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Ueber Verzinnereimaschinen.
Von W. K riim er in Duisburg.

j^esondere Unternehmungen, welche sieli, wie in 
England, nur m it dem Verzinnen yon Blechen 

Wassen, haben wir in Deutschland nieht. Der 
'.rfund mag darin zu suchen sein, daB die Bleeh her- 
stellenden Werke der Einfachheit halber die Ver- 
Bnnung selbst vornehmcn und auch, um infolge 
f e  Eigentiimliehkeiten der Yerzinnerei einen gun- 
stigeren Yerkaufspreis zu erzielen ais beim Veikauf 
von uuverzinnten Blechen. SchlieBlich waren dcm 
WeiBbleehverbraucher die zur Yerzinnung nótigcn 
Apparate, Einrichtungen und Arbeitsverfahren nieht 
śękanufc, um sich die fiir den eigenen Bedarf be- 
i&tigten Bleche selbst zu verzinncn. Fiir manches 
^eiBblech verarbeitende Werk wiirde die Selbst- 
“Mstellung nieht abzusprechende Vorteile bieten, 

es die jeweils benOtigte Verzinnungsart sofort 
wlbst ausfiihren konnte und auch mit den Liefer- 
letminen nieht so leicht ins Gedrange karne. Zum 

erannen bestimmte Bleche sind durchweg eher zu 
ąbfa ais fertige WeiBbleche, und manches kleinere 

Walzwerk, das sich auf die WeiBbleclifabrikation nieht 
ejffiehten will oder kann, wiirde in der Lage sein, 
Kaneli un  ̂ geniłgend feindekapiertes Schwarzblech 

I,.

zu liefern. An Walżwerken fiir diese Art von  
Blechen hat es weniger gemangelt ais an Verzin- 
nereien selbst, was auch die jahrliche hohe Einfuhr 
von 40- bis 50 0 0 0 1 englischen WeiBbleches beweist. 
Dessenungeachtet werden die WeiBblechverbraucher 
wohl kaum dazu iibergehen, die Verzinnung selbst 
vorzunehmen, da der Einkauf von fertigen Blechen 
bcąuemer ist, und man die Fabrikationssehwierig- 
keiten sclieut.

Die zurzeit bestehenden sieben deutschen WeiB- 
blechwerke liegen im Westen Deutschlands, wahrend 
Mittel- und Ostdeutschland keine solchen Werke 
besitzt.

Nach der Statistik iiber den AuBenhandel Deutsch
lands betrug im Jahre 19131) die Einfuhr an WeiB- 
blechen 42141 t. gegenuber einer Ausfuhr von nur 
678 t; sie ist gegenuber dem Yorjahr, trotz der 
Lieferung des neuen Werkes ron  v a n  der Z yp e n,  
nur um rd. 6000 t  herabgegangen.8) Bekanntiich 
habon die WeiBblechwerke B a s s e ls t e in  und N a c h -

‘ ) St. u. E. 1914, 29. Jan., S. 213.
- )  Von Januar bis Juni 1914 betrug die Einfuhr 
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r o d t  ihre Betriebe yergrOfiert, und auch die Werke 
D i l l i n g e n  und do W e n d e l haben die Erweitc- 
rimgsarbeitcn aufgenommen. Die Firma Ca p i t o  
& K l e i n  in Benrath, die im vergangenen Herbst 
gleiehfalls die WeiBblećhfabrikation aufgenonuuen 
hat, wird den Betrieb noch erweitern. Selbst bei 
Beriicksichtigung all dieser Erweiterungen und der 
sieli daraus ergebenden Erhohungen der Jalires- 
leistung der deutschen WeiBblechwerke werden nocli 
etwa 10 000 t  ais zu wenig geliefert iibrig bleiben. 
Eine Einfuhr von WeiBbleehen wiirde demnaelt noch 
auf Jahre bestehen bleiben, wobei bemerkt werden 
muB, daB der steigende Mehrbedarf an WeiBbleehen 
dabei nocli nicht beriicksichtigt ist.

Die Einfuhr solch groBer Mengen yon WeiB- 
blech nach Deutschland ist, wie wir im vorstehen- 
den gesehen haben, aus dem Grunde moglieh, weil 
die heimische WeiBblecherzeugung eine ungenlłgende 
ist; dazu kommt noch ais zweiter Grund die Preis- 
frage. Fiir sehr viele Gebrauchsgegenstiinde geniigen 
WeiBbleche von geringerer Quaiitat, die, aus England 
billig bezogen, von der deutschen Industrie aber 
nicht geliefert werden. Hinsichtlich der Gute 
stehen die englischen Bleche den deutschen nach; 
das ist auch die Ursache, weshalb niclit. noch mehr 
Bleche zu dem billigeren Preise eingefiihrt werden. 
Das Bordeln, Falzen und Ziehen stellt oft sehr hohe 
Anspriiche an die Beschaffenheit des Materials, und 
aucli die Art der Yerzinnung ist entscheidend fiir 
die Venvendbarkeit zu einer Anzahl von Fabri- 
kationsartikeln, wie Konscrvenbiichscn u. a. m. 
SelilieBlieh ist die Sortierung der eingefiihrten Bleche 
eine mangelhafte, d. h. unter den Ia-B lech en  finden 
sich eine groBe Anzahl solcher Bleche, die nach der 
deutschen Sortierung der zwei ten und dritten Quali- 
tiit angehfiren. Ein Nachsortieren von mehreren 
Kisten etiglischer la-B lecho ergab einen Ausfall an 
zweiter und dritter Qualit5t (W  und WW) von etwa 
36 % ; diese Zahl sprieht deutlich genug, um  
die Giite sowohl ais auch den Preisunterschied 
verstehen zu konnen. Leider werden die englischen 
Preise vcm den WeiBblech verarbcitenden Werken 
zur Preisdriiekerei der einheimischen Bleche m it Er
folg benutzt, und obwohl englische Preise nicht an
genommen werden, so entsteht dessen ungeachtet yon 
Jahr zu Jahr ein tieferer Preisstand, der nicht zuletzt 
ungiinstig auf die Giite der Bleche wirken muB. 
E s haben ja auch bereits Besprechungen unter den 
WeiBb!echverbrauehem stattgefunden, die gegen die 
abnehmende Qualitat der deutschcn und englischen 
Bleche Stellung nelunen. Aus dem Gesagten geht 
deutlich lien'or, daB auch die Verbraucher selbst 
durch ihre Preisdriiekerei die Qualitat versehtechtem  
helfen. denn die Werke mussen sich durch Yerrin- 
gerung der Selbstkosten ihren angemessenen Gewinn 
sichero, und das geht meistens auf Kosten der Giite. 
Die Fortsehritte in der WeiBblechverarbeitungs- 
inilustrie und der taglich zuuehmende Wettbewerb 
haben es mit sich gebracht, daB jeder Fabrikant auf 
eine Yerbiiligung der Ware dadurch hinwirkt, daB

dio Herstellung der Blechwaren moglichst vereinfacht 
wird. GefaBteile. die frither zusammengesetzt oder 
zusammengelotet wurden, sucht man jetzt mehr und 
mehr aus einem Stiick dureh Driicken oder Ziehen 
anzufertigen, und wieviele Artikel sind in den letzten 
Jahren entatanden und entstehen noch, die man 
friiher gar nicht kannte, und die alle durch ihre 
verwickelten Formen reclit hohe und immer groBere 
Anspruche an das Blechmatcrial stellen. Die ge- 
steigerten Anspruche an das Biechmaterial erfordern 
daher eine zunehmende Giite des Kohmaterials.

Es ist eine bekannte Tatsache, daB zur WeiB- 
blechfabrikation nur ein ausgezeichnetes Platinen- 
material vcrwendet werden darf, das noch lango nicht 
jedes Stahlwerk herstellen kann. Die yerschiedenen 
Blechsorten verlangen ihre besonderen Stahląuali- 
taten; eine Charge, welche z. B. zu starkeren Bleclien 
vorziiglieh geeignet ist, ist fiir dunnere Sorteii 
nicht zu gebrauchen. Jedenfalls ist fiir ein WeiB- 
blechwerk Grundbedingung cin der weiteren Yer- 
arbeitung angepaBter Stalli, der auch den erforder- 
lichen Qualit,iitsanspriichen geniigen muB, sowie sach- 
geinaBe Yerarbeitung im Platinenwalzwerk. Gut 
eingerichtete Stahl- und Platineuwalzwerke, die im- 
stande sind, ein preiswertes Materiał zu liefern. bildeu 
die Grundlage fiir die giinstigsten Selbstkosten des 
WeiBblechwerkes, denn einen hohen Platinenpreis 
konnen die Selbstkosten auch des besteu Werkes 
nicht rertragen.

Es ist nicht beabsichtigt, an dieser Stelle die 
WciBblechfabrikation ais solche niiher zu besprccheu, 
da das in dem Jahrgang 1910 dieser Zeitschrift 
bereits gcschehen ist1); dagegen ware die Frage zu 
behandeln, wie es moglieh ist, daB ein an sich hoher 
P r e i s u n t e r s c h i e d  z w isc h e n  den  engl ischen  
und d e u t s c h e n  B l e c l i e n  bestehen kann. Ab- 
gesehen von der vorhin schon behaudelten Qualitiits- 
frage, kommt zuniichst der billigere englische Koh- 
lenpreis in Betracht, der bei einem Brennstoff-Yer- 
brauch von rd. 100% merklieh ins Gewieht fallt. 
Ferner kommen hinzu die Preisunterschiede zwischen 
den einzelnen Yerbrauchsstoffen: HeiBwalzenfett, 
Palmol, Saure wie auch zwischen Walzen, Gliihkasten 
usw. D ie englischen Platinen werden kaum billiger 
sein ais die der gut eingerichteten deutschen Stahi- 
werke, da groBe Mengen an Platinen im Zollver- 
edlungsverkehr nach England ausgefiihrt werden. Der 
Hauptgrund liegt jedoch in dem besser geschulteu 
und griindlieher eingearbeiteten Arbeitermateria!. 
das infolge der yerscliiedene Menschenalter hindurch 
bestehenden Weifiblechindustrie in England dem 
deutschen Arbeiter noch uberlegen ist. Diese l<rage 
der Arbeitergeschicklichkeit bildet, al)gesehen von vor- 
genanntenYorbed ingu ngen der M a te r ia ł  beschaffenhei t,

r) W. K ra m e r: Das Walzen von Kein- und P**®" 
blochen, St. u. E. 1910, 0. Ju li, S. 1115; B. v. Clem en'; 
Ueber WeiBbleeherzeugung, St, u. K. 1910, #. ••
S. 1152/6S; W. K ra m e r: Dio Fftbrikatkm der WflJ- 
bleehe, St; u. K. 1910, 23. K or., E  1993/6; 1*- I» « - 
S. 2122/9.
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die einzige Schwieiigkeit fiir neue WeiBblechwerke, 
in kurzer Zeit bcfriedigende Sclbstkosten 7,u erhalten. 
Da dic Lohne in englisehen WeiBblechwerken gleieh 
oder hoher sind ais in deutschen Werken, so liegt 
der Schwerpunkt iii einer hoheren Erzeugung und 
in einem sauberen und móglichst wenig AusschuB 
erzeugenden Arbeiten. Sauberes und genaues Ar
beiten sind die Stiitzen giinstiger Selbstkosten eines 
WeiBhlechweikes. Rechnet man alle vorbehaudelten 
Yorzuge der englisehen Fabrikation zusammen und 
druckt solche ais Preis aus, so erhiilt man den Beweis 
fur die Miiglichkeit einer billigeren englisehen Ware.

