in der Kraft, mit 
welcher der Nietkopf nach seiner Bildung auf die 
Bleche driickt,

2. in der Pressung, die das gluhende und daher weiche 
Nietmaterial auf die Lochwand auBert,

3. in der Erwarmung der Bleche.
Dafl ein zu starker SchUeOdruck, d. h. ein solcher, 

der uber den zur Bildung des SchlieBkopfes erforderliehen 
hinausgeht. schiidlieh wirki, ist bekannt; die Bleche 
erfahren dadurch mehr oder minder weitgehende Quet- 
schungen unter den Nietkopfen und erleiden ferner durch 
dieradiale Pressung des Nietmaterials hohe Beanspruchun- 
gen. Weniger untersucht war der EinfluB der Erwarmung. 
Nach den vorgenoinmenen Messungen hat sich noch im 
Abstand von 5 mm vom Lochrand eine Erhitzung des 
Materials auf 350 0 und mehr ergeben. Dali tatsachlich

*)' Ygl St. und E. 1914, 9. April, S. 636.

die Warmespannungen an den zuerst an den Beruhrungs- 
flachen der Bleche ais Zeiehen der Ucberbeanspruchung 
auftretenden Streckfiguren beteiligt sind, zeigt ein Yer- 
such von Professor Baumann, bei dem einmal kalto Nieten 
aus Bici und ais Gegenprobe warme Eisennicten eingezo- 
gen wurden. Bei 55 000 kg Nietkraft waren bei den 
Bleinieten die Streckfiguren noch nicht so deutlich erkenn- 
bar, wie bei 15 000 kg Nietkraft bei warmea Eisennieten, 
bei denen der SehlieBkopf noch nicht einmal ganz aus- 
gcbildct war. Eine weitere Gefahr der Erwarmung liegt 
nach Baumann darin, daB sie in den gefahrdeten Quer- 
sehnitten gerade dic Hohe der sogenannten Blauwarme 
erreicht. Hat das Materia! des Nietloches durch Yer- 
quetschen beim Stan zen oder Aufreiben bereits Yor- 
spannungen erhalten und einen gro Ben Teil seiner Zahig- 
keit eingebiiBt, so diirfto es nicht wundernehmen, daB 
die neu hinzutretenden Spannungen durch die Erhitzung 
beim Nieten leicht zur Bildung von Anrissen entweder 
schon beim Nieten selbst oder wahrend des Betriebes 
fuhren konnen.

Die diesjahrige H e rb s tv e rsa m m lu n g  der Gesełl
schaft findet am Donnerstag, den 19. Novembcr d. J., 
in der Aula der Kgl. Technischen Hochschule in Char- 
lottenburg statt. Die Tagesordnung umfaBt neben 
gesehaftliehen Dingen drei teehnische Yortrage, darunter 
einen Vortrag von Fabrikbesitzer K a rl S ch m id , 
Jjandsberg a. d. W.: „Bestrebungen zur Yereinfachung 
des Dampfmaschinenbaues“ .

Patentbericht.
D eutsche  P a ten ta n m eld u n g e n 1).

2. November 1914.
Kl. 10 a, W 45 395. Einrichtung zum Kilhlen von 

Koks mittels indifferenter Gase. \Varme-Verwertungs- 
Gesełlschaft in. b. H,, Siemensstadt bei Berlin.

Kl. 10 a, G 41 889. Gaszuleitung fiir Koksofen; Zus. 
z. Pat. 279 308. Heinrich GoBler, Herne i. W., Cranger- 
straSe 58.

Kl. 24 f, B 76 171. Wanderrost fur Innenfeuerungen. 
Karl Bnmner, Pardubitz, Bohmcn, und Fa. G. H. Weck, 
Dolau bei Greiz i. V.

KL 31 a, M 48 551. Auskleidujig fur Tiegel, Oefen
u. dgL zum Schmelzen von Metałlen. Maatschappij tot 
Łxploitatie van Chemische en Technische Uitvindingen 
Yorheen J. Th. Westermann, Bussum, Niederlande.

KL 31 c, B 70 525. Metałikem-Ueberzug zur Her- 
stellung von GuBstticken, insbesondere von Rohren und 
rohrenformigen Gufisttiekcn aus Metałlen, wio GuBeisen, 
Messing, Bronze u. dgl. Hugo Brosch, Wien.

Kl. 31 c, M 49 848. Verfahren zum GieBen von Ver- 
buDdblocken oder sonstigen GuBstiicken durch Ueber- 
cinandergieBen von zwei oder mehr Ycrschiedenen Me- 
tallen oder Metallegierungcn in einer eisernen GuBform; 
Zus. z. pat. 277 292. Franz Melaun, Neu babek borg bei 
Berlin, Kaiserstr. 38.

Kl. 31 c, P  31 478. Elektrisch betriebene Yorrichtung 
zum Putzen der Innenwandung von Blockformen o. dgl. 
Hermann Palm, Saarbrucken, Parałlelstr. 7.

KL 48 b, K 57 179. Yerfahren zur Herstellung von 
Alumuiiumtiberzugen auf Eisen und Stahl; insbesondere 
a-uf Ei^nblech, bei welchem Aluminiumpulver in danner 
Schklit auf den zu tiberziebenden Gegenstand aufgcbracht 
und dieser ałsdann erhitzt wird. Dr. Wilhelm Krumbhaar, 
^In-Ehrenfeld, Ottostr. 20.

*) Die Anmełdungen liegen von dera angegebenen Tage 
aa wahrend zweier Mona te fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Paten tam te zu B e rlin  aus.

x l y i. ,4

5. November 1914.
Kl. 7 a, D 30 185. Antriebsvorrichtung far unm ittel

bar durch Kegelriider angetriebene Walzen von Walz- 
werken. Deutsche Maschinenfabrik, A. G., Duisburg.

Kl. 10 a, Sch 47 377. Yerfahren und Yorrichtung 
żur Verhiitung yon Gasexplosionen in den Gasleitungen 
von Koksofen. Curt Schnackenberg, Essen a. d. Ruhr, 
Schónleinstr. 34.

KL 21 h, B 72 806. Yerfahren zur Herstellung des 
Futters elektrischer lnduktionsofen. Gtinter Briistlein, 
Jorpeland, Norwegen.

Kl. 48 b, H 64 984. Yorrichtung zur Herstellung 
gleiehmaBig dicker Metałł(tberzttgf> auf Eisen, Stahl und 
anderen Gegenstanden dureh Aufbiasen eines Gasstromes. 
Carl Heitmann, Hagen i. Westf., Kniestr. 4.

D e u tsch e  G eb ra uch sm ustere in tragun gen .
2. Novembcr 1914.

Kl. 10 a, Nr. 01S 132. Koksofcnittr. Hermann 
Seheifhaeken, Carnap.

Kl. 24 c, Nr. 018 073. Horizontal-Baustein iiir llcku- 
peraisren. Ofenbau Ges. m. b. H., Mnnchen.

Kl. 24 e, Nr. 018074. Vertikal-Baiistein fiir Reku- 
peratoren. Ofenbau Clea. ni. b. H., MOtichre,

Kl. 24 c. Nr. fil 8 127. Oas-Ringofen ohne Gaskanale 
unterhalb des OfenlwdeiM. Frań* Rauls, Coln-Lindeu- 
tlml, Lindenhurgerallee 41.

Kl. 24 c. Nr. 618210. Ga#rev«:j*ierventa mit im Oe- 
hiiuse umsetzbarer lluacliel. Maschinenbau Akt.-Gea. 
Tigler, Duisburg-.Meidericli.

Kl. 24 e, Nr. 618 064. Generator mit eingebauten Re
tort™. August Koch, Berlm-Wilmer9<!iii*f, Kaiscr-Alice 24.

Kl. 24 e, Nr. 618 121. Drebrost fiir Gaserzeuger mit 
rotierender Aschenschiissel. H. Goehti, Eerlin-Sehone- 
berg, Merseburgerstr. 9.

Kl. 24 e, Nr. 618 120. I)rehrost .Ga«eKteuger. Franz 
Rauta, Coln-Undenthal, Utidenburgeiallce 41.

Kl. 31 a, Nr. 618 252. Flamm-Schmeb.ofen fiir Oel- 
oder Gasfeuerung. Wilhelm BueB, Ilannoyer, Stader 
Cbanssec 41.

219
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Wirtschaftliche Rundschau.
Zentralstelle der Ausfuhrbewilligungen fUr Eisen- und 

Stahlerzeugnisse. — Um die an das Reichsamt des Innem  
zwecks Erlangung von Ausfuhrbewilligungen fiir Eisen < 
und Stahlerzeugnisse geatellten Antrage móglichst schncll 
zu erledigen, ist seitens des Reichsamts des Innem, ahn- 
lieh wie fiir mehrere andere Industriezweige, auf Antrag 
des y e r e in s  d e u ts e h e r  E is e n h t i t te n le u te  auch eine 
Zentralstelle fiir Ausfuhrbewilligungen fiir Eisen- und 
Stahlerzeugnisse eingerichtet worden. Die Zentralstellen 
werden von Yertraucnsmannern geleitet, welche die Auf- 
gabe haben, dio Antrage auf Ausfuhrbewilligungen ent- 
gegenzunehmen, ihre Entscheidung vorzubereiten und 
gegebenenfalls Yorsehliige zu machen. Ihre Mit wirkung 
dient in gleieher Weise den Interessen des Reichsamts 
des Innem  wie der beteiligten Kreise, indem sie eine sach- 
kundige Bearbeitung der Antrage sichcrt und eino Ge- 
wahr dafdr bietet, dali bei der Erteilung der Ausfuhr
bewilligungen den Wiinschen und Interessen der beteiligten 
Gowerbezweige, soweit angangig, Rechnung getragen wird. 
Ais Yertrauensmann fiir die vorgenannte Zentralstelle fiir 
Eisen- und Stahlerzeugnisse ist Herr Dr. J. R e ic h e r t ,  
Gcsehaftsfiihrer des Yereins Deutseher Eisen- und Stahl- 
industrieller, Berlin W . 9, Linkstr. 25 (Fernsprecher: 
Amt Lutzów, Nr. 6333), bestcllt worden. Der Tiitigkeits- 
U^reich erstreekt sich auf Alteisen, Eisenerze sowie alle 
Eisen- und Stahlerzeugnisse m it A u sn ah in e  der Ma- 
schinen und der Erzeugnisse der EisengieBereien. Die 
neue Zentralstelle ist bereits in Tiitigkeit.