Die Yerzinnerei ist. derjenige Betrieb, der die 
gróBte Aufmerksamkeit erfordert, donn hier wird 
d* teuere Zinn tonnenweise verwendet, und die 
Verzijinungsarbeit vermag leicht, gut angclicfertes 
Blech minderwertig zu maelien. D a der Blech- 
verkauf bzw. der Blechpreis sich nicht nach dem 
wirkliehen Z in n a u ftra g , sondern nach der Ver- 
zinnungsmarke richtet, die allerdings die HOho des 
Zinnauftragcs festlegt, so wird schon bei einem  
Mehrrabrauch von nur 1 g  f. d. Tafel, die monat- 
liche Abrechnung eine ziemlich beachtcnswerte 
Summę ergeben. Bei der durchschnittlichen Leistung 
eines Herdes von 50 Kisten in der Schicht wiirde 
bei einem Mehrverbrauch von 1 g Zinn f. d. Tafel
und 25 Arbeitstageu der Mehrverbra|Sh im Monat
50. 5G. 25.1 =  70 kg ausmachen, was einem Geldwert 
von rd. 280 .11 entspricht. Ęin kleiner Zinncreibetrieb 
mit 1 bis 2 Herden wiirde ja einen solchen Verdicnst- 
entgang, wenn man den Mehrrerbrauch nicht Verlust 
nenneu wollte, crtragenkSnnen; beigrilBercn Betricben 
dagegen, von20 Herden etwa, wiirde die Summę eine 
bedenkliche Hohe erreichen und rund gerechnet 
■s'j00 .K im Monat betragen. Nun ergeben die Abreeh- 
nungen iiber den Zinnverbraueh fast stets eine groBere 
Menge, ais die festgesctzten Auftragswerte bedingen, 
wid zwar schwankt der Mehrverbrauch bis 10%
mid dariiber. Der sich aus solchen Ycrbrauchs-
rechnungen ergebende Mehrbetrag entfallt jedoeh 
wlit allein auf einen starkeren Zinnbclag des Bleches, 
sondern verteilt sich, auBer auf diesen, auch auf die 
' erflikhtiguiig und auf das andauemd entstehende 
Zimmyd, ..Kroff” genannt. Dieses Zinnoxyd, das 
iaglich vomZinnbade abgeschdpft wird, enthalt noch 
etwa 50 bis 00%  Zinn, das wieder verwendet wird, 

flOchtige Bestandteile und ais Rest Zinnasche, 
dic 5 bis 7 % Eisen enthalt, welehes die Tafeln beim 
Durchfahreu durch das Zinnbad absetzen. Den Mchr- 
'wbrauch an Zinn moglichst zu beschriinken, bildet 
daher mit eine Hauptaufgabe des Betriebes.

Die beim Ausschmelzen des Kroffs entfallende 
«2innasche“, die noch 45 bis 50 %  Zinn enthalt, 

in den meisten WeiBblechwerken nicht weiter 
verarbeitet, sondern durch den Handler an Zinnhfitten 
'erkauft. Das in den Zinnhiitten aus dieser Asche 
ś^wsnnene Zinn wird wegen des oft verloren gegange- 
ne|  Glanzes und den Unreinigkeiten ais H andekdnn  
■w. den Markt gebracht. Die bei dem Raffinieren 
'‘“tfallenden Nebenprodukte werden ebenfalls zu

verschiedcnen Zwecken verwertct, so das Zinnosyd 
in der Emaillierindustrie usw. Zu einer ausgiebigeren 
Yerwertung des Zinnes im WeiBblechwerke selbst 
wiirde es fiihren, wenn die WeiBblechwerke in 
einem kleinen Sehachtofen (vgl. Abb. 1) die mit 
leichter Miihe auszufiihrende Raffinatioit selbst aus- 
fiihren wurden. Holzkohle, Zinnasche und der ais 
FluBmittel benutzte Boras werden durch die Fiill- 
tiir in den Sehachtofen gegeben; dio eiforderliche 
Erwitrmung wird dabei durch einen kleinen Venti- 
lator, der etwa 100 mm Ausblasoffnung hat und 
eine Windpressung von etwa 40 cm W asseisaule 
herbeifUhrt, unterstiitzt. Zinn iUnd Schlacke laufen 
durch eine guBeiserne Rinne in die Muldo, aus der 
das Zinn bequem und rein entnommen werden 
kann. Die harte, graue Schlacke, 
welche noch Spuren von Zinn ent
halt, wird rerkauft und wahrschein- 
lich den Zinncrzen beim Yerschmel- 
zen bejgegeben.

Das in guter Bewhaffenheit an- 
gelieferte Blecli kann, wie schon 
oben angedeutet, in der Yeizinnerei 
durch unsachgemiiBc Behandlung des 
Zinnbades sowohl ais aueh des 
Bleches selbst entwertet werden, und 
ein hoher Prozentsatz an zweiter und 
dritter Qualitiit (W  und WW) ver- 
rnag die Selbstkosten sehr ungUnstig 
zu beeinflussen, indem diese gerin- 
geren Sorten einen bedeutenden 
Preisunterschied aufweisen.

Die Geheimhaltung 
aller Arbeitsweiscn und ~f 
Einrichtungen in den j_ j 
WeiBblechwerken bc- 
dingte. daB sich die ein
zelnen Werke ihre Ma- A1,bUdu,,s  '• Zinnasclrtnofen. 
schinen selbst bauten,
sofern diese nicht von England bezogen wurden. 
Es lag auch nahe, die Zinnereimaschinen in eigenen 
Werkstótten anzufertigen, um die mit der Zeit 
herausgefundenen Veibesserungen geheimhalten und 
die Maschinen in der Nahe des Betriebes unter 
Aufsicht der Meister und eingeweihten Schlosser 
ausprobieren zu kónnen. SchlieBlich war auch keine 
Maschinenfabiik bei uns da, die sich m it der Her 
stellung von Yerzinnmaschinen befaBte, weil ihr die 
Erfahrungen gefehlt hatten, und auch bei dem ge- 
ringen Bedarfe an solchen Maschinen es nicht 
lohnend erschien, sich damit abzugeben. 1 Die letzt- 
jahrigen Neu- und Erweiterungsbauten der WeiB
blechwerke machen es jedoeh erwiinscht, da1? dBrlei 
Maschinen auch im Inlande hergestellt werden. 
D ie Deutsche Masehinenfabrik in Duisburg hat 
die Herstellung von Zinncreimaschinen aufgenommen 
und ist, nacbdem in der letzten Zeit weitere- Yer- 
snche iiber die vcrschiedenen Masehinenarten beentłet 
sind, nunmehr in der Lage, Zinnereien mit fee- 
wiihrten Einrichtungen auszaiOsten.

F u f f t u r
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Ein guter Zinn he rd soli bei geringstem 
Zinnyerbrauch groBe Leistungsfahigkeit besitzen 
und dabei ein schon yerzinntes und felilerfreies 
Blech lie fen t Die Leistungsf&higkeit ist, ablmngig 
von der Umdrehungszahl der Vcrzinnungswalzen 
und dem Geschick des Arbeiters. Im Zusammen- 
hang mit der Geschwindigkeit der Walzen steht 
der Zinnyerbrauch, so daB es nicht ang&ngig 
ist, den Walzen zur Erreiehung einer hohen Lei
stung eine groBere Geschwindigkeit zu geben, die 
einen zunehmenden Zinnyerbrauch zur Folgę hat. 
Der TJmstand, daB bei einem schnellen Gang ein 
hóherer und bei einem langsamen Gang der Wral- 
zen ein geringerer Zinnauftrag erreicht wird, hat 
dazu gefiihrt, die 1 Ferde bzw. Walzen so zu ver- 
l&ngern. dafi zwei und drei Bleehe nebeneinander 
eingefiihrt werden konnen, wodurch eine gleich hohe 
Erzeugung bei langsamerem Gang der Walzen und 
dadurch erreichbarem geringem Zinnyerbrauch er- 
zielt wird. Allzulange Walzen biegen sich dureh, 
und die mittleren Tafeln erhalten einen zu starken 
Auftrag, was wieder ein Nachteil ist, wobei zu be-

Letztere Bedingung erfordert geschulte Verzinner, 
die dureh sauberes Arbeiten und richtiges Regeln 
der Badtemperatur, Reinhalten des Herdes und 
verstandnisvo!les Arbeiten eine móglichst hohe 
Leistung und die Erzielung eines schonen Bleehes 
bei móglichst geringem Zinnauftrag gewahrleisten. 
Der Verzinner muB besonders darauf achten, daB 
der Vorderteil des Herdes an der Stelle, wo die 
Tafel in das Zinnbad eingefiihrt wird, móglichst 
heiB gelialten wird, um so eine innige Verbindung 
des Zinnes m it dem Blech herbeizufilhren. Da aber 
ein heiBes Zinnbad einen matten Glanz verursacht, 
so muB der hintere Teil des Zinnbades sowie das 
Fettbad kiihler gehalten werden, um einen schSneii 
Hochglanz der Tafel zu erzielen. Der Temperatur- 
unterschied soli 40 bis 5 0 0 betragen. Wird die Tem
peratur nicht gleichmaBig gehalten, ist z. B. das Bad 
iiberhitzt, oder sinkt dieTemperatur unter die norma!« 
Hohe, so entstehen fehlerhafte Bleehe, die schwarze 
Stellen aufweisen, welche von unsauberen Walzen 
herriihren oder Kroff (Zinnosyd)-Blumen und gerin- 
gen Glanz haben. Um das Zinnbad yerschieden

Abbildung 2. I.ipęcnrter Herd. A bbildun^S. Doppolrcihięrcr Yereinnherd.

merken ist, daB eine Verstarkung der Walzen in
folge des dadurch bedingten hoheren Zinnauftrages 
nieht cmpfohlen werden kann.