D ie b e te i l ig te n  In d u s tr ie n  w erden  e rsu c lit ,  
von j e t z t  ab  e tw a ig e  A n tra g e  au f A u s fu h r
b ew illig u n g en , so w eit s ie  ftir  den  T a t ig k e i ts -  
b e re ich  d e r  Y o rg en an n ten  Z e n tra ls te l le  in F rag e  
kom m en , n u r  noch au ssc h lie B lic h  an  d iese  Z en 
t r a l s t e l l e  zu r ic h te n  und  n ic h t m ehr an  d as 
R e ic h sa m t des ln n e rn . N& here A u sk u n ft tiber 
d ie  fo rm e lle  B e h an d lu n g  d e r  A n tra g e  usw. w ird 
d u re h  d ie  g e n a n n te  Z e n tr a ls te l le  au f A nfrage  
g e rn  e r te il t .

Einschr&nkung des Ausiuhrverbotes fur Qualit&tsstahl.
— Dureh einen ErlaB des Reichsamtes des Innem  ist 
die A u sfu h r a lle r  S p e z ia ls ta h le  in Rohblocken und 
Halberzeugnissen mit Ausnahme von Nickel- und Nickel
chromstahl fre ig eg eb en , Halberzeugnisse aus Nickel- 
und Nickelchromstahl diirfen ohne weiteres ausgefiihrt 
werden, soweit sie bis zum 1. September 1914 hergestellt 
sind; fiir spiiter hergestellte bedarf es nach wie vor der 
(Jenehmigung des Reichskanzlers (Reichsamt des Innem) 
fiir jeden Einzelfall. Die Ausfuhr von Rohblocken von 
Nickel- oder Nickelchromstahl bleibt unbedingt verboten.

Bei jeder Spezialstahlsendung nach dem Ausland ist von 
der zustandigen Handelskammer auf dem Ausfuhr- 
Anmeldeschein zu bcscheinigen, daB es* sich nicht um 
Nickel- oder Nickelchromstahl, bzw. daB es sich um bis 
zum 1. September 1914 hergestellte Halberzeugnisse 
aus Nickel- oder Nickelchromstahl handelt. Die Ueber* 
zeugung von diesen Tatsachen hat sich die Handelskammer 
dureh Vorlage von Geschafts-, Lager- und dergl. Biicheru 
oder in sonst geeignet erscheinender zuverlassiger Weise 
zu Ycrschaffen.

Deutsche Verwaltung des Erzbeckens von Longwy und 
Brley. — Das das Erzbccken von Longwy und liriey um- 
fassende franzosische Okkupationsgebiet ist dureh Anord- 
nung des Reichskanzlers unter deutsche Zivilverwaltung 
gestellt worden1). Mit der Verwaltung unter dem Befehl 
des Gouverncurs von Metz, Generals der Infanterie 
von O ven, wurden der liczirkspriisident von I^othringen, 
Freihcrr von G em m in g en -H o rn b erg , und miter 
diesem die Kreisdirektoren von Metz, von Loeper, 
und von Diedenhofen-West, B o s te tte r ,  beauftragt. 
Dio Bearbeitung der Angelegenhciten der ZivilvenvaltUDg 
des Okkupationsgebiets beim Gouvernement wurde dem 
Regierungsrat L ic be r m ann  tibertragen. Fiir die Erz- 
gruben und Hattenwerke in diesem Gebiete ist eine be
sondere Schutzvcrwaltung eingerichtet, die die Sicherung 
der teilweiso verlasscnen oder mit ungeniigendem Persoual 
angetroffenen Werke und Gruben tibemommen hat und 
besonders fiir den Fort betrieb der Wasserhaltung aorgt, 
u rN den wertvollen Grubenbereich vor dem Yersaufeii 
zu senutzen. Die Schutzverwaltung ist unter dem Bezirta- 
priisidenten dem Bergrat Dr. K oh 1 m ann, dcm Berg- 
meister H o en ig  und dem Bergasscssor H orten iiber- 
tragen. Zur Beratung des Gouvemeurs in Angelegenhciten 
der deutschen SchutZYerwaltung ist ein stiindiger in- 
dustrieller Beirat aus Yertretern der deutschen Schwer- 
industrie berufen, die an dem franzósischen MinenbesiU 
stark mit Kapitał beteiligt ist. Der Beirat besteht aus dem 
Kommerzienrat liOUis R o e h lin g  (Saarbriicken), dem GeK 
Kommerzienrat von O sw ald (Koblonz), dem General- 
leutnant von  S c h u b e r t  (Berlin), dem Geh. Koni- 
merzienrat K ir  do r f (MOlheim-Ruhr), den Kommerzien- 
riiten S p rin g o ru m  (Dortmund) und K loeckner (Duis
burg) und dcm Bergrat F r ic lin g h a u s , Mitglied des 
Direktoriums der Firma Fried. Krupp in Essen.

Koksbestellungen des Fiskus fur Lokomotivfeuerung.
— Wie fiir die Monate September und Oktober 1914 hat 
der preuBisehc Fiskus dem R h e i n i s c h - Westfiilischen 
K o h le n -S y n d ik a t  auch ftir den Monat Novembcr die 
Lieferung von 100 000 t Koks aufgetragen.

Actiengesellschaft Brcmerhtitte zu Weidenau. — Wie
der Ges chaf ts ber ich t  fiir 1913/14 ausfiihrt, hat sich das 
Ergebnis infolge der veranderten wirtschaftlichen I^age sehr 
ungOnstig gestaltet. Erheblich verschlechtert wurde es aber 
auch dureh dielnbetriebsetzungssehwierigkeiten im neuen 
(Jrobblech walz werk, die sich dadurch umfangreieher ge- 
stalteten, dafi wesentliche Teile des GrobbleehgerOstes 
zwecks Yerstarkung erheblicher Abanderungen bedurften 
ferner dureh den infolge Umbaucs des Hiittenhainschen 
Walz werks nur bruehsttickweisen und unter groBen Un
kosten zu ftihrcnden Feinblechbetrieb. Im  Durchschnitt des 
Berichtsjahres wurden wie im Yorjahre rd. 920 Personen be- 
wchiiftigt. Der Gesamtumsatz betrug 7 957 831 M gegen
11 927 353 im Yorjahre. Fur Neuanlagen und Neuan- 
*chaffungen wurden insgesamt 1 284 499,37 JC aufgewandt.

1) VgL „Deutseher Reichsanzeiger“ 1914, 2. Nov.
2) Der sich aus der Zusammenlegung der Aktien 

ergebende Gewinn von 972 2S4,30 ist wie folgi ver- 
wandt worden: 447 284,30 JC Abschreibungen, 75 000 .K 
Riicklage fiir Abbruch und Yerlegung von Werksanlagen,

tu i* 1910/11 1911/12*) 1912/13 |

3 000 000 3 300 000 3 300 000
Anlelhe-ScbuM . . . . 1068 000 124 000 1 000 000

51 4flT 200 0001
Ręłrleb.sg«*winn . . . . 7*3 96r» 1 225 222 1 54 5 27$!
Allgemelne Unkosten,

122 497Zinsen usw. . . . . 233 191 126 509
Abschreibungen . . . . 279 287 950 200 814 376
R B e k la g e ......................... 130 000 — *“  ' |
Hochofenerneueruugs-

f o i u l s .......................... 50 000 —
K e tn g e w jn n ..................... 51 487 148 513 608 405
Kelnsrewinn elnsehL. Vor-

808 405200 000
Kiickstellung; fur Talon-,

45 000'W «bnk««r usw. . . — *—
Kttckstg. f. W erkserneuer. — — 150 000
Tantiem *n u. Belohnungcn — — 65 405

— ; — 198 000
% ..................... — ; 6

• • " * ............................... M 4S7 200 000 350000

1913/14

230 000 J t  fUr die Riicklage, 150 000 Jt f f l r  d e n  Hochofen- 
e ra eu e ru n g sb estan d  u n d  50 000 Ji fiir den  Delkredereioncs.
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Aktien - Gesellsehaft Diisseldorfer Eisenbahnbedarf 
vorm. Carl Weyer & Co. zu Diisseldorf-Oberbilk. — Nach 
dem Geschaftsberieht des Yorstandcs waren im Betriebs- 
jahre 1913/1914 die Auftrage und dementsprechend auch 
die Ablieferungen geringer ais im Yorjahre. An fertigen 
Fabrikaten wurden im Berichtsjahre fttr 8 544 240,35 JC 
abgeliefert gegen 8 955 39(5,22 JC ira Yorjahre. Auch der 
Auftragsbestand ist kleiner; er betrug am 1. Juli 1914 
G 309 076,80 M und erhohte sich bis zum 30. Oktober auf 
0351050,80 JC gegen 7 517 278,70 JC zu der gleiehen Zeit 
des Vorjabres. — Seit Ausbruch des Krieges sind neue 
Auftrage fast gar nicht mehr eingegangen, und da auch 
dkdiesjahrigeHerbstausschreibung derprcuBischen Staats* 
hahnen sehr viel kleiner ist ais in den Yorjahren, so ist die 
Gesellsehaft kaum in der Lage, ihre durch die Mobilmachung 

stark yerminderte Arbeiterschaft zu beschaftigen.

io A

[ i k t i e u i a p i t a l . . ,

: Yortrag...............
| Z in se n , M i e t s e in -  

) u a h m e u  u m w . . .

| B e t r ie b s g e w ln n  . .

jU n jt o s t e n  . . . .
■ A b s c h r e ib u n g ^ u  . .
j R e in g e a rta n  . . .

j R e iiłg e w in n  e l o s ć h l .  
i Y o r t r a g  . . .  .

i B e a m t e n - u . A r b e it e r -  

| T J n t e r s t U t a u n g s *
| b e st a n d  . . . .

i i r b e L t e r - P e a s io n s -  
b e st a n d  . . . ,

jS r i& g s rU c k la g ę  . .
! T a n t ie m ę  . .  .