Eine Grundbedingung fiir die Erlangung eines nor- 
malen bzw. móglichst niedrigen Zinnauftrages ist die 
GUte des Rohbleehes. Undichtes und rauhes Blech- 
material erfordert eine Unmenge Zinn, ja dieser 
Mehrverbrauch kann l>ei einer Tafel 2 bis 3 g und 
mehr betragen. Es ist daher leicht begreiflich, daB 
man bei solchen Blechen zu keinen gunstigen Selbst- 
kosten gelangt. Aber auch ganz abgesehen von dem 
hohen Zinnyerbrauch, ist solches Blech unansehnlich 
und muB beim Sortieren zur zweiten oder dritten 
(jualitat gegeben werden, wodurch ein weiterer Ver- 
lust entsteht. Dureh Bfteres Kaltwalzen (Dressieren) 
lassen sich rauhe Bleehe nur unmerklich verbessern; 
uberdies lauft man angeblich Gefahr, dureh zu oftes 
Kaltwalzen die Giite des Bleehes ungunstig zu be- 
einflussen. Iliertiber sind genaue Versucho noeh 
nicht bekannt geworden.

Eine schone Yerzinnung bei móglichst sparsamem 
Zinnyerbrauch erreicht man dureh Yerwendung von 
vollig reinem Zinn und F ett bei durchaus sach- 
gem&Ber Behandlung des Zinn- und Fettbades.

hoch erwftrmen zu konnen, fiihrt man die Feuergase 
zuniiehst an der Blecheinsteckseite vorbei, man bildet 
uberdies den Herd móglichst langgestreckt aus, um 
so trotz des guten LeitungsvermSgens des Zinnbades 
dennoch den gewunschten Temperaturunterschied 
herauszubekommen. ITeberdies soli man das Fett
bad, das iiber dem Zinn steht und die Walzen um- 
gibt, mOglichst groB wahlen, weil es nur auf diese 
Weise die Warnie gleichmaBiger halt und an sich 
bestandiger ist.

Der Z i n n y e r b r a u c h  betragt bei:
_  , i.  a. KU te1) f. a. T»MVenirmangs&rt g g

H B ...........................  1050 18,75
K ............................... 1200 21,4
B S ...........................  1450 25,8
B ...............................  1900 33,8
B B ...........................  2400 42,8

Die Yerzinnung HB ist die meist begehrte, 
wahrend die ubrigen Sorten weniger gebraucht 
werden.

Die in Deutschland gebrauchlichsten Herde sind 
die s t e h e n d e n  H e r d e  m i t  dr e i  P aar Walzen

l ) von 56 Tafeln >md 50 bis 51 kg Gewicht.
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untereinander,  die sich trotz der angepriesenen 
Yorteile der neuen englischen lłegenden Herde 
mit 2 bis 3 Einfuhrungen nebeneinander noch am 
besteu bewahrt haben. Die Walzen der stehenden 
Herde mit einer Tafel laufen bei der HB-Ver- 
annung mit etwa 12 bis 13 Umdrehungen, wah- 
rend bei den liegenden Herden eine TTmdrehungs- 
zalil von 8 bis 9 geniigt, um gleiche Leistung zu er- 
halten. Der Yorteil der englischen liegenden Herde 
soli in dem geringen Zinuauftrag bestchen, der mit 
diesen Herden erreieht werden kann, jedoch ist fest- 
geśtellt worden. daB auch diese Herde mehr Zinn

Abbildung 4. Doppelberd mit kurzeń Walzen.

aufiragen, ais die festgelegten Verbrauehszahlen an- 
geben. Naehdem die stehenden Herde anstatt wie 
bisher mit einer, nun m it 2 bis 3 Einfuhrungen 
nebeneinander gebaut werden, ermoglichen auch 
diese Herde eine gesteigerte Leistung. Es muli 
beim Zinnauftrag aber immer aui die Glatte und 
Uichtigkeit der Bleche 
Mngewiesen werden, da die 
Besehaffenheit der Bleche 
de® groBten EinfluB aur 
dic Hóhe des Zinnauftra- 
ges hat. Die l i e g e n d e n  
Herde haben in der Re- 
gel ein bis zwei Paar 
'Valzen im Zinn laufen,
"'as man vermeiden sollte, 
da dadurch das Zinnbad 
zu leieht unrein wird, und 
auch die stark abgenutz- 
ten Bader lassen die Eisen- 
partikel in das Bad kom- 
men. Abb. 2 zeigt einen 
liegenden H e r d ,  bei 
dem die Walzen nur im 
fettbad angeordnet sind. Bei den stehenden
Herden bleiben die Tafeln wahrend der Yer- 
zirmung g e rad e,  wahrend sie bei dem liegenden 
Zinnherde g e k r i i m m t  zu den Walzen gelangen. 
Au und fflr sich sollen die liegenden Herde den Vor- 
tól haben, den yorderen Teil des Bades stiirker 
und den hinteren Teil nebst Fettkasten schwScher 
beizen zu konnen, um durch den Temperaturunter- 
wliied an der Einsteekseite eine griindliche Vcrzin- 
^ung und im kalteren Fettbad einen schdnen Glanz

zu erreichen; diese Moglichkeit bietet der stehende 
Herd indessen auch. AuBer dem Naehteile der langen 
Walzen haben die langen bzw. liegenden Iiessel 
noeh den Uebelstand, daB die mit der Luft in Be- 
riihrung kommende Zitinflache groBer ist ais bei 
dem engeren stehenden Herde, wodureh v iel Zinn 
fluchtig wird und auch ein hOherer Anteil an Zinn- 
oxyd entsteht. Welche Beachtung eine kleine Zinti- 
oberflache verdient, geht darans hervor, daB je 
Herd und Woche rd. 5 kg Zinn yerfluchtigen. was 
bei 20 Herden in einem Jahre einer Summo von 
rd. 20 000 .11 gleichkommt. Gitnzlich vertneiden 
laBt sich die Verfluchtigung nicht, doch kann man 
sie dureh eine gunstige Einrichtung des Zinnherdcs 
moglichst einsdiranken. Bei dem Herde nach Abb. 3 
ist dieser Aufgabe Rechnung getragen, indem die 
liegende Bauart beibehalten wurde, m it dem 
Unterschied jedoch, daB die Tafeln nicht neben
einander, sondern iibereiuander in das Zinnbad 
eingefiihrt werden, was eine geringe Herdbreite 
crmoglicht. AuBer diesem Yorteil besteht noch 
ein weiterer Yorzug darin, daB die Walzen kurz 
gehalten werden konnen, ein Durchbiegen daher 
nicht stattfinden kann.

Ein beachtenswerter Zmnverlust entsteht durch 
die Yerunreinigung des Zinns im  Itcssel. Das von  
den Blechen zurtickgelassene und von den Getriebe- 
riidern herriihrende Eisen setzt sich am Boden des 
Kessels ab und vermischt sich m it dem Zinn zu 
einem fiu die Verzinnung m it der Zeit unvenvend- 
baren Satze. Je groBer der Inhalt des Zinnkessels ist, 
desto groBer wird auch dieser Zirmsatz, der haupt-

Abbildunif 5. Kloktriseh bebcizter Zinnberd.

sachlich bei den liegenden Zinnherden und noch 
mehr bei den Doppelkesseln, die im  Zinn laufende 
Walzen haben, in die Erscheinung tritt. Nach 
Verlauf yon etwa zwei bis drei Monaten verursacht 
dieser Satz eine inatte, schleehte Vcrzinnung, wes- 
halb eine Entleerung und NeufUllung m it frischem  
Zinn erfolgen muB. Der erhaltene Satz ist minder- 
wertig; er wird verkauft, und der Preisunterschied 
ist ais Zinnvcrbrauch zu buchcn. Dieser Uebelstand 
ist der Grund dafur, daB sich die doppelkesseligen,

--T5W
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liegenden Herde bis jetzt sehr schlecht in Deutsch
land eingefuhrt haben , denn es ist nieht allein der 
Zinnauftiag auf die Bleche, sondern auch Yorstehcn- 
der Zinnverłust ais Zinnverbrauch in Reehnung zu 
stellen. Neuere Anordnungen, die den Zinnkesscl- 
inhalt bis auf das notwendige MaB bcschrilnken, 
verringern den erwahnten Uebelstand.

Wie bei Besprechung der Zinnherde m it langen 
Walzen fiir 2 bis 3 -, Einstiche nebeneinander dar- 
gelegt worden ist, haben die langen Walzen den

A bbildung (i. AVciBblechputzmagchinc.

Nachteil des Durchbiegens, was einen hoheren Zinn- 
auftnig des raittleren Tafeltciles nach sich zieht. 
Ein starkes Anpressen der Walzen beschadigt die 
Walzen, indem sie kantig und unrund werden, 
was das Uebel noch erhoht, und es notwendig 
macht, die Walzen auszubauen und neu geschliffene 
oder sauber gedrehte und polierte wieder einzulegen. 
Um die langeren Herde, dic den Yor teil einer gerin- 
geren Umdrehungszahl bei gleich hoher oder hoherer 
Leistung haben, beizubehalten, konnen die Walzen 
geteilt bzw. kttrzer gonom- 
men und die ktirzeren W al
zen in einen besonderen An
trieb gelegt werden. Der Herd 
wird in diesem Falle zwoi 
kleine Masehinen nebenein
ander erhalten, wie solehes aus 
der Abb. 4 zu ersehen ist. Jede 
dieser Masehinen erhalt einen 
besonderen Antrieb, was aller- 
dings die Herdanschaffungs- 
kosten erhoh t, j edoch iiberwie- 
gendc Yorteile besitzt. Diese 
Einrichtung gestattet auch, 
daB bei erforderlich werdender 
Auswechstung der einen Ma- 
schine die nebenliegende im Betriebe bleiben kann, 
und ein LeistungsausfaU beschrankt wird. Ebenso 
wie bei dem gezeiehneten liegenden Herde kann 
diese Zwillingsmaschine auch fiir stehende Herde 
benutzt werden.