D h -ld e n d e  . .

Tortrag.

1910/11 1911/12 1912/13 1913/14

3 600 000 3 600 000 4 500 000 4 500 000

57 963 57 714 61 182 65 392

75 761 
943 056

96 897 
528 724

52 718 
1 001 593 

413 296 
108 161 
532 853

61 751 
1 231611 

415 268 
121417 
756 678

86 065 
1178 110 

426 295 
119 096 
718 784

586 886 590 567 817 860 784 176

15 000 
10 000

15 000 
10000

30 000 
20 000

30 000 
20 000

—
35 972 

468 000 
1»

57 714

36 385 
468 000 

13 
61182

54 468 
») 576 000 
*) 16 

65 392

50 000 
43 878 

495 000 
11 

145 298

Cóln-Mlisener Bergwerks-Actien«Verein, Kreuztal. —
Dęm Geschaftsberieht der Direktion fttr 1913/14 zufolge 
niachte der im letzten Berichte bereits erwahnte Riick- 
gang auf dem Roheisenmarkte weitere Fortschritte. Die 
Jioheisenpreisc wurden wesentlich herabgesetzt und 
die Erzeugung eingeschrankt. Infolgedessen muBte im 
itember v. J .  auf der Krcuztalcr Hochofenanlage der 
Hochofen II aufier Betrieb gesetzt wrerden.' Auf der K rcuz  * 
ta le rH ochofenan lage  wurden 76 616 (i. V. 99 890) t  
Hoheisen erzeugt. Der Versand betrug 75 169 (111 679) t.

-r Hochofen 11, der etwa 11 Jahre ununterbrochen in 
wtrieb gewesen ist, wird einer Neuzustellung unter- 
"orfen. Dio G rube S ta h lb e rg  fórderte 107,6 (124,5) t 
J W e ,  1587,5 (1995,9) t  Zinkblcnde und 34472 (33320) t 
^patefeenstein. Die Gewinnung von Zink- und Bleierzen 
ging weiter zuriick und wird im kommenden Jahre ganz 
zum Erliegen kom men. In der 400-Metersohle wurde 
ein im Streichen zwisehen Stahlberg und Schwabengrube 
jiegendes neues Spateisensteinmittel von etwa 1 m Machtig- 
keit und 40 m Lange angefahren. In gróBerer Teufe kann 
dieses Gangmittel fur die Entwicklung der Grube von 
Bedeutung werden. Beim weiteren Yerteufen des Blind- 
schachtes wurde mit der Ausrichtungsstrecke in der 
400-3{eter*ohle nach Schwabengrube zu ein Spateisen
steinmittel von 5 m Miichtigkeit angetroffen. Ob es sich 
•uerbei um ein neues Gangmittel oder um die ins Liegende 
jerworfene Schwabengrube, die der Projektion nach erst 
bei. etwa 40 m weiterer Ausquerung in siidostlicher Rieh- 

■tung Yorłiegen miiBte, handelt, kann erst die weitere 
Untersuehung kliiren. Die Kreuztalcr Hochofenanlage 
»teht gegen das Vorjahr um 114 069,83 JC hoher z u Buch. 
h* bandelt sich hierbei um Ausgaben fUr N eu b a u t en tind 
die Zustellung des Hoehofens Nr. II. Der Kriegsausbrach 

 ̂ zu wesentliehen Betriebseinschrankungen gefO-hrt,
, jedoch war es der Gesellsehaft moglich, den Betrieb sowo W 

<fer Kreuztaler Anlage ais auch der Grube Stahlberg in 
wschranktem MaBe aufrecht zu erhalten.
4. *) AuBerdem 8 % =  72 000 JC Dividende auf
«M)0Q0 JC halbberechtigte neue Aktien.

ln A 1910/1t 1911/12 1912/13 1913/14

Aktienkapital . . 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Anlelhen . . . . 2 000 000 2 000 000 2000 000 2 000 000

Verlu»ft?ortrag . . 177 749 466 565 712 614 346 672
BetriehsgewJmt , . 
Yerfftllene

51 884 105122 734 389 494 120

Dirtdeiide . . 468 600 675 365
Unkoslen . . . . i n 181 772 169 122 i£0 840
Anlelhezlnsen . . !łO 000 90 000 90 000 90 000
Abachrelbungen 80000 80 000 110 000 100 000
Reingewinn . . . --- 365 942 183 644
Y erlust. , . . 288 816 246 049 — _
Verlu»tvortraq . . 466 565 712 614 346 672 163 028

Deutsch-Luxemburglsche Bergwerks- und Htttten- 
Aktiengesellschaft zu Bochum. — Dem Berichte des Yor* 
standes tiber das Geschaftsjahr 1913/14° zufolge brachte 
das Berichtsjahr in allen dureh Verbande nicht gesehDtzten 
Erzeugnissen der Werke Tiefstandpreise, wie sie unter 
Berttcksichtigung der gestiegenen Lohne und Rohstoff- 
werte bei keiner frttheren Absehwachung der Gęschafts* 
lage beobachtet wurden. Diese ungtlnstigen Verluiltnisse 
haben das Gewinnergebnis beeintrachtigt. Durch tech- 
nische Yerbesserungen und Erhohung der Erzeugung 
konnte der Preisfall nicht fiberall ausgeglichen werden. 
Mit Riicksicht auf die kriegerisehen Yerw icklungen erachien 
es der Gesellsehaft geboten, den zur Zahlung einer jnaBigen 
Dividende unter normalen Yerhiiltniss<m ausreichenden Ge* 
winn zur giinzlichen Abschreibung der Unkosten der An- 
leiliebegebung und zu einer Rtickstellung von 6 500 000 JC 
zu verwenden, um auBergewohnliche Kriegsverluste, sei es 
an den Werken, sei es an den Forderungen, insbesondere 
an das feindliche Ausland, zu decken. Wichtige Teile 
der Betriebe in Differdingcn, Rlimelingen und St. Ingbert 
liegen seit Ausbruch des Krieges ganz still. Im ilbrigen 
sind alle Werke des Untemehmens vollkommen unbe- 
rOhrt, so daB sie jederzeit den vollen Betrieb wieder 
aufnehmen konnen. Die Saar- und Mosel-Bergwerks- 
Gesellschaft in Karlingen hat ihren AbschłuB noch nicht 
veroffentlicht. Mit ROcksicht auf den Kriegszustand, 
unter dem die Zechen dieser Gesellsehaft infolge ihrer

191J/14
t

1912/13 |
t ' I

A b te ilu n g  B o c h u m :
——------------ j

5531 157 i 5 091 2<> 1'
Koks ................................... 2 089 469 2 115 167!
B r i k e t t s .............................. j 514 429 380 619
Nebenerzeugnisse . . . . j 77 797 69 901 i
Ziegelsteine . . . .  Stek. ]16 876 78017 687 149;

i D if f e rd in g e r  H u t te n -
w e r k e :
Minette . . . . . . . .  j 2121 382 i 2 109 108!

664 285 632 764
Roh blocke . ......................1 537 353 525 044
Walzerzeugnisse1) . . . . j 521 321 520 433

i D o r tm u n d e r  U n io n  e in -  j
j sc h lie B lic h  H o r s t :

E r z e .......................... i 43 015 44 060
Eisenstein .. # . . . . . .  . 130 994 126 835
R o s t s p a t .............................. 40 577! 39 820
Roheisen ............................... 404 153: 378 923
Stahl ...................................] 514 234 468 337;
Walzerzeugnisse1) . . . . 1 538 787 471 717j

F r ie d r ic h  - W ilh e lm s-
H u t t e 2) :

246 892 232 0461
Nebenerzeugnisse . . . .  i 9 231 7 740

*) Yersand einschlieBlich Eigenverbrauch in lioh- 
stahl tonnen.

*) Angaben iiber sonstige Erzeugnisse liegen nicht vor.
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Lage besonders zu leiden gehabt haben und noch leiden, 
diirfte auch ftir das abgelaufene Jahr von der Yerteilung 
einer l)ividende Abstand genommen werden. — Die Riime- 
linger Gesellschaft. wird eine Dividende von 10 %  zur 
Verteilnng bringen. Die Gewerkschaft Tremonia hat im 
Gesehaftsjahr 1913 einen UeberschuS von 326 598,28 X  
erzielt. Hiervon sind 26 598,28 X  zur Herabminderung 
der Unterbilanz aus den Yorjahren und der Rest von 
300 000 X  zu Abschreibungen verwandt worden. — Ueber 
die wichtigeren Fórderungs- bzw. Erzeugungsziffem der 
einzelnen Betriebsabtoilungen des Unternchmens gibt 
yorstehende Zahlentafel (8. 1723) AufschluB.

Auf den N o rd seew erk en  in E nu len  konnte die 
erste Hellinganlage iu Betrieb genommen werden. Der 
Umsatz betrug 1 989 000 X ; der Auftragsbestand Ende 
des Geschaftsjahres 7 000 000 X  gegen 3 650 000 X  im 
Yorjahre. In der folgemlen Zahlentafel sind die AbschluB- 
zahlen des Unternchmens sow io Angaben iiber die Yerwen
dung des Reingewinns wiedergegeben.

in  .% 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14

A k t ie n k a p i ta l  . . 100 000000:130 000 000 130 (HM) 000 130 000 000
A n ld h e - S e h u ld  . . 60 040 885 57 090 530 57 140 555 85 U l  433

Y o rtra s r  . . . . 550 985 553 508 567 221 535 800
Ite tr le b s iib e rH cb u O  . 22 780 331 25 638 360 32 431 832 28 544 476
Iły p o th .-O b llfę .-Z In s . 2 245 435 2 515 658 2 459 305 2 663 226
S te u e r n  . . . . 1 OSO os * 1 461 305 1 083 158 1 493 600
A b s c h re ib u n g e n 9 000 000 10 000 000 16 113 223 16 000 000
l i e ln g e w ln n  . . . 
K r ln g e w ln n  e ln a c b l.

10 404 S U 11 661397 12 776 147 8 3*7 650

Y ortras? . . . .  
K U ck i. f .  T a lo n -  u .

10 955 797 12 214 905 13 343 369 8 923 450

W e b rs tp u p r  . . 
A b sc h re ib u n g - f u r

100 IW 200 000 350 000 500 000

K u r s f e r lu s te  . . — — *}l 324 371
K r le g s r i ie k la g e  . . — — _ 6 500 000
T a n tit^ m e n  . . . 402 289 447 684 

11 000 000
457 569 126 000;

12 000 000
_ |

O.'p  /o  • 11 W *)10 0
Y o r tr a ę  . . . . 553 5OS 567 221 535 800 473 079!

Eisen-Industrie zu Menden und Sch werte. Aktien- 
Gesellschaft, Sch werte. — Dem Berichte des Vorstandes 
iiber das Gesehaftsjahr 1913/14 zufolge erfuhren die 
Preise fiir Walzfabrikatt* trotz der verhaltnismaBig 
nicht unbefriedigenden Beschaftigung einen weiteren 
Rtickgang. Die I-age des Drahtgeschaf tes war un- 
befriedigend. In einzelnen Drahtsorten lieO die Beschalti-

la JL 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14 j

Aktienkapital . . . .  
| TelUcbuldreriłohrcl-

«) 4 866 000 4 530 000*4 530 00014 530 000 :

bungen .......................... 1 232 000 l 197 000 l 147 000} 1 097 000 j
Y o rtrag ................................ 15 492 21 703 58 469
B etrleb^ew lnn . . . . 434 929 698 173 833 692 582 562

j Zlnagewlnn usw, . . 
Handlung>unkosten,

105 619 59 307 42 338 —

/In sen  usw. . . . 189 389 175 385 200 005 215 846
Abaehreibuaęen . . . . 78 400 194 532 279 360 286 140
Talonsteuernicklage , . — — 8 500 7 100
K e ln g e w ln n .....................
Helnęewinn einschl. Vor-

292 759 387 563 388 166 73 470

................................ 292 759 403 055 409 869 131 945
Sonderabschrelbungon — — 212 000 —

H u c k la g t- .......................... 5 t 6<18 81 330 — —

D elkrederebestand . . . — — — 25 000
Tantiema . . . . . . 22 629 28 222 3 500
D łr ld e n d e .......................... *> 200 OOO 27180*:) *)0 0

ia %  . . . ») 5 6 *;0 0
15 492 21 703 58 469 106 945

1) Auf das dividendenberechtigte Aktienkapital von 
100 000 000 X .

2) 20 000 000 X  jungę Aktien erhalten 5 %.
3) Einschl. Kosten der 25-Millionen-Anleihe.
4) Davon 4 000 000 X  Yorzugsaktien.
6) Auf die Yorzugsaktien.
“} Der urspriinglich fiir eine Dividende von 3 %  

Yorgesehene Betrag von 135900 Jc ist im Gesehafts- 
jahre 1913/14 zur Halfte verrechnet und der Rest 
auruekgestellt worden.

gung zu wunschen iibrig. Das Geschaft in Drahtstiften 
litt sehr unter den niedrigen Preisen. Um die Erzeugung 
des Stahlwerks mit der Leistungsfiihigkeit der bestehen- 
den Walzw erksanłagcn in Einklang zu bringen, wurde 
der Ban von zwei neuen Martinofen beschlossen und deren 
Errichtung begonnen. Der Betrieb yęrlief ohne Storung. 
Die J o h a n n c s h i i t te ,  deren Betrieb seit Jahren mit 
empfindlichen Yerlusten Yerkniipft war, wurde Ende 
Januar 1914 infolge eines den Yerkauf der Beteiligung 
darstellenden Abkommens mit dem Roheisen-Yerband 
stillgelegt und die Anlagen groBtenteils zum Abbruch 
verkauft. Der Erlos ans diesen Yerkaufen Ubersteigt 
den Buch wert der beseitigten Anlagen um etwa 300 000 .<4. 
Der Betrieb der Johanncshiitte ergab einen Verlust von 
189 453,75 X .  Auf Grube Jakobskronc wurden dic Auf- 
schlieBungsarbeiten fortgesetzt.

Eisen- und Stahlwerk Hoesch, Aktlengesellschaft. 
Dortmund. — Nach dcm Berichte des Vorstandes tiber das 
Gesehaftsjahr 1913/14 brachte der Verlauf des Jahres 
keine Besserung, vielmehr gingen dic Preise w eiter zuriick 
und erreichten fiir Stabeiscn und Bleche im letzten Yiertcl 
des Geschaftsjahres einen so niedrigen Stand, wie er seit 
vielen Jaliren nicht zu verzeichnen war. Der Riickgang 
vollzog sich auch auf dem gesamten Auslandsmarkt. 
Die Preise der Rohmateriałien sanken indessen nicht den 
niedrigen Preisen der Fertigfabrikate entsprechend, und 
da auch die Herstcllungskostcn nur in gcringeni Malie 
vermiiulert werden konnten, so gestaltetc sich das Ver- 
haltnis der Selbstkosten zu den Verkaufspreisen so un- 
giinstig, wic kaum jem ais zuvor. Die Erzeugung der Stahl- 
werke der Gesellschaft ging um rd. 12 000 t gegen dw 
Vorjahr zuriick. Mit Rticksicht auf den schwacher ge* 
wordenen Roheisenbedarf wurde einstweilen davon ab- 
gesehen, den zweiten Hochofen der neuen Anlage anzu- 
blasen. Der BeschluB der auBerordcntlichen General* 
versammlung vom 16. April 1914, das Aktienkapital 
d u rc h  A u sg ab e  von  8 Mili. X  n eu er A ktien zu je 
1000 X  au f 28 000 000 X  zu c rh ó h en , wurde du r#  
gcftlhrt. Die Betriebe blieben vor gróBeren Unfiillen 
und Storungen bewahrt. Die beiden Schachtanlagen 
K a is e rs tu h l  I und  II forderten 1432052(i. V. 1490345)t 
Kohle und erzeugten 600 067 (561599) t  Koks. -  Auf 
dem H ti tte n  w erk  in  D o rtm u n d  erzeugte die Hoch- 
o fe n a n la g e  528 118 (463 046) t Roheisen; die Stahl- 
w erke stellten 600 046 (612 384) t Rohblocke her. In 
den Walzwerken, insbesondere dem Blechwalzwerk, 
gelangte eine Reihe vori Umbauten und Yerbesserungen 
zur Ausfiihrung. In der Hoch ofenabtc ilu ng wurden dic 
letzten Arbeiten an der neuen Anlage beendet, eine Anstalt 
fiir Entnahme und Verarbeitung von Erzprob<“n errichtet 
und der Bau einer Drehofen-Anlage zum Sintem von 
Erz en begonnen. Die Drahtverfeinerungs* Anlage wurde 
in Betrieb genommen, fiir die Bcarbeitungswcrkstatten 
eine Reihe von Werkzeugmaschinen neu beschafft. 
den Yerkehr mit der Zeche Kaiserstuhl I wurde eine 2 \i km 
lange Seilbahn gebaut und in Betrieb gesetzt. Łernei 
wurde ein neues Yerwaltungsgebaude errichtet, da* 
gegen Ende des Geschaftsjahres bezogen wurde. knd 
lich wurden mehrero Grundsttteke, zum Teil mit au • 
stehenden Hausem, envorbcn und einige Dienstuoh- 
nungen fiir Betriebsbeamte neu gebaut. Insgesamt wurden 
10 785 308,99 X  verausgabt. — An E iscn  ba hnfrachten 
fiir eingegangenes Rohmaterial wurden 5306 887, 
(5 164 255,63) X  verausgabt. Der Gesamtbetrag der tot 
den Htitten- und Walzwerken berechneten Erzeugnissf 
betrug 62 882 182,49 (70 306 600,55) X .  An Steuerj 
Yersichenmgsboitragen usw. hatte die Geselbei
2 430 032,76 X  zu zahlen. — Durch die Mobil machu ag 
wurde ein groBer Teil der Angestellten und Arbeiter *u 
den Fahnen einberufen. Da auBerdem der Ei^nbahu 
verkehr drei Wochen hindurch fast ganzlich ges per 
war, erlitten siimtliche Betriebe erhebliche Storungen- 
Diese konnten allmahlich soweit behoben werden, 
Kohlenforderung und Stahlerzeugung im Septesi r 
etwa drei Funftel des fruhereu Monatsdurchsclia«tts
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erreiehten. Dic Gesellschaft hofft, in iihnlicher Weise 
weiter arbeiten zu konnen.