AuBer auf den Zinnherd selbst, ist auch auf die B e 
h e i z u n g  der  Kfessel  besonders Wert zu legen. Die 
ungleieh starko direkte Feuemng hat man in den 
meisten Werken durch die gleiehmaBigere Gasheizung 
orsetzt, und neueidings geht man m it dem Gedanken 
um, eine elektiisehe Heizung zuwahlen, die eine noch 
groBere Regulierfahigkeit besitzt. Glanzloses oder

mattglanzendcs Bleeh hat meistens seine Ursache 
in einer fehlerhaften Warmebehandlung der Bader. 
D ic bei den stehenden Herden leicht vor- 
kommende zu starkę Ueberhitzung des Zinnherd- 
bodens, die ein Aufwirbeln der am Boden ab- 
gelagerten unreinen Zinnmassen zur Folgę hat, die 
Ueberhitzung des Fettb«ides sowie eine zu niedere 
Temperatur desselbcn sind die Hauptursachen 
unschdner und fchlerhafter Bleche, weshalb es zu 
den ersten Bedingungen der Zinnerei gehort fiir eine 

gleichmaBige Heizung der Bader 
Sorge zu tragen. Die hoheren 
Kosten der elektrischen Hei
zung diirften durch das schoner 

^ ausfallende Bleeh wieder aus- 
geglichen werden. In Abb. 5 
ist ein clektriśch geheizter Zinn
herd zu sehen; die Anordnung 

— der Heizelemente geht aus der 
Zeichnung deutlich hervor. — 
Das den Blechen anhaftende 

F ett muB m it Rueksicht auf ihre Weiterverarbeitung 
entfernt werden, und zwar erfolgt die E n t f e t t u n g  
anschlicBend an den Verzinnungsvorgang, wo das 
F ett noch warm ist, also noch nieht steif gcworden 
ist. Zu dem Zwecke werden die Tafeln einzcln 
durch Kleientnehl oder durch Wiener Kalk, der 
m it SiigemeW vermengt und dadurch gclockert 
ist, hindurchgezogen oder hindurchgedriickt. Die in 
englischen Yerzinnereien ineist anzutreffende Putz-  
m a s c h i n e ,  driickt die Tafeln durch das Mehl hin-

durch, wahrend bei den in Deutschland ara hŚufig- 
sten benutzten Putzmaschinen die Tafeln durch die 
Putzmasse hindurchgezogen werden. Das letztere 
Yerfahren diirfte das richtigste und beste sein, 
doch gibt man neuerdings den erstgenannten Ma- 
schinen dcshalb den Yorzug, weil sie bedeu
tend einfacher gebaut sind. In Abb. 0 ist die 
einfache rundę Form entsprechend der englischen 
Bauart beibehalten, und nur die Arnie sind so 
ausgebildet, daB die Tafeln nieht durch das 
Putzmehl gedriiekt, sondern hindurchgezogen wer
den. Das Putzen von diinuen sowohl ais auch von
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stiirkeren Blecłien in Maschinen, in denen dio Tafeln 
gedriickt werden, stoBt jedoch auf Schwierigkeitcn, 
indem die diinnen Tafeln leicht zusammenknicken 
und die starkeren Tafeln sich nicht biegen lassen. 
Das Entfetten in diesen Maschinen erfolgt auch nicht 
so griindlich wie bei der horizoutalen Bauart, denn 
die in den beiden Putzkasten liegende Putzmasse 
darf nur eine Handhohe erreichen, da andernfalls 
die Masse zu schwer auf dem Bleehe liegt und die 
Tafel dureh das Aufdriicken Yerschrarnmt wird. Die 
horizon t ale Maschine kann somi t ais Universal maschine 
betrachtet werden, und eine Yereinfachung der jetzt 
noch rechtvenvickelten Einrichtung diirfte einen noch 
groBeren Yorteil bieten. Abb. 7 stellt eine solche Ma
schine dar, bei welcher die Tafeln dureh das Mehl 
hindurchgezogen werden, und die gegeniiber der 
jetzt (iblichen Bauart eine wesentliehe Yereinfachung 
etfaliren hat. Die Hebel und Kettentransporte zur 
Bewegung des Mehles sind weggefallen; dagegen hat 
eine sich langsam drehende Tromrnel die ZNIchl- 

s  bewegung abernommen. Im Trommelinnern sind
|  Schaufelleisten angebracht, die das Melil vom Boden
.2 mitnehmen und es in ihrer Hoclistlage vcr-
Ł teilt fallen lassen; dadurch wird eine geniigende

^  Mehlumwalzung besorgt, und die nachfolgenden
J  Tafeln werden stets dureh neue Mehlschichten hin-
1 durchgezogen, wodurch eine griindliche Entfettung
£ ennoglicht ist. Mit dieser Maschine konnen auch

~  Zinnherde, dic fiir zwei Tafeln nebeneinander ein-
gerichtet sind, bedient. werden, zu welehcm Zweeke 

■§ an dem Zinnherde einegeeignete Tranśpbrtyorrichtung
1 angebracht wird, die die Tafeln nach derM ittederPutz-

3  maschine fiihrt. Die Tafeln werden von dem Zangeu-
paar erfaBt und dureh das Mehl in der Trommeł hin- 

® durchgezogen. Nach dem Oeffnen der Zangen wird die
3 betreffende Tafel von dem nSchstiolgenden Zangen-
~  paare in die Nachputzwalzen geschoben, die mit
2  Wollstoff oder auch Wollfellen Uberzogen sind und 

dureh sehnelleren Lauf der dickeren und lang- 
sameren Lauf der diinneren Walzen das Naehputzen 
besorgen.

Abb. 8 zeigt einen Querschnitt dureh eine neu- 
zeitliche Yerzinnerei.

Ż u s a m m e n f a s s u n g .

Nach dem derzeitigen Stande der deutschen 
Weifiblechindustrie konnte noch ein Werk von 
rd. 10 000 t  Jaliresleistung gut bestehen, was einer 
Anlage von etwa sechs WalzenstraBen und zwolf Zinn- 
hei den entsprechen Wiłrde. Die WeiBblechfabrikation 
verlangt ein dichtes Eisenmaterial, sehr saubere 
Yerarbeitung in allen Betriebsabteilungen und groBe 
Aufmerksamkeit in der Yerzinnerei. Nur geeignete 
Zinnherde und Putzmaschinen, die bei geringem  
Zinnauftrag doch fehleifreie Bleehe m it schonem 
Glanz erzeugen, sollten in der Ziimerei zu finden sein. 
Gleich wichtig ist eine geschulte und aufinerksame 
Arbeiters chaft
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Abbildung 18, Lageplan der B rier H ill Steel Co. in Toungstown.
■a .= Wasśerwerk. b - K s a d h w s .  c  Gebl&sehaus. d  W iadcrhitaer, e -= Hochofen. f  ** Schmlede,

besteht aus einem 890er Umkehr-Blockwalzwerk. 
einer FeineisenstraBe fiir Stabeisen von 3/ s" bis zu 
l*/»" sowie einer zweiten fur Stabeisen von l 1/,"

T he Iro n  Ago 1914, 26. Febr., 8 .63 8 /4 1 ; The Iron
T rade Review 1914, 16. Juli, S. 137/31.

zwei Geriisten mit 405 mm starken Walzen, fiinf 
Geriisten m it 305 und zwei Geriisten mit 200 ram 
Walzendurchmesser. Im  ganzen sind 15 Stiche not
wendig; in den ersten vierwird derlOOer-Kniippd 
29 mm oval heruntergedruckt, in den folgeudcn vier

Neuanlagen von Hiittenwerken in Amerika.
(Fortsetzung yon Seite 1715.)

8. Wiseonsin Steel Company.

1—4 jide 1913 hat die Wiseonsin Steel Co. in South 
■*"' Chicago ein neues Feinciscnwalzwcrk in Betrieb 
gesetzt1), in dem hauptsftehlich 1//'-R undeisen  aus 
lOOer Knuppeln gewalzt wird. Die bisherige Anlage

bis zu 2ł/ a". Mit der neuen Anlage ist cs moglich. 
einen Bloek von rd. 2250 kg m it einraaliger Erwar
mung zu 6-mm-Rundeiien auszuwalzen.

Das Walzwerk besteht aus vier kontinuierlichen 
Geriisten m it Walzen von 375 mm Durchraesser,

Abbildung 17. Lageplan der neuen KeineisenstraBo der Wiseonsin Steel Company.

I
H --------/tf r ą » m
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Stichen wird ein Oval fiir llm m ffi erzielt , und in den 
folgenden sieben Geriisten wird die Walzarbeit been- 
digt. AuBerdem werden folgende Profile gewalzt: 3/ 8"- 
Flacbeiscn, 3/,"-W aggoneisen, '■/" x  ‘/a,"-Ovaleisen 
und >/„" x  */«"- UIK' * /i •"><?/»" -Flachisen. Die 
Monatserzcugung in Doppelschicht soli 6000 t be- 
tragen.

Die allgemeine Anordnung des Walzwerks ist aus 
Abb. 17 ersiclitlicli. Der kontinuierliche StoBofen 
ist. besonders lang, wird m it Kohle geheizt und liegt 
so hoch iiber Flur, daB die Kniippel auf einen unter 
dera Ofen angeordneten Rollgang fallen. Die Kniippel 
laufen auf wassorgekiihlten Rohren. Da das Kiihl- 
bett wegen Raumbeschrankung nur eine Lange 
von 63 m haben konnte, muBten die Kniippel ?ehr 
kurz gewahlt werden, um den fertigen Walzstab nicht 
zu oft teilen zu miissen. Man wahlto einen 100 er 
Kniippel von 010 nun Lange, der rd. 50 kg wiegt, 
da ktirzere Kniippel sich in einem kontinuierlichen 
Walzwerk nicht auswalzen lassen. Geteilt wird der 
Stab auf einer hydrauliselien Schere hinter dem 
vierten Gerust. Fiir die schwereren Profile werden 
langerc Kniippel vorgewarmt, die je nach Bedarf 
auf einer zwisehen Ofen und erstem Gerust einge- 
bauten hydrauliselien Schere geschnitten werden.