In JC 1910/11 1911/12 1912/13
i

1913/14 j

1 Akttenkapital . . 10 800 000 ‘JO 000 000 20 000 000 28 000 OOO '
j Anleihen . . . . t; 051600 6 386 665 4 902 160 8 596 060

| Yortrag . . • • 988 77f> 1 204 338 l 263 851 1 386 600
j Betriebsgewlnn . • 
j Eeseit.u.Verłe?. votj

9 101 690 10 512 924 13 102 639 9 056 361

Werkt-n . . . . 1 500000 1 800 000 1 200 000 —
| Abschreibungen . . 2 917 123 3 133 945 4 504 434 4 252 176
; Reingewinn - . . 
Eeingewinn einscbl.

4 684 567 5 578 979 7 398 205 4 804 184:

Yortrag . . . . 5 673 344 6 783 317 8 662 057 6 190 785!
RUcilage . . . . _ 291 465 130 000 14 180;
TalousU1 uc rrUcklag e _ 50 000 150000 —
Wchrsteuer . . . _ — 300 000 —
l)iv.-iirganz.-Best. . 
Beamten-Pensions-

500 000 200 000 1 000 ooo —

kasse....................
Unterstiitzungs-

150 000 200 000 150 000 —

kassen . . . . 150 000 300 000 300 000 200 <KK»
331 001 445 456 277 600

Dividende . . . . 3 360 000 •) 4 147 000 
*) 22

4 800 000 *) 3 000 000
.. % • . . 20 24 15

Yortrag.................... 1 204 338 1 263 851 1 386 600 2 699 004

Hochfelder Walzwerk, Aktien-Verein, Duisburg. —
Nach dera Berichte des Yorstamles war die Gesellschaft 
ini Geschafts jahro 1913/14 durch weg befriedigond be
schaftigt, wogegen in den Verkattfspreisen wegen des 
scharfcn Wettbewerbs ein kleiner RUckgfthg eingetreten 
»t. Der Rohgewinn betriigt 93 556,11 JC. Nach Abzug 
von 32 106,08 JC allgemeinen Unkosten und 13 800 JC 
Abschreibungen verbleibt einschlieBlich 15 464,63 JC Vor- 
trag aus 1912/13 ein Reingewinn von 63 114,66 X .  itier- 
ron sollen 6200 der Riicklage ftberwiesen, 2500 JC ais 
Tantiemcn an den Aufsichtsrat und zu Verg(itungen und 
2U00 X  zu KriegsunterstUtzungen yerwendet, 38 160 JC 
ais Dividende (18 % wio i. V.) verteilt und 14 254,66 X 
puf neue Rechnung vorgetragcn werden.

Hochofenwerk LUbeck, Aktlengesellschaft in Herren- 
wyk bei LUbeck. — Nach dcm Berichte des Yorstandes 
stand das Gescluiftsjahr 1913/14 unter dem Zeichen 
der niedergehenden Preis- und Absatzvcrhaltnis.se des 
Eisen-, insbesondere auch des Roheisenmarktes. Wenn 
gleichwohl ein befriedigendes Ergebnis erzielt wurde, 
so war dies nicht zuletzt den modemen Betriebseinrich- 
tungen des Untemehmens und der planmaBig durcbge- 
fOhrten zweckmaBigen Verwcndung und Weitervcrarbei- 
tung der Neben- und Abfallerzeugnisse zu yerdanken. 
Wahrend im ersten Halbjahr 1913 der Vcrsand des Roh- 
eisenverbandes noch 96,8 %  dcrBeteiligungsziffererrcichte, 
fteler im zweiten Halbjahr auf 86,8 %  und im ersten Halb- 
jahr 1914 auf 75,3 % , so daB die Gesellschaft in diesem 
Geschaftsjahr nur einen Absatz von 81 %  der Beteili- 
gungsziffer erreichte. Dementsprechend war auch dio 
Beschaftigung der Hochofen sowie der damit im engsten 
Zusaninienhang stchenden Anlagen zur Gewinnung und 
Wrwertung der Nebenerzeugnisse ungenugend, um so 
mehr, ais auch die volle Beteiligungsziffer im Jloh- 
eiseuYerband nicht der Leistungsfahigkcit des Werkes 
entspricht. Um diese Yerhiiltnisse in der Zukunft gOnstiger 

gestalten, schloB die Gesellschaft einen zchnjahrigen 
P ach tv ertrag  m it d e r A k tie n g e se lls c h a f t  Ro- 
landshtStte, Weidcnau a. d. Sieg* ab, wodurch sie das 
freclit erhielt, (iber die Verbandsquote der Rolandshiitte 
in Hohe von 49 200 t  zu yerfUgcn um die Liibccker An- 
iagen gegebenenfalls z w eckent s pr eehen de r auszunutzen. 
Ihitch. die im vergangenen Jahre ausgefiihrten Erweite- 
rungs- und Neubauten ist das gro Be Bauprogramm des 
^uternehmens vorliiufig zum AbschluB gelangt. Infolge des 
Besitzes ausrechender Bestandean Uberseeischen Schmelz- 
niaterialien halt die Gesellschaft den Hochofen betrieb, 
seit Kriegsausbruch, wenn auch in beschriinktem Umfange,

l) 22 % von 17 700 000 X  und 11 % von 2 300 000 X .
’) Yon 20000000 JŁ.

auf recht und auch die mannigfachen Nebenanlagen 
konnen in einem angemessenen Umfange weiter betrieben 
werden. Dio Fortftthrung des Betricbes ermoglicht es, 
nicht nur alle Arbeiter, soweit sie nicht zur Fahne ein- 
berufen sind, sondern auch neue Krafte unter den bis* 
herigen LohnvcrhaUni.s.sen zu beschaftigen. Hochofen I 
wurde wegen Neuzustellung am 19. Noyomber 1913 auBcr 
Betrieb gesetzt und erst am 21. April 1914 wieder ange- 
blasen. Die Erzbrikettierungsanlage und die Kupfer- 
htitte sind in Betrieb genoramen. Beide Anlagen arbeiten 
zufriedenstcllend. Ycrsandt wurden an Roheisen, Koks, 
Nebenerzcugnisson, Zement und Schlackenziegeln rd. 
253 000 t ;  der Gesamtwert dieser Erzeugnisse einschlieB- 
lich des Erloses aus Gaslieferungen an die Ucbcriandzen- 
trale und Leuchtgas an LUbeck betrug 13 287 765,69 X ;  
die Durchschnittszahl der beschiiftlgten Arbeiter betrug 
944, an Lohnen wurden 1 470 287,50 X  Yerausgabt. 
An Rohmaterialien, Erzen, Kalkstein und Kolden wurden 
sec warta 608105 t durch 309 Dampferladungen und
3 Leichter herangeschafft, aus dem Inlande wurden mit 
der Eisenbahn und auf dem Wasserwege 35 515 t  bezogen.

iu ,4! 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14

Aktienkapituł . . . 6 000 000 8 500 000 8 600000 8 500 000
TdlschuUlyerfichreib. 3 <HM> 000 3 000 000 2 913 000 2 822 000

Hypotbeken • • • 225000 225 OOO 225 000 225000
417 2 079 H 056 83 «65

Jiefcriebsgewinn . . 831 658 1 060 160 2 122 700 2 216 290
Mieten-Kingung . . 
Allg. Unkosten, Zin-

83 156 42 232 54 678 61 103

sen usw...................
Oblig. u. GenuOseh.-

242 413 53 217 106 513 259 461

Z ińseh ..................... 45 888 165 000 146 085 126 990
Abschreibungen . . 366 147 528 198 1 053 970 1 153 583
Reingewinn . . . 
Reingewinn einscbl.

210 422 H55 977 870 809 737 359

Yortrag . . . . 210 839 358 056 878 h«5 821 224
RUcklage . . . .  
Tilgung des Genufl-

15000 .'10 OOO 50 000 100 000

scheln-Konto* . . 193 760 320 000 320 000 —
UnterstUtzungskonto —■ — — 50 000
Dlvidende . . . . — — 425 OOO 425 000

% • • - — — 5 5
Y o rtra g ..................... 2 079 8 056 83 865 246 224

Langscheder Walzwerk und Verzinkerelen, Aktien- 
Gesellschaft, Langschede a. d. Ruhr — Dem Berichte des 
Vorstandes zufolge hatte insbesondere das Walzwerk im 
Geschiiftsjahre 1913/14 schwer unter dem Rtickgang der 
Konjunktur zu leiden. Mit dem raschen RUckgang des 
Bedarfs in Feinblechcn sowie in den clektrolytfech- und 
fcuerverzinktcn Blechen traten groBe Preisrlickgange ein, 
ohne daB dic Prcisentwicklung der Rohstoffe gleichen 
Schritt hiermit gehalten hatte, so daB das Blech walzwerk 
der Gesellschaft bei einigermaBen genttgender Beschafti
gung seine Erzeugnisse vielfach untcr den Gestehungs
kosten auf den Markt bringen muBte. Das Geschaft in 
den SchweiBfabrikaten, vcrzinktcn Geschirrcn und soristi- 
gen Sonderheitcn war befriedigend, obgleich die Preise 
auch in diesen Erzeugnlssen Yiel zu wunschen tibrig lic Ben. 
Der Gesamtumsatz belief sich auf 2 356 002,15 X .  — 
Der BetricbsiibersehuB des Bericht sjahres betriigt ein- 
schlieBlich 5479,84 JL Yortrag aus dem Yorjahre und 
1586,65 X  Mieteinnahmen 249 513,32 X .  Nach Abzug 
yon 177 569,24 .ft allgemeinen Kosten, 60 207,95 X  Zinsen 
und 81 533,38 JC Abschreibungen ergibt sich ein Yerlust 
von 69 797,25 JC.