Die Umfangsgeschwindigkeit der Rollen des Zu- 
liikungsrollgangs zum ersten Gerust betragt 
1,58 m/sek, vom letzten Yorgeriist zum ersten Fertig- 
geriłst 2 m/sek. Die Walzen arbeiten innerhalb 
nebenstehender Drehzahlen:

Unijr./tuiii
405cr-Ferti2ger0st...................... 137,00 70,00
305., ............................  281 00 107,00
200., ............................ t>17,00 343.00

Die Abmessungen der Walzen sind:
Durchmesser łłalleulinge GesamtlJing-ł1 

mm mm mm
Vorgeriist. . 375 508 1385

( 405 812 1890
Fcrtiggeriist J 305 508 1320

I 200 305 900
Bei der Ausfiilirung der Walzenst&iułer ist darauf 

Riicksicht genommen, daB ein Walzenwechseł rasch 
vorgenommen werden kann, weil vicle kleinere Auf
trage zu erledigen sind. Die Stiinder sind m it ab- 
nehmbaren Hauben versehen, dio durch Keile ge- 
halten werden. Die StraBe wird von einer Corlili- 
Zwillings-Verbuiidniasehinu mit Kondensation ange- 
trieben. Die Zylinderdurchmosser sind 702 und 
1370 mm, der Hub 1526 mm. Die mittlere Drehzahl 
betriigt 80 Umdr./min, kann aber zwisehen 50 und 
90Um dr./m iu eingestellt werden. Die ersten vier 
Geriiste sind von der Schwungradwelle durch Stirri- 
riider, die iibrigen Geriiste durch Riemen angetrieben. 
Das Edwardsche Warmbett, die Anordnung derSelie- 
ren und die Verladevorrichtung sind von bekannter 
Ausfuhrung. Das Gebiiude ist 127,75 in lang und 
25,60 m breit, m it einem Anbau fur Maschinenwerk- 
statte und Walzendreherei von 9,30 m Spanuweite.

7. Brier Hill Steel Company.
Die Brier Hill Steel Co. in Youngstown, Ohio, 

hat sich aus dem Zusammenlegen versehiedener

750 T71,

S “ 6i«Bmas<-Line. h
AbbiUlun

= Gaseraeugeraulage,
18. Lageplan der B rier H ill Steel Co. in Youngstown.

i Stahlwerk. k - Tiefttfen. 1 -- Blockstrafle. m -  Kontiniertlche und FeineU*>nstr*tie.

3.
4 .

Maschinendrehzahl . 

) Yorgerftst
j‘ 375 mm \
j Walzendurchmesser I

Uindr,,/mln
90 50
14,84 K.24
19,57 10,87
30,00 16,66
42,00 23,33

kleinerer Werke in Youugstowns Kalie gebildet1), 
so daB sie iiber zwei Hochofen m it 260 000 t Jahres- 
leistung und zwei Feinblechwalzwerke m it 125 000 t 
Jahresleistung yerfflgte. Hierzu kommen nun die

*) T holrón Age 1914, 2. April, S. 840/5).
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sieben weitere Oefen aufzunehmen. Die Chargier- 
halle hat eine Spannweite von 23,75 m, die GieB- 
halle von 18,26 m. Das flussige Eisen wird von den 
Hochofen in 45-t-Pfannenwagen zum Mischer ge- 
fahren, der an einem Ende obigen Gebaudes Auf- 
steBung gefunden hat. Nach dem Wiegen auf einer 
250-t-Wage werden die Pfannen von einem 100-t- 
Kran abgehobcn und in den 600-t-Mischer gegossen. 
Die HnbhShe des Kran es betriigt 24 m. Vom Mischer 
wird das -Metali in GO-t-Pfanncn abgelassen, die, auf 
Wagen stehend, durch eine Lokomotive vor die Oefen 
gefahren werden. Schrott, Erz und Kalk wird mit 
Ohargiermaschinen eingesetzt.

Dic M a r t i n o f e n  sind auBen 21,65 m lang und 
5,18 m breit. Der Herd ist 10,36 m lang und 4,10 m 
breit. Die Chargiertiiren haben eine Oeffnung von 
1,06 x  0,0 m. Die Regeneratoren sind 4,87 m lang 
und 6,70 m lioch, die Gaskammem 2,85 m und die 
Luftkammern 3,81 m breit. Die beiden G ie B k r a n e  
haben 150 t Tragf&higkeit.

An die Chargierhalle schlieBt sich das voll- 
komnien eingedeckte Schrottlager an, dem die 
Generatorhallc folgt, in der bis jetzt 18 Gaserzeuger 
in Gruppen von je fiinf fiir je zwei Oefen aufgestellt 
sind. D ie  Gaserzeuger haben 3  m Durchmesser und 
setzen rd. 1 t Kohle je st durch. Die Schornsteine 
haben einen inneren Durchmesser von 1,67 m und 
sind 50 m  lioch.

Die 4BO x  530 mm-Blocke, im Gewieht von 
2630 kg, werden auf Wagen gegossen und in das 
Tiefofengebaude gefahren, das 21,65 m lang und 
9,10 m breit ist. In diesem Gebaude sind vier gas- 
geheizte T i e f S f e n  mit jc vier Gruben zu acht

Geriisten mit Walzen von 610 mm Durchmesser zu- 
gefiihrt und hier zu Querschnitten 200 x  50 nun 
und 100 x  100 mm ausgewalzt. In bestimmte Lingen 
geschnitten, werden die Brammen oder Kniippel 
vom  Rollgang G zum Rollgang II geschleppt und 
in den folgenden sechs Geriisten zu 38cr oder 50er 
KnBppeln ausgestreckt, um, in voller Lange auslau- 
fend, durch die in Rollgang P  eingebauten sechs ver- 
schiebbaren Scheren gleicli7.eit.ig in  fiinf Liitigen ge
schnitten zu werden. Im  Blockwalzwerk werden 
100 t./st gewalzt, und sowohl das kontinuierlichc 
wie das Kniippel- und Plalinenwalzwerk konnen 
diese Menge aufnehmen. Au Ber obigem Programm 
konnen im Blockwalzwerk Brammen von 150 x  
760 inm und Blockc von 400 mm [|] bis herunter 
zu 100x100-m m -Kniippeln gewalzt werden, die 
durch Seilschlepper auf den Rollgang B geschleppt 
und auf einer dainpfhydraulischen 1000-t-Schere 
in Langen von 450 bis zu 4570 111111 geschnitten 
werden. Vom Scherenrollgang C werden die Enden 
durch einen AbstoBer auf eine Verladebank gestoBen 
und fallen in bereitstehende Wagen. Der Rollgang (• 
ist verschiebbar eingerichtet, so daB die Abfal!- 
enden hinter der Schere herabfaflen und durch ein 
zweites Transportband zusammen m it den E n d e n  der 
Kniippelschere verladen werden konnen. Eine ahnliche 
Einrichtung ist hinter dem kontinuierlichen Walz
werk vorgesehen, so daB auch hier 100x 100-inm- 
Kniippel, die nicht weiter ausgewalzt werden sollen, 
yerladen werden konnen.

Das B l o c k w a l z w e r k  ist von normaler Kon- 
struktion, ahnlich dem bei der Youngstown Sheet 
it  Tube Co. im letzten Jahre aufgestcllten Walz-

Neuanlagen. die aus einem Martinstahlwerk mit 
sieben 75-t-Oefen, einem 1015-inm-Bloekwa!zwerk, 
einem kontinuierlichen und einem Kniippel- und 
Platineuwalzwerk bestehen (s. Gesamtplan Abb. 18).

Das Stahlwerksgebaude ist 204 111 lang und 79 m 
breit und kann ums Doppelte verlangert werden, um

Bloeken eingebaut. Raum fiir vier weitere Oefen 
ist vorgesehen. Die Bliicke werden in 13 Stichen 
zu Brammen 1 9 0 x 1 9 0  111111 heruntergewalzt uml 
gelangen iiber Rollgang A (vgl. Abb. 19) zur Brammen- 
schere. Die abgeschnittenen Stiicke werden dureli 
Rollgang D dem kontinuierlichen Walzweik von sechs

5 ! B E D E S « C f i E  8  B K 

Abbildung 19. W alzwerksanlagon der. Brier Hill Steel Co.

BfGckstrafsc
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werk1). Der Hub der Oberwalze betragt 700 min, die 
BaUenlŁnge ist 2025 mm. Das kontinuicrlichc Walz
werk hat Walzen von 610 mm Durchmesser und 
865 nim Ballenl&nge. Die Zapfen haben 380 mm 
Durchmesser. Die W alzen sind so kalibriert, daB 
ohne Umlegen sowohl 100 x  100-mm- Kniippei ais

Der A n t r i e b  der beiden StraBen erfolgt dureh 
Yerbundmaschinen von 806 bzw. 1725 mm Zylindur- 
durchmesser und 1525 111111 Hub, bei ersterer StraBe 
unter Zwischenschaltung von Stirnradem, bei der 
zweiten StraBe durch Kegelr&der. Die Antriebswelle 
der kontinuierliehen StriiBe hat 500 111111 Durch-

łYormbett

£ i  J  J  1 1 i  S.  1

Abbildung 19. W alzwerksanlagen der B rier H ill Steel Cu.

auch 50 x  200-mm-Brammen ausgewalzt werden 
konnen. Die Kniippei werden zum llollgang F ge- 
schleppt, auf Lange geschnittcn und verladcn, 
"ahrend die Brammen nach Abschnitt der Enden 
seitlich zum Roligang H  geschlcppt und dem ersten 
Geriist des Platinenwalzwerks zugefiihrt werden.

'! Vgl. Iron ASc 1013, 14. Aug., S. 335/41.

messor und geht rjuer unter den Rollgangen des 
Platinenwalzwerks hindurch. Die Entfernung der 
Geriiste des Platinenwalzwerks yoneinander ist so 
bemessen, daB der Walzstab immer nur in einem 
Geriist bearbeitet wird. Das Warmbett ist 16,75 m 
breit und 27,50 m lang. Die Kesselanlage, elek- 
trische Zentrale, Pumpcnzentralo und andere E in
richtungen sind der Neuzeit entsprechend angelcgt.

Umschau.
GroBenbemessung und Wirischaftlichkeit 

von Abdampfverwertungsanlagen.

H. Hau tog und W. A mm on veroffentlichten unter 
fbigem Titel eine Abhandlung1), die sich im wcsentlichen 
mit der in Deutschland so viel weniger ais in England und 
Amerika verbreiteten Krafterzeugung aus Abdampf be- 
faBt und aus diesem Gebiet wieder besonders den Wiirme- 
speichern und deren Zusammenhang mit den Abdampf- 
uud Zweidruckturbinen gewidmet ist. Es bleibt festzu- 
halten, dali die Yerwertung des Abdampfes zu Hciz- 
zwecken aller Art, soweit dabei die Verdampfungswarme 
ąnsgenutzt werden kann, die bei weitem wirtschaftlichste 

daB also nur der dann noch yorhandene UebersehuU 
Mr Krafterzeugung ausgcnutzt werden darf. Ent gegen 
der Beliauptung der Yerfasser, dio sie auf eine difsbezug- 
liche Zuschrift beriehtigt haben, ist also die Yorwiirmung 
des Speisewassera durch Abdampf theoretisch gewinn- 
bringender ats die Krafterzeugung. Praktisch kommt 
dieser Vorzug allerdings nur fiir eine Yorwarmung des 
Speisewassera bis etwa 40° und auch das nur aus Be- 
{riebsrticksichten (Rosten der Vorwarmer) in Frage, da 
*omt die Ilauchgase zweckmSfiiger und ausreichend diese 
Aufgabe tibernehmen konnen. Zur Berechnung der 

p̂eichermengł* von Wiirmespeichem ist die zu- bzw. ab-

1) CilOekauf 1914, 11. April, S. 569/76; 18. April,
S. 617/25; 8. Aug., S. 1280/2.

gefuhrte Dampfmcnge in Abhangigkcit von der Zeit in 
ein Koordinatennetz eingetragen. Der groBte Unterschied! 
der beiden Schaulinien gibt ohne weiteres den gesuchten 
Wert. Die Darstellung von Ladew ig1) mit Einzeichnung 
der sekundlichen Dampfmenge ist zwar unbequemer zur 
Bercchnung der Speichermenge, da hierzu der Inhalt einer 
Flachę crmittelt werden inuG, sie zeigt- dafiir aber viel 
deutlicher die Art der BeUstungsschwankungen und eignet 
sich dementsprechend besser fUr die Beurteilung der je- 
weiligen Eignung verschiedener Bauart en. Ueber dieaen 
letzten Punkt geben die Ansichten noch wesentlich auŝ  
einander. Ftir den Warm es pcicher nach Rateau ist nach 
der Angabe das 2,5- bis 3fache der theoretischen Wasser - 
menge, dio sich bei mittleren Druck verhaltńissen auf rd. 
das 130fache zu speichernde Dampfgewicht berechnet, 
notig, „wenn eine cinigermaBen wirksame Speicherung 
erfolgen soll“ . Dieso Zahl kann natiirlich nur ais Er- 
fahrungszahl fiir gewisse Druckverhaltnisse und bestimmto 
Bauarten gelten. Abb. 1 zeigt die in der Abhandlung 
wiedergegebene Ausfiihrung des Wasserspeichers der Gute- 
hoffnungshiitte. Da der notwendige Wasserinhalt selbst 
abhangig ist von der GroBe und der Art der Druek- 
schwanknngen, so ist ein RttcksehluU auf andere Verhalt- 
nisse nur hypothet isch. Yon der Wiedergabe solcher

ł ) St. u. E. 1914. 1. Okt,, S. 1556/7. Diese Aus- 
fahrungen lagen bereits vor Erscheinen des Aufsatzes 
im „G hlckauf4 a. a. O. vor.
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Abbiidung 1. Abłiampf-Waaserepeicłwr, Bsuart GatchottnuugsliUUe.

! S Vgl. St. u. E. 1911, 15. Ju n t. S. 982;93;
12. Okt., S. 1683. 'Ab&idia&g 3- 2»-fi*lracktait)lncijreę*lang.

dem ersten Punkt gcnflgt ein Hinweis auf eine frńhere 
Arbeit yon £t.*3ng. K . K od er1). Rei Aufetcllung yon 
Zweidruckt urbinen ist es zwar moglich, auch bei sto0- 
weisem Arbeiten der Yorgeschaltetcn Maschinen ohne 
Speicher auszukommen, aber dic Zusatzdampfmenge wird* 
dann wesentlich groBer ais bei gleich maBiger Abdampf- 
zufuhr, wenigstens fQr Arbcitsverhaltnisse, wic sie bei 
Fordermaschinen vorliegcn, was an einem Beispiel zahlen- 
inaBig nachgewiesen wird. Dic gleichmaBige Bean* 
spruchung des Kessels im ersteren Falle bictet fiir den Aus- 
fali auch nicht ini entferntestcn einen Ausgleich. Dagegen 
braucht der KinfluB geringer Druckschwankungen, wie 
sie bei Wasser- oder festen Raumspeichem auftreteiL, ftir 
die Turbinen durchaus nicht ungtinstig zu sein, da die- 
durch den beweglichen Raumspeicher festgelegte gleich- 
mii Bigę Dampfspannung nur fiir eine bestimmte Turbinen* 
belastung richtig sein kann. Die Zulassung von Druck* 
achwankungen und ihre Ausnutzung in der Turbinę 
bedeutet durchschnittlich eine nicht unerwiinschte Ver- 
minderung der Speichermenge. Bei samtlichen Zwei- 
druckturbinensteuerungcn ist dic Stellung dea Frisch
dampf- und Abdampfventils durch die Stellung de* 
Reglers und den Abdampfdruck bzw. die Lage der Speicher- 
glocke bestimmt*) (vgl. Abb. 3). Ob man die Fórderung 
aufstellen muB, daB die Ungleichformigkcit bei der Hoch- 
und Kiederdrucksteuerung dic gleiche sein soli, was nur 
fur einen bestimmten Frischdampf- und einen gleich- 
bleibenden Abdampfdruck moglich ist, oder ob man sieli 
mit gleicher Ungleichfórmigkeit bei der Frischdampf- und 
der Misehsteuerung begnGgen kann, hangt von den Be- 
triebsverhaltn*ssen ab. Wenn die mittlere Turbinen- 
belastung Ober der mittleren Abdampfleistung liegt, spielt 
diese Frage gar keine Rolle. Bei Belastung unter der Ab- 
dampfleistung werden durch die Druckschwankungen des

l ) St. u. E. 1913, 2. Okt., S. 1646/52* 
s) Vgl. S t^u ^E . 1914, 23. Ju li, S. 1261/4.

Kunren kann deshalb abgesehen werden. Fflr den beweg- 
lichen Raumspcicher, Bauart Karle - Gutehoffnungshfitte, 
der keine grundsiitzlichen Unterschicde gegenOber den

ł -v~&o t  d e r  J jp c ię f ie rsf ia g r a /  a ó s .

A bhildung  2 . B^znf asiiu# e ines fcsteo
rur Speicherurit? von Abdampf.

froheren Spclchcm dieser Art1) aufweist, sollen die 
.Schwierigkeiten der Glockonbewcglichkcit bei den groSen 
Wirmedehnungen und die der Glockcnisolierung Ober- 
wunden sein. Es wird die Fórderung aufgestellt, den 
Speicher nicht groBer ais fur die rechnungs- 
m iBige Speicherroenge aumifahren, um die 
Oberflache und die Kondensverluste nicht 
unnotig z a  erhohen. Ceber die Bemessung 
fest er Kaumspeichcr, denen betriehetechnisch 
ihre GroSe mm Yorwurf gemach t wird, gibt 
Abb. 2 einen achneUen Uebcrblick. Dabei ist ?u 
bertScksichtigen, daB bei Wagserspeichcm and 
festen Raumspeichern dieRohrleitnng mitlnhalt 
und Wandung die Speicherwirkung unterstfitzt, 
wodurch in snanchen Fallen die im eigentlichen 
Speicher aulzunehmende Jlenge um et wa 10% 
verringert werden wird. Zur Beurteilung der 
Warmespeieher von einem neuen GesichU- 
punkte untersuchen Hautog und Ammon den 
Einflufi der Heni r-ssuî  der Turbinen und der 
durch den Warmespeicher veran!aCten Druck- 
sehwankurtgen auf den Turbinen betrieb. Zu

..P '
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Abdampfcs allerdings Belastungtónderungcn auftreten, 
Menn die ilaschine dureh Parallelarbeiten znit einem 
ffechselstromnetz an der Drehzahliindcrung verhindert 
lft. Solche Sehwankungen sind aber bei der dann vor- 
iandeaen an gich geringeren Turbinenbelastung kcines- 
»cp »o schwerwiegend, wie die Yerfasser ca darstellen, die 
iami! die Ueberlegenheit des beweglichen Raumspeichers 
zs begrOnden suehen. Die dureh Veranderung des Frisch- 
dampfdrucke* verureaehten Stora tsgcn bleiben ohnehin 
bjsuhen. Ungiinstig konnen sich die Sehwankungen des 
Abdampfdruckcs auf dic den Dampf liefernden Kolben- 
maschinen bemerkbar machen, ihsofern, ais dereń Steue- 
run? hierdurch ersehwert wird. Die Wahl des jnittleren 
Abdampfdruckes ist dureh dic Bcmessung der Kolben- 
maschinen bedingt. Einen Vorteil gegentlber den anderen 
Bauarten wcist der bewegliehe Raumspeieher darin auf, 
d»B er eine Steigerung des Auspuffdruckes Qber das bei 
Auspoffmaschinen ubliehę MaS hinaus nicht erfordert. 
stgmfiber diesen eine LeistungseinbuBe der Kolben- 
mwcluDen also auch nicht bedingt. In  den meisten Fallen, 
ta denen der Betrieb einen dureh Erhohung des Auspuff- 
drockts entstehenden Lcistungsausfall nicht zulassen 
Bollte, wird sich dieser dureh geringe Erhohung der Keasel- 
spannung wieder wettmachen lassen. Beztiglich der 
Pcfferw irkung steht der festc Raumspeieher obenan, 
raiig unterschiedlieh folgt der bewegliehe Raumspeieher, 
Łei dem nur noch die Jlassenwirkung der Glocken zu 
tiberwinden ist, und in wcitem Abstande karne dann erst 
der Wasserspeicher, bei dem die Tragheit bei der Um- 
*»ndlung von Dampf in Wasser und umgekehrt Ycrzóge- 
rungea herbeifohrt. Bezfiglich des R au m b cd arfcs be- 
sieht auch etwa dem Grade nach die umgekchrte Reihen- 
folgc. Die groBten H e rste llu n g sk o ste n  erfordern 
zweifellos die beweglichen Raumspeieher; ob sie minde- 
«ens das Doppelte entsprechender tester Raumspeieher 
betragen, wie Ladewig angibt, bleibe dahingestellt. Be- 
ifighch Einfachheit der B ctrie b sfib e rw ach u n g  kann 
<icr bewegliehe Raumspeieher ebeniails nicht den Vcr- 
gUich mit den beiden anderen bestehen. Soweit der feste 
Rauuupeicher dem Wasserspeicher seiner GroBe wegen 
whsteht, kann dieser Untersehied ab ausgeglichen be- 
trachtet werden dureh Storungen, die daa mit dem Dampf 
sutgerissene Oel im Wasserspeicher zur Folgę hat. Be- 
tfiglich der W arm everluste ist der Wasserspeicher un- 
hfdingt fiberlegen. Zahlen, die in dieser Beziehung einen 
'ogleich zwischen dem beweglichen und festen Raum- 
speicher ennoglieben, liegen nicht T o r .  Bis dahin wird 
•mij di'n Yerlust im festen Raumspeieher trotz der groBeren 
Oberilaehe unter Berticksichtigung der Betriebsverhiiltnisse 
y w M t nicht hoher Yeranschlagen dorfen ais bei dem 
beweglichen. Aussichtsyoll konnte noch dio Yereinigung 

festen Raumspeiehers mit einem Wasserspeicher 
etsra der frolier wiedergegebenen1) Form seheinen.