Rheinische Stahlwerke zu Duisburg - Meiderich. —
Spater al3 in den fnihcren Jahren gelangt der Bericht 
zur Vorlage; mitten in die Zeit der Arbeiten fiir den Jahres- 
absc.hluB kam die Mobilmachung. Die Ein priifung eines 
Teils der Yorstandsmitglieder und Beamten sowie von 
etwa 30 %  der Belcgschaft, die Stoekung des gesamten 
Frachtverkehrs verursachten einschneidende und folgen - 
schwere Aenderungen, sowohl in den Yerhaltnissen des 
Betriebes ais der Geschaftsabwicklung der Gesellschaft 
uberhaupt. Es war jedoch moglich, von den fiinf Hoch
ofen, die Anfang August samtlich im Feuer standen, zwei
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dauemd im Betriebe tu  halten und das erblasene Eisen 
weiter zu verarbeiten; drei Oefen wurden gedampft, 
Von ihnen ist einer in den letzten Tagen des Mcmats Sep
tember wieder in Betrieb genoramen. Der łlilckgang der 
Erzeugung war naturgeniaB in den ersten Wochen durch 
die Mobilmachung ani erheblichsten, weil die Beschaffung 
der Itohmaterialien durch die Inanspruchnahme der Eisen
bahnen fur militarische Trans porte sehr erschwert war 
und fiir einen Teil der zu den Fahnen cinberufenen Arbeiter 
neue Kriifte eingestelłt werden muBten. Nachdem aber 
auf allen Se i ten der feste Wille, dem Erwerbsłeben die 
schadlichen Einfliisse des Krieges nach Moglichkeit fern 
zu halten, eine erstaunliche Anpassungsfahigkeit an die 
neugeschaffenen Yerłuiltnisse hervorrief, tra t auch wieder 
ein lebhafterer Absatz ein. Trotzdem besteht gegen 
normale Zeiten eine Besehrankung der Herstellung, 
welche eine nieht unerhebliche Erhóhung der Gestebungs- 
kosten veranlaBt; letzteren stehen kaum erhóhte Preise 
gegentiber. Es macht sich jetzt doppelt ftihlbar, daB die 
Bemiihungen zur Bildung von B-Ycrbiinden zu keinem er- 
folgTeiehen AbschluB gekommen waren. Der AnstoB zu den 
letzten sehr ernsthaften Verhandlungen Mar von dem Unter- 
nehmen ausgegangen; die Gesellsohaft sali sich, nachdem 
die in dem vorigen Bericht geschildcrten Zustande eine 
weitere Yerscharfung erfahren hatten, aus Grilnden der 
Selbsterhaltung gez w u n gen, die EntschlieBung des Beitritts 
zum neuen Kohlen-Syndikat mit der Bildung von B-Yer- 
banden in Zusammenhang zu bringen. Die Ycrhand- 
lungen sind bis zum Ausbrueli des Krieges eifrig gefiihrt 
svorden. — Obwohl ein groBer Teil der Erzeugnisse der Ge- 
sellschaft im abgelaufcnen Geschaftsjahr nieht uwter dcm 
Schutz von Yerbanden gestanden hat, ist es nach dem 
Bericht des Vorstandes im Geschaftsjahr 1913/14 doch 
gelungen, eine Erhohung des At>satzcs zu erreichen 
und durch w eitere ErmaBigung der Selbstkostcn ein unter 
Beriieksiehtigung der wenig giinstigen Geschaftslage 
oinigermaBen befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Die 
von den Hflttenabteilungen zum Yerkauf gebrachten 
Mengen betrugen 64 1 242 (i, V. 636 434) t Rohstahl. Die 
Zahlen unifassen sowohl die sogenannten A-Produkte 
des Stahl werks-Yer ban des wie auch die B-Produkte. 
Was die ersteren anlangt, so war das Geschiift in Eisen- 
bahnober bau-Materiał befriedigend, wenn es auch unter 
der UngleichmaBigkeit der Eingange litt und der Aus- 
landsabsatz wesentlich zurtickging. Das Geschaft in 
Form eisen, von deju man eine Belebung nach der Ent- 
spannung am Geldmarkt er warte t  hatte , wies nur eine 
voriibergehende Besserung in den Friihjahrsmonaten 
auf. Der Absatz an Halbzeug im Inlande wurde immer 
sehleppender, so daB ein Ausgleieh durch eine erhohte 
Ausfuhr gesucht werden muBte. Fiir Stabeisen, Bleche 
und Universaleisen gingen die Preise, obwohl bis gegen 
SchluB des Jahres geniigend Arbeit am Markte war, 
fast standig zuriick. Sie erfuhren nur yorftbergehend eine 
Befestigung, ais gegen Ende Dezember die Verhandlungen 
zur Neugriindung eines Rohrensyndikats sehr aussichtsvoU 
erschienen. Das unerwartete Scheitern hatte dann ein 
Nachgcben der Preise fiir die vorgenannten Erzeugnisse 
zur Folgo und erneuerte vor allem den Karapf auf dem 
liohrenmarkt zwischen den beiden bekannten Gruppen, 
welche in kurzeń Zeitabstanden Erhohungen <ler Rabatte 
ftir die einzełnen Rohrscirten vornahmen. Unter diesen 
Yerhaltnissen wird die B a lck e , T e llc r in g  & Cie- 
A k tie n g e se lls c h a ft  auch das abgelaufene GesehiifU- 
jahr mit einem Yerlust absehlieBen. Die bei ihr zwecks 
Yerbessening der Herstellung in łlilden geplanten Ncu- 
bauten sind in Angriff genommen und werden auch jetzt 
weitergefuhrt.— Die Y e re in ig te n  W alz- u n d  B ohren- 
w erke in Hohenlimburg haben wiederum einen giinstigen 
JahresabsehluB vorgclegt. Die bei der A. G. G u s ta r  
K u  n t z e , Worms, getroffenen MaBnahmen fiir eine Neuord* 
nvmg haben zum Ziele gefuhrt, so daB die Yerhaltriisse 
bei der Gesellsohaft ais durchaus gesund zu bezeichnen 
sind. — Tu das neue Geschaftsjahr ist die GeselUchaft 
am 1. Juli d. J. mit einer AbschluB menge von 190 066

(135 731) t  gogangen. Ueber die Erzeugung usw. der ver- 
schiedenen Betriebsabteilungen gibt die folgende Ueber- 
sicht AufschluB.

1912/13

595 193 j 
689 461 i

545 545 | 
68 215 j

532 633 : 
99 074 ! 
5 010 | 
1 332 i

8 793 053 i 
2 322 174

5,51
5,66

1755,10
1698,90

1 171 770 
434 863

3 255 
6 241 
1026

116 948

1 946 250
4 963

472 235 
441 360 

30 875 
392

Unter den in Zugaug gebrachten Ncuanlagen 
auf der Hiittenanlage Meiderich erwahnt der Bericht 
namentlich: einen Masselbrecherkran zum Zerkleinern 
und Yerladen von Roheisen, eino neue Laschenadjustage,

m m  I

5 979600 |

1011559 j 
10014 W  !
4 m  ”13 i

656 597 | 
?

100 000 \
i  893 655 j

5 905 213 j
85 000 | 
50000 : 

?
ł  600000 

10 [

ł ) Einsehl. Aufseher, jugendliche Arbeiter oo 
Lehrlinge, ausschl. Meister.

*) AuBerdem 10 000 A  Ueberweisung fiir das neue 
Stadttheater in Duisburg.

In .# 1910/11 1911/12 1912/13

Aktien k a p ita ł . . . 40 000 000 46 000 000 46 000 000
Anleihen . . . . 6 337 000 6 226 800 6 100 600

238 430 283 725 632 552
Betriebsfiewłan . . 6 336 W 6 8 429 167 11 582 146 !
Abschreibungen . . 
Hochofen-Erneue-

2 761 633 3 000121 5 020 755 j

rongs-Bestaad . . 
Ersatz- und D rlkr.-

168 117 300 000 1 000 000 |

B estand  . . . .  
Bergsch&ltm-Be-

14 900 121 271 102 122 j

wertungs-Łonto . — —• 200 000 j
iReingewinn . . . 
fŁeingewina einsehl.

3 391 890 5 007 774 5 259 2*9 j

Y ortrag . . . . 3 630 320 5 291 500 5 891 822
Tai onsteuer rUcklage 60 000 60 000 85 (KM) |
UnUrrstUuungskas3ł‘ 
A uisichtsrat - Tan-

*) 50 000 50 000 :
;

; tiemt*..................... ^6 595 138 947 1*5 2*3 :
1 D iridcadc . . . . 3 200 000 4 400 000 4«0OOO<>

8 10 10
j Yortrag . . . . 283 725 632 552 1011 S39

1913/14 j

H u t t e n a b te i lu n g e n  M eide-
r ic h  unii D u is b u rg :  

E rz e u g u n g  ro n  Roheisen t 047 095
Thomas- u. M artinstahl t 697 153
Stahlerzeugnissen, fertig 

uml balbfertig . . . t 554 423
V crsan<l von Roheisen . t 51 534

Stahlerzeugnissen, fertig
und balbfertig . . . t 541 075

Thomassehlacken . . . t 107 062
Arbeiterzahl in Meiderich 4 989

„ „ Duisburg 1 212
Gesamtlohnbetrag 

in M e id erich .................. « 8 708 079
„ D u is b u r g .................. 2 117 804

Durehschnitts- Schichtloh n1)
in M e id erich .................. .11 5,61
,, D u is b u r g .................. .K 5,87

i Durchschnitts-Jahreslohn 
in M e id erich .................. 11 1757,48
,, D u is b u r g .................. 1761,00

A b te ilu n g  Z ec h e  Z e n tru m :
Kohlenforderung . . . . t 1 110 001
K okserzeugung .................. t 512 942
Oewinnung von Neben- 

erzeugnissen: 
Ammoniak .................. t 4 317
R o h te o r .......................... t 8 148
Benzol luid Homologe ■ t 1 778

lsriketterzeugung . . . . t 129 648 |
Herstellung von Ringofen- 

ziegelsteinen . . . .  Stek. 1 009 350
B e le g sc h a ft........................ 5 297 ;

E is e n s te in b e r g b a u  in
A lg r in g e n :  

Minettefcirclerung . . . . t 488 425
Yerhiittung in Meiderich. t 478 423
Verkauf ............................... t 10 002
Belegschaft........................... 341
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eine elektrische W erkstatt, den Ausbau des PreBwerks, 
ein Mftgazin fttr Reserveteile der Błock- und GrobstraBen, 
einen Woknhauserbloek. In  Angriff genommen sind
u. a. eine neue Kokerei, eine Pampfturbinę fQr den 
Spitzenausgłeidi in der Zentrale, dio Vervollstandigting 
des Thomaswerks durch neuzeitliche Einrichfctingen zum 
Auswechseln von GieBpfanncn und durch YergroBerung 
der BraramengicBerei, drei Doppelhauser mit Arbeiter- 
irohnungen, eino Kleinkinder- und Haushaltungsschule. 
Auf den Hiittenanlagen Duisburg ist bei der H atte  III 
einegrolie Doppclhalle ftir Adjustage und Yerladung neu 
erbaut.' Der Umbau und die Erweiterung des Stahl werks 
und des Blechwalzwerks sind in Angriff genommen 
worden. Der Zugang fiir Beteiligungen lwi versehiedenen 
(iesellscliaften und Gewerkschaftcn ist mit einem Buch- 
wert von 860 948,86 eingesetzt worden. Fiir Bfceueru 
und soziale Lastcn verausgabte die Gesellschaft im Bc- 
riehtsjahre 2198 279,68 JC, d, s. 4,78%  des Aktien- 
kapitals.

Yereinigte PreB- und Hammerwerke Dahlhausen- 
Bielefeld, Aktiengesellschaft, Dahlhausen a. d. JRuhr. - -
Dem Bericht© des Yorstandes zufolge konnte die Oesell- 
Bchaft im Gesehaftsjahre 1013/14 trotz des gewerbliehen 
Ruckganges, der verringerte Arbeit und zuriickgehende 
Preise mit sich brachte,. dank der dauernd verbesserten 
und vergróBerten Werkseinrichtungen ein befried igen des 
Krgebnis erzielen. Der AbsclduB zeigt einscłdieBlieh 
50 840,58 JC Yortrag nach Abzug von 359 402,70 M all- 
gemeinen Ausgaben, Stenem, Zinsen usw. und 120 935,63.# 
Abschreibungen einen Reingewinn von 334 575,70 Jf£. 
Hieiron sollen 50 000 Ji einer Rtieklage fiir Bauten zu- 
gewiesen, 19 300 M Tantiemen gezahlt, 220 000 .H Divi- 
dende (11% gegen 13%  i. V.) ausgeschuttet und 
45 275,70 .fi auf neue Reehnung vorgetragen werden.

Westfalisehe Eisen- und Drahtwerke, Aktiengesell
schaft, Werne bet Langendreer. — Dem Berichte des 
Yorstandes zufolge stand das Geschaftsjahr 1913/14 
unter dem Zeiehen einer rtickgangigen Konjunktur. 
Wenn auch das Geschaft in Rohmateriaiien noch be- 
friedigend war, so muBte doch in den Fertigerzeug- 
nissen wieder viełfach mit Verlust gearbeitet werden. 
Der Hochof en betrieb ist wahrend der ganzen Berichtszeit 
jon Betriebsstórungen versehont geblieben. Der Absatz 
in GieBereierzeugnissen blieb hinter der I/cistungsfahigkeit 
des Werkes zurtick, da die Yerkaufspreise durchweg 
"eiter sehr gedriickt und Auftrage selbsfc zu schlechten 
Preisen nur schwer hercin zu bekommen waren. Das 
Drahtgeschaft gestaltete sich ebenfalls ungunstig. Der 
Htlckgang der Yerkaufserliise hat sich weiter fortgesetzt,

und die Preise der Łangendreerer Erzeugnisse waren zum 
SchluB des Beriehtsjahres auf einem Yorher nie dage- 
wesenen Tiefstand angelangt. Die wachsende Uebererzeu- 
gung auf allen Gebieten des Eisengewerbcs in Verbindung 
mit der immer wieder hervortretenden Unmogliehkeit, 
sich zu Yerbanden ftir Fertigerzeugnisse zusammen- 
zuschlieBon, hat fiir das Drahtgewerbe ganz unhaltbare 
Zustande geschaffen. Die vóllige Fertigstellung der 
Aplerbecker Neuanlagen des Untemchmens, die bei Kriegs- 
ausbrueh unmittelbar vor der Inbetriebnahme standen, 
hat sich infolge der politischen Ereignisse verzogert. 
Die Aufnahme des Betriebes wird erfolgen, sobald die 
Yerhiiltnisse es irgendwie gestatten. Bis auf weiteres 
ist die Gesellschaft gezwungen, sowohl in Aplerbeck 
und in dem Grubenbetrieb, ais auch in Langendreer mit 
mehr oder weniger erheblichen Einschrankungen zu ar
beiten. Der Versand an Roheisen, GieBereierzeugnissen 
Puddeleisen und Drahterzeugnissen betrug I>ei der Ab- 
teilung L a n g e n d re e r  57 823 (i.\Y . 54 636) t  im W erte 
von 0 855 493,40 (10 400 826,89) JL, und bei der Ab- 
teilung A p le rb eck  76 700 (78 543) t  im W erte von
5 772 963,35 (6 054 464) JC. Die Grube Zufallig Gliick 
forderte 71 102 t  Spateisenstein gegen 70 170 t  im Yor
jahre. Die FÓrderung der gewerkschaftlichen Grabę 
Martenberg an Roteisenstein betrug 20 080 (21 167) t. 
An Arbeitern wurden in den Betrieben wahrend des letzten 
Geschaftsjahres durehschnittlich 1814 (1807) besehaftigt 
und an Lohne^ 2 8-41 445,66 (2 774 151,30) JC gezahlt.

i u Jl 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14

Aktienkapitatl . . . . 3 200 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 i
“ 8 000 000 3 000 000 3 000 000 j

V o rtr# !r ......................... 171 852 316 116 236 538 246 247 |
l) 1196 677 1 227 454 1 260 467 1 023 968 ]

A lig. Unkosten, Zinsen 
usw. . . . . . . 845 609 643 513 588 461 515 ]

AbKchrclbungen . . . 179 320 194646 389 443 402059 i
Uelnijewlnn. . . . . 568 512 423 165 357 435 160 394
Rcln^ewinD ełusohl. 

Yortrug . . . . . 740 3C4 739 281 593 974 406 641
TftlonsteuerruckUge 5 500 5 500 8 700 8 700
OewhinsmteiJe und Be- 

lohnungcn . . . .  
Arbclter-Untcr- 

slutzang^be^tand . .

91 551 74 231 76 659 68 084

7 197 7 011 10 367
;

10 249
])lvldenclc . . . . . 320 000 *)416 000 252 000 —

i M Vo . . . . 10 *) 8 3 0
V o r tr a g ......................... 316116 236538 246 247 319 609

*) Einschl. 17 296,61 JC Zinsen.
*J) Auf 5 200 000 JC AktieukapitaL

Bucherschau.
Seubert, Rudol f ,  5DipI.*3ng : der Praxis des

Taylor-Systems mit cingehender Beschreibung
seiner Anwendung boi der Tabor Manufacturing 
Company in Philadelphia. Mit 45 Abb. u. Vor- 
drucken. Berlin: J. Springer 1914. (VII, 156S.) 8°. 
Geb. 7 .K.

Das stotig wachsende Interesse fiir die eigenartigen 
Carmen intensiver Organisation, die wir in dem Ausdruek 
ł.^issensehaftlicho' Betriebsleitung" zusammenfassen kon- 
Iien- ruft den Bedarf nach ausfiihrlicher Besclireibung 
nud Beriohterstattung iiber dio Einzelhcitcn der Me- 
thoden lebhaft hervor. Diesem Bediirfnis wird das neu 
erschieucne Buch in vollkommener WeL^e gerecht: es 
bildet eine vorziigliehe Erganzung zu den bisher erschio- 
neneVeroffentlichungeti iilxir diesen Gegenstand (T ay  1 o r- 
w^JIichs: Die Betriebsleitung1) und T a y lo r-B ó s le r :  
if‘ Grundsatzc wissenschaftlicher Betriebsffihrung2). Der

l ) Vgl, S t. u . E ,  1014, 9 . J u l i ,  S . 1199.
*} VgL S t. u . E .  1913, 29 . M ai, S . 0 26 .

Yerfasser war wio kaum ein anderer in der Lage, in alle 
Einzclhciten einer nach dem neuen System durchgefiihrten 
Organisation einzuffihrcn, weil er selbst monatelang in 
dem Getriebo einer von Taylor organisierten Fabrik der 
Tabor Mfg. Co. in Philadelphia ais Beamter mitgewirkt 
und so den plan mii Big en Aufbau aller Einrichtungen 
und die systematische Aufeinanderfolge aller Yorgange 
vollkommen erfassen konnte.