B. Wtifknhtrg.

Metałlmikroskople mit Anwendung polarislerten Liebtes1).
In der letzten Mitteilung iiber diesen Gegenstand ist 

das roa K ónigsb erger angegebenc Verfahren zur Metali- 
kob&chtung im reflektierten polarisierten Licht besehrieben 
and (foru-rt worden*). Mittlerweile wurden die Apparate 
'etbesseri und weitere Ergebnisse gewonnen.

I^ r Wert des Yerfahrens fiir die Metallmikroskopie 
kgt in der Moglichkeit, optische Eigenschaften emzelner 
^rfugebestandteile zu beobachten. Min kann entscheiden, 
°h «n Gefugebestandteil isotrop oder anisotrop ist, und 
hat hierin unter Umstanden ein sicheres Mittel fiir die 
'deolifizierung. F iir diesen Zwcck ist der in der crsten 
Mitteilung beschriebene groBe Apparat nicht reefct ge- 
«gaet Man untersucht mittels dieses Apparates die Natur

gesamten in das Okular falienden Lichtes, nicht nur

“) St. u. E. 1913, 0. Nov„ S. 885/7, Abb. 7.
’ ) Ygl. auch Zeitschr. fiir anorg. Cłem. 1914. 

Aag, & 265/8.
’ ) S t u. E. 1913, 2. Okt., S. 1844/6.

die von den einzelnen Gcfiigebestandteilcn reflektierten 
Strahlen. Wollte man nur das von einem GefiigelH^tand- 
teile ausgehcnde Licht beobachten, so wurden die erforder- 
liehc weitgehende Abblendung und Zentrierung die An
wendung des Verfahrens sehr erschwercn.

Es handelte sich di-shalb um die Ausarbeitung des 
zweiten sogenannten kleinen Apparat<*. Man l>eobachtet 
mit ihtn das Gefiigebild, nachdem das Licht eine zwischen 
1’olarisator undAnalysator angebrachtc drehende 3,75-mm- 
Quarzplatte durchlaufen hat. Dreht man die Nikols 
b o  gegenoinander, daB daa empfindliche Violett entsteht1), 
so ztigen anLsotroi>e GefiigebeRtandteile bei Drehung 
des ObjekU* Farbenumsehlage. Die Farbenumschlage 
sind haufig nur gering, und dic Beurteilung der Be
obachtung ist dann ziemlich Hubjcktiv. Bei den ersten 
Arbeiten konnte man sich nur dadurch Sicherheit ver- 
schaffen, daB der Beobachter sich zueret etwa 1 st lang 
in dcm vóllig Terdunkelten Mikroskopierraum aufhielt. 
Erst wenn «o dic Augen vollkommcn ausgeruht waren und 
alle anderen Lichteinflusse dureh Borgfiltige Abblendung 
der Mikroskopbeleucbtung ausgesclialtet wurden, konnten 
iiljcreinstimmende Beobaehtungcn erzielt werden.

Diese Schwierigkeit wurde beseitigt dureh Einfiihrung 
einer Diffcrcnzmethodc, indem an Stelle der 3,75-mm- 
Quarzplatte dic Kiot-Soleilsche Doppelplatte gesetzt 
wurde. Dic Platte muB so angebracht werden, daB die 
Lichtstrahlcn sie móglichst parallel durehsehneiden, und 
daB man sic zugleich mit dcm Gefiigebild scharf eingestellt 
beobachtet. Zuerst wurde dies dadurch annahernd er- 
reiebt, daB die Flatte in das Okular an den Ort des Zwischen- 
bildes gelegt wunle. Man bringt darauf zunaehst ein 
isotropes, tadellos poliertcs Metali vor da« Objektiv 
und richtct es so aus, daB der Schliff genau scnkr«ht zur 
Slikroskopachse steht. Dann wird im allgemeinen die Far- 
bung in den beiden Ualften de* Gesichtsfeldes verechie>den 
sein. Danach wird das eine Nikol *o gwireht, daB beide 
Halften farbengleich das empfindliche Yiolett zeigen. 
Nunmehr tritt bei beliebiger Drehung diss isotropen 
Schliffes um die Mikroskopachse keine Farbenandcrung 
ein. Anders verhalt sich ein in den so vorberciteten Ucht- 
weg cingebrachtes anisotrojies Metali. Man verschiebt 
das Objekt no, daB der zu untersuchende anisotrope 
Gefiigebestandteil von der Trennungslinie der beiden 
Gesichtsfeldhalften geschnitten wird. Dreht man nun 
den Schliff, so gibt es nur wenigc ausgezeichnete Lagen, 
in denen die beiden auf yersehiedenen Sciten der Trennungs
linie liegenden Teile gleichgefarbt das empfindliche Yriolett 
zeigen; in allen anderen Lagen sind sie verschietlen gefarbt. 
Nach diesem Yerfahren sind auch geringe Farbcnuntcr- 
schiede mit Sicherheit festzustellcn, ohne daB es eines 
vorangehenden Aufenthaltes im Dunkeln bedarf. Bei 
einem Gemisch Ton i.«otro|>en und anisotropen Gefiige- 
bestandteilen bewegt man den Schliff und beobachtet 
die die Trennungslinie iibereehreitenden Kristalle. Die 
isotropen bleiben gleichgefarbt, die anisotropen wechseln 
im allgemeinen beim Uebeigang iit>er die TrennungsUnie 
ihre Farbung.

Ein \o rte il der Differcnzmethode beruht darauf, 
daB sich bei jedem Gefugebestandteil dicjeilige Lage 
feststellen laBt, in der er das Licht wie ein isotroper 
Korper reflcktiert. &  sind dies die 1-agen, in denen er 
in beiden HAlfteJi dea Gesichtsfełdkw gh-ichgefarbt erscheint. 
Sind heiagonale oder tetragonaie Gefiigebestandteiie 
senkrecht zur kristallograpluschen Achse geschnitten, 
so rerhalten sie sich in jeder Lage wie isotrope Korper. 
Diese Lage zum Schliff ist jedoch die Ausnahtne. In  der 
Regel finden sich nur wenige Nullagen, nnd zwar bei 
einigen Kórpem vuer, jedesmal nach Objektsdrehung 
von rd. 90°. In  einigen Fallen scheinen nur zwei Null- 
lagen aufzutret-ea. Zwischen den Nullagen tritt ein 
BŚchstmaB der Anisotropie aut Der zugehorige Drehungs-

>) Ausfuhrlkh* Herleitung der hierhingebórigen Oe- 
setze und Apparate vgL Muller-PouiUets Lehrbuch der 
Physik, lid. I I I ,  1, 3, Optik, von O tto Lum rner.
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winkel liiGt sich ziemlich genau durch Schatzung einstellen. 
Daa Yerfahren bietet cłic Móglichkeit, die GroBe der Aniso- 
tropie durc!i Kompcnsation auf N uli (Farbengleichheit 
in beiden Gesichtsfeldhalften) zu messen.

Dio erwahnto zuerst angewandte Anordnung der 
Dop|>elplatte im Okular ist mit einem Eingriff in das 
Okular verbunden. Es zeigte sich, daB man mit dcm- 
selben Erfolg die Doppelplatte zwischen Kondensor 
und Illum inator so einschalten kann, daB sie auf dem 
Schliff scharf abgebildet wird. Man erhalt demnach einen 
Apparat nach der Anordnung der Abb. 1. Den Polarisator- 
Nikol stellt man zwischen Kollimator und Kondensor in 
paralleles Licht; hinter ihm kann dic Kom pensa tions- 
einrichtung zum Messen der Anisotropie angebracht 
werden. Darauf folgt der Kondensor und unmittelbar 
hinter ihm die Doppelplatte. Das Licht beriihrt dann 
nacheinander Irisblende, niuminatorprisma, Objcktiv, 
Schliff, Objektiv, Okular. Die Beleuchtung durch Planglas 
ist nieht anzuwenden, da das _ Planglas selbst bereits 
das Licht polarisicrt. Auf das Okular wird das Analysator- 
Nikol gesetzt. Der Objekttiseh muli zentrierbar und dreh- 
bar sein. Durch diese Anordnungen sind Aenderungen 
im Mikroskop-Tubus vermicden. Die Einrichtung fiir 
Metallbeobaehtung im polarisierten Licht wird dadurch

' £ ^ \ r

0
0

Abbildung 1. Mikroskop-Anordnung zur Beubaeh- 
tung von Met&llschliffcn lm polarisierten Licht, 

a — Łlchtąuelle. b - Kolliiniłtorlinse. c — Folari- 
sator-Nikol. d - Kondensorlinse. e - Błot- 
Soieilscho PoppcląuarapUtte. f u.g — Blendo, 
h • Qbjektlv. i Beieuchtungsprisma. k - Okular.

I — Analysator-Nikoł.