Dementsprechend ist ihm die gestelltc AufgalKs denn 
auch in ausgezeichneter Weise gelungen. Nach einer 
kurzeń Besprechung tiber die hauptsachlichen Taylorschen 
Grundsatze erortert der Yerfasser das Wesen der Organi
sation, welche die Erhohung der Arbeitsleistung zum 
Ziele hat, an Hand der einzelnen Faktoren, wie Material- 
ersparnis, Arbeitsteilung, Entlohnung und Festsetzung 
der Hochstleistung; auBerdem werden in der Einleitung 
die grundlegenden Fragen der Entlohnung und der Werk- 
stittenleitung behandelt.

In dem folgenden Hauptteile des Buehes wird die 
Anwendung der Grundsatze in der vorerwahnten Tabor 
Manufacturing Co., in der die wissenschaftliche Betriebs- 
leitung in der ideał Yollkommensten Weise durchgefGhrt
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ist, durch dio sehr ausfiihrlicho Erlauterung aller Vor- 
gange jnit Darstellung der verwendeten Vordrueke und 
Hilfsmittel in folgerichtigeni Aufbau beschriobcn. Be- 
sondere Sorgfalt hat der Yerfasser mit Recht auf die 
Darstellung der Yerteilung der Pflichten unter die ein
zelnen Betriebabearaten gelegt; dies ist ein sehr wesent- 
lieher Punkt der Taylor-Organisation, denn dio Arbeits- 
teilung soli nicht nur beziiglich der mechanischen Yor- 
gange, sondern ganz besonders auch fiir die Beaufsiehti- 
gung und Loitung Piat z greifen, und zwar mit sorgfiiltiger 
BerGcksichtigung der Eignung und Befiihigung der Be- 
amten fiir die einzelnen Aufgaben. Sodann finden wir 
in dem Buche bisher nicht bekannte Aufzeichnungen tiber 
den Arbeitsgang, die vor Beginn der Arbeit die Auf- 
einanderfolge der Arbeitsvorgange fiir jeden Auftrag 
festlegen. Ftir diese Arbeiten sowohl ais fiir die Unkosten- 
Yerrechnung, die sehr eingehend behandelt worden ist, 
leisten die abgekiirzten Bezeichnungen (Symbole) zur 
Yermeidung allzuvieler Schreibarbeit ausgezeichnete 
Dienste. Der Wichtigkeit zweckmiiBigcr Syinbolbezeich- 
nung wird der Yerfasser durch eine genaue Beschreibung 
des Systems einer solehen Bezeichnungsweise gerecht.

Im ganzen genommen, bietet das Buch dureh Inhałt, 
Gliederung uhd Stil ein vorŻtiglichcs Hilfsmittel fiir 
W erkstattsleiter in ihrem Bestreben, durch moderne 
Yerfahren die Wirtśchaftlichkeit zu erhohen.

A. Wallichs.
Ferner sind der Redaktion folgende Werke zngegangen: 

Uandbuch der Miner alchemie. Bearb. von Prof. Dr*
G. d ’A c h ia rd i,  Pisa |u. a,}. Hrsg. von Hofrat Prof. 
Dr. C. D o e lte r . Yier Bdndc. Mit vielen Abb., Tab.» 
Diagr. u. Taf. Dresden u Łcipzig: Th. Steinkopff. 8 °.

B d  3, Abt. 3 (Bg. 21—30). 1914. (S. 321—480.)
6 , 5 0  Ji.

Bd. 3, Abt. 4 (Bg. 31—40). 1914. (S. 481-640.)
6,50 Ji.

Hi Diese beiden Abteilungen des dritten Bandes1} 
umfassen folgende Abschnitte, die, soweit nichta an- 
deres bemerkt ist, von H. L e itm e ie r herriihren: 
Wasser hal tige Magnesiumphosphate — Calciuraphos- 
phate, Apatit (M. Seebach) — Phosphorite 
(J. S am o jlo ff)  — Phosphate der Thomasschlnęke 
(E. D it t lc r )  — Gewinnung und Eigenschaften der 
Thomasschlacke (F. W. D a fe rt)  — Spodiosit — Wasscr- 
haltige Calciumphosphate — Manganphosphate — 
Eisenoxydulphosphate — Manganeisenoxydulphosphaie
— Kupferphosphato — Zinkphosphate — Bleiphos- 
phate — Reine Tonerdephosphate — Komplexe Ton- 
erdcphosphate (darunter Jeźekit und Rcscberit von
F. S la v ik ,  Ttirkis von M. Seebach) — Eisenoxyd- 
phospliate — Phosphate der seltenen Erden (C. Doelter)
— Ueber die Darstellung und Yerwendung der seltenen 
Erden (K. P e te rs )  — Uranphosphate (A. Ritzel) — 
Verbindungen von Phosphaten mit Carbonaten, Sul- 
faten, Silicaten und Boraten: Carbonatophosphate, 
Sulfophosphate, Carbonato-Sulfo-Silicophosphat, Boro- 
phosphat — Arsen (Ucbersicht von C. Doelter, 
gediegen Arsen von H. M ichel) — Polyjnorphe 
Modifikationen des Arsens, Arsenoxyde (H. Michel]
— Analysenmcthoden der Arsenate (M. D ittrich) — 
Arsenate, Magnesiumarsenate, Calciumarsenatc. $

R a m say , Sir W illia m , K. C. B., F. R. S.: Moderne 
Chemie. Tl. 2 :  Systeinatischc Chemie. Deutsch v o q  

Dr. M ax H u th , Chemiker der Siemens & Halsko 
Berlin 2. AufL Halle (Saale): W. Knapp 1914. (VII, 
243 S.) 8°. 3,80 Ji.

Ygl. St. u. E. 1906, 1. Marz, S. 308.

*) Ygl. St. u. E. 1914, 21. Mai, S. 899

Yereins-Nachrichten.
V ere in  d e u ts c h e r  E lsenhfitten leute .

FUr die Vereinsbibllothek sind eingegangen:
(Die Eln.uęnder sind mit einem * bezelchnet.)

=  D is s e r ta tio n e n . ==
C a p ra ro , R e n a to :  Ueber die Kontrolle der Isolation von 

Stnrkstromanlagen im Betriebe. jDr,»3n$.-Diss. (Kgl. 
Techn. Hochschule* in Miinchen.) Trient 1914. 
(71 S.) '8°.

D e m h a r t e r , L u d wlg: Yergleichende U ntemuchungen
iiber die gravinietrischen und titrimetrischen Methoden 
zur Bestimmung der Wolframsaureu, 3)t.*3ng.-Diss. 
(Kgl. Techn. Hochschule* zu Stuttgart.) Gttnzburg
1914. (71 S.) 8®.

H a ase , A u g u s t 111: Die modernen Ixk*ch- und Ladeein- 
richtungen und ihre. Bedeutung fur die Se.eschiffahrts- 
betriebe. Phil. Diss. (Universitat* Jena.) Jena 1913. 
(4 B I, 34 S.) 8°.

H e rrm a n n , F r i tz :  Ueber dic thermoelektrischen Eigen
schaften einiger irreversibler Nickel- und Manganstdhle.
— Ueber Nebenrole nzrerbindungen der A rsenhaloge.nide 
mit Kupfer, Siłber, Quec.ksilber, sowie mit Pyridin, 
Phil. Diss. (Universitat* Berlin.) (Berlin 1914.) 
(42 S.) 8°.

S ach s , K u r t  P . : Ueber den Einflufi des Wasserdampfei 
auf die Ammoniakausbeutc bei der pyrogenen Zcrsetzmtj 
fester Brennstoffe. ^t^nc^-D iss. (GroBhrzgl. Techn. 
Hochschule* zu Karlsruhe.) DOsseldorf 1914. (26 S.) 4B.

S te in , W ilh e lm : Untersuehungen uber den Ein fiu fi der 
Wassereinspritzung auf den Arbeitsvorgang in Glih- 
kopfmaschine?i. ibt-'3n^.-Diss. (Kgl. Techn. Hoch* 
schide* zu Berlin.) Berlin 1914. (16 S.) 4°.

Y t te rb e rg ,  A rie : Die Eisenverluste in clektrischen 3/a- 
iichinen. -Diss. (Kgl. Techn. Hochschule* zu
Berlin.) Borna-Leipzig 1914. (3 BI., 99 S.) 8°.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Hartwig, 'Sr.-gng. h. c. H., $ipl.'3ng., JfitgUcd des Direk- 

toriums d. Fa. Fried. Krupp, A. G„ Essen a. d. Kuhr. 
Hohenzollerhstr. 34.

LipjMirt, ^r.'Qng,. h. c. (?., Direktor der Maschinenf. Augs
burg-N urn be rg, A. (!., Ntirnberg, Tiergartenstr. 10.

V crs to rb en .
Bode, Heinrich, Hochofenchef, Midheim a. d. R. 20.9.19JJ-
Klotzbach, Otto, Prokurist, Dusseldorf-Kath. 24. 9.191
Mci jer, Johannes, O ber inspektor, Dusseldorf. 5. 1L 19
OhniSp Carl, Stahlwcrkschef, NeuB. 8. 9. 1914.
Straufi, Heinrich, Rombach. 7. 10. 1914.

An die Mitglieder des Vereins deutscher Eisenhuttenleute 
im neutralen Auslande!

D ie  v o n  d er  H a n d e l s k a m m e r  zu D u s s e ld o r f  h e r a u sg e g e b e n e n  und mit dieser 
Z eitschr ift  fiir das neutra le  A u s la n d  v ersan d ten  „ P o l i t i s c h e n  B er ich te  aus Deutsehland 
w e r d e n  in Z u k u nft  n icht  m e h r  e r s c h e in e n .  A is  Ersatz w e r d e n  w ir  u n serer  Zeitschrifs 
v o n  d er  n ach sten  W o c h e  ab d ie  v o m  „ D e u t s e h e n  H a n d e ls ta g e “  verb re ite ten  „Nach* 
richten  zur A u fk laru ng  iiber D e u tse h la n d  und d en  K r ie g “  be ifu gen .