Gefligebcstand teile 
Ferrit im Elcktrolyteisen (Anlieferungs- 

zustand)
Ferrit im umgeschmolzenen Elektro- 

Iyteisen 
Ferrit im FluBeisen 

,, SchweiBeisen 
„  „  perlitischen Stahl

in martensitischen Proben 
,, ,, angelassenen Proben

Zementit im lamellaren Perlit
„  „  kórnigen Perlit
„  ais Segregat im ubereutek-

toiden Stahl 
„  in sehr lange gegluhten

Proben 
,, im grauen Roheisen
,, „  Ledeburit

Austenit
Martensitzacken im Austenit 
Ferrit in FluBeisen mit rd. 0,4 % 

Phosphor
Ferrit in FluBeisen mit rd. 1,0 % Arsen 

„  im Wolframstahl 
Karbidartiger Bestandteil im Wolf

ramstahl 
Martensit im Wolframstahl 
Schwefeleisen
Eiscn-Silizium-Legicrung mit 38 % Si 

aus technischem Ferrosilizium er- 
sehmolzen

Beobachtung

isotrop

anisotrop

isotrop 
schwach anisotrop

isotrop

schwach anisotrop 
anisotrop

zu einem Zusatzapparat, der ohne weiteres an jedes 
Martenssche Metallmikroskop angebracht werden kann.

Es seheint, wie vorlaufige Versuchc zeigten, moglich, 
die Farbenumschlage durch Einschaltung einer Kcntrast- 
platte zwischen Polarisator und Doppelplatte deutlicher 
zu maehen. Wenn man ferner ein Glasplattchen an den 
Ort des Zwischenbildes in das Okular legt, z. B. ein Glas
plattchen mit Fadenkreuz, so wird ein Teil dea Lichtea 
von dessen Oberfliiche reflektiert und bei nochmaligor 
Reflcktion an dem anisotropen Schliff zum zweiten Małe 
zerlegt. Da der wieder zur Beobaehtung gelangende Bruch- 
t*il nur gering ist, ist die Yermehrung des Anisotropie- 
effektes allerdings nieht groB.

Es hat sich gezeigt, daB die geschilderte Anordnung 
zur Beobaehtung von Metallschliffen im polarisierten 
Licht bis zu beliebig hohen VcrgroBerungen anwendbar 
ist. Es g ili nun, die bisher bekannt gewordenen Zustands- 
diagramme mittels des neuen Yerfahrens durchzuarbeiten. 
Im folgenden sollen einige an Eisenschliffen gemachte 
Beobachtungen mitgeteilt werden.

Die Ergebnisso erheben die Annahme, daB Martensit 
und Austenit verschiedene Phascn sind, zur Sicherheit. 
Zu untersuchen ist jedoch noch, ob die im Austenit aniso
trop crscheinenden Martensitzacken tatsuchlich unzersetzt 
sind, oder ob der schwache Anisotropieeffekt durch 
u ltramikroskopi.se h ausgeschiedenen Zementit herbei- 
gefiihrt wird. In abgesehrecktem und dann bis auf 200° 
angelassenem, schwach geatztem, martensitisch-austeni- 
tischem hochgekohltem Stahl zeigen die Martensitnadcln 
ein auBerordentlich lebhaftes Farbenspiel in allen Farben 
des Regenbogens. Der Austenit dagegen behalt bei allen 
Drehungen des Objektes unverandert diesclbe violette 
Farbung. Es ist dies das empfindlichste mir bekannte 
Yerfahren, um geringe Mengen von Austenit im Martensit 
naehzuweisen. Durch die lieobachtungen am Zementit 
wird cs wiederum sehr wahrscheinlich, daB alles in Eisen - 
Ko hl ensto f f * Legierungen zwischen 0 und 4,2 %  auf-

1 anisotroper,
2 isotrope

Bestandteil©

tretende Karbid ein und dieselbe Phase ist, Durch quanti- 
tative Messungen der Anisotropie des Zementits wiirde 
sich dies noch weiter bestatigen lassen.

Es seheint mir nach den bisher durchgefuhrten 
Untersuchungen, daB die Anwendung des polarisierten 
Lichtes dauernd ein Yerfahren der wissenschaftlichen 
Mctallographie bleiben wird. Eine Einfiihrung der Appa
rate in die Praxis kann zurzeit noch nieht einpfohlen 
werden, da zunachst noch zuviel Yorbereitende Arbeit 
zu leisten ist und dio Mikroskopeinrichtung vielleicbt 
auch noch geandert wird. Ich hoffe, durch diese Mitteilung 
weitere Arbeiten anzuregen, und werdo selbst an dieser 
Stelle berichten, wenn neue Ergebnisse vorliegen.

2)r.*3tip,. //- ffanemann.

Fortschritte der Metallographie.
(S ch lu B  von Seite 1745.)

(5. Z em entation und E n tko h lun g .

1̂ . G u ille t und V. B e rn ard 1) besprechen die fiir 
die Autom obilind ustrie in neuer Zeit so wichtig geworde
nen Yerfahren, die den Schutz bestimmter Zonen von 
Au tom o b ili c ii en vor der Aufnahme von Kohlenstoff 
durch Zementation zum Gegen stand haben. Sie gelangeu 
zu dem SchluB, daB ausschlieBlich das Kupfer ais Schut z - 
mittel in Be trach t kommt. Das clektrolytisclie Yerfahren 
zum Ueberziehen bestimmter Teile eines Gegenstandes 
mit Kupfer ist billiger ais das Sckoopsche Zerstiiubungs 
yerfahren. Ferner ist die anzuwendende Dicke der Kupfer- 
sehicht auBerordentlich gering, doch ist es im Yergleich 
zum Schoopsehen Yerfahren schwieriger, tlic Kupfer- 
sehicht nach Wunsch ortlich zu beschriinken. Im An* 
schluB hieran besprechen die Yerfasser dic Móglichkeit der 
Diffusion zweier fester Me talie ineinander. Von den zahl- 
reichen hier nieht in Bctracht kommenden Ergebnissen 
sei erwahnt, daB die zum Schutz bestimmter Teile eines 
zu zementierenden Gegenstandes verwendeto Kupfer-

!) L. (i u i Het und V. B e rn a rd : Les reserves en 
cementation et de la diffusion dans les solides. BuUctia 
de la soeiet<; d’encouragement 1914, Mai, S. 588/617.
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schicht nicht storend zu sein scheint, trotzdcm kein 
Zircifel an der Moglichkeit der Diffusion von in BerUhrung 
befiiidliehem Kupfer und Eisen ineinander besteht. Die 
in neuerer Zeit zur Warmebehandlung von hoehwertigen 
Ht&hlen hiiufig angewandten Salzbadcr, insbesondere 
nach einem Aufsatz von A. P o rte y in 1) dic geschmolzenen 
ADtałichloride, bewirken eine meBbare Oberflachenent- 
kohlung der in ihnen behandelten Gegenst&nde, Dureh 
Znsatz von Alkaliferrozyaniden oder Alkalizyaniden laBt 
sieli die Entkohlung vermindern, doch ergab sich, dali 
reines Eisen in geschmolzenen! Ferrozyankalium Kohlen- 
>toff aufnimmt, dieses Salz also dic entgegengesetzte W ir
kung austibt. Die Einwirkung verschiedener aus Alkali* 
ehlorid und Zyankalium bestehender Gemische auf einen 
Stahl mit 0,78 % Kohlenstoff und auf ein weiches FluB- 
eisett bei 900° und verschiedener Einwirkungsdauer ist 
vom Yerfasser untersucht worden. E$ ergab sich, daB 
unabhangig von der Zusammensetzung des Bades der 
Kohlenstoffgehalt der entkohlten Schicht im Stahl und 
der gekohlten Schicht im FluBeisen bei fiinfsttindiger 
Einwirkung rd. 0,26 % betrug, dieser Gehalt dcmnach 
ein den Ycrsucbsbcdingungen entsprechendes Gleicli- 
gewicht darstelit.

7. Korrosion des E ise n s und sein er Legierungen.
Nach C. B I ach er2) ist das oxydierende und zer- 

storende Mittel bei den gefiirehtcten pockennarbigen 
Anfressungen der D am pfkessel in erster Linie der 
iu irgendeiner Weise in das Wasser eindringendo Luft- 
saoerstoff. Diese an sich nicht sehr starkę Wirkung wird 
verstarkt durcli im Wasser vorhandene Katalysatoren. 
Ais solche kommen in Betracht: Manganverbindungen, 
organische Yerbindungen und ganz allgemein anorganische 
und organische Oxydasen. Chloride osydieren sich leicht 
zu saucrstoffhaltigen Chlorverbindungen, die Chlor oder 
Sauerstoff abgeben und selbst in alkalischen Losungen 
korrosiv wirken konnen. Diese vom Yerfasser bereits 
friiher vertretene Anschauung enthalt nach ihm selbst 
Widersprttche, und allc praktisehen Falle lassen sich durch 
sic nicht immer befriedigend klariegen. Ein in der Praxis 
bópbachteter Fali sowie eine Yeroffentlichung vonPhelps3) 
śiber die Fortschritte in der Abwasserchemie brachten den 
yerfasser auf den Gedankcn, daB bei der Korrosionsfrage 
ahnliche Verhaltnisse vorliegen. Phelps nennt den Sauer- 
stoffbcdarf eines Abwassers diejenige Sauerstoffmenge, 
die von der organischen Substanz verbraucht wird, wenn 
das betreffende Abwasscr mit einem mit Sauerstoff ge- 
satfcigten Wasser ins Gleichgewicht gebracht wird. Er 
>pricht ferner von der ,,verhaltnismaBigen Stabilitat" 
<‘ines gegebenen Abwassers, die erklart wird ais die Be
ziehung zwischen dem yerfttgbaren Sauerstoff, Nitriten, 
Nitraten und dem Gesamtsauerstoffbedarf der organischen 
Substanz. Die verhiiltnismaBige Stabilitat wird mit Hilfc 
von Methylenblau ais Indikator fiir den Sauerstoff-Null- 
punkt bestimmt. Ob bei der Untersuchung der Korro- 
sionsfrage Methylenblau oder ein anderes Reagens ais 
Indikator zu brauchen sein wird, lii 131 sich erst nach Bc- 
endigung der von Blacher angestellten Yersuche beant- 
"orten. Er spricht zum SchluB die Ansicht aus, daB auch 
‘las Eisen ais Katalysator anzusehen ist.

Je reiner das Eisen ist, um so weniger neigt es zum 
™ten. Ein von S h e rard  Cow per Coles4) angegebenes 
^ostschutzyerfahren nutzt diese Eigenschaft des

A. P o rte v in : £quilibre de carburation des aciers 
dans lęą melanges fondus de chlorure et de cyanure de 
potassium. Comptes rendus 1914, 6. A pril, S. 1025/8.

ł) C. B la c h e r: Gedanken zur Frage der Dampf- 
kmlkorrosionen. Zeitschrift des Bayerischen Rerisions- 
vereins 1914, 31. ^lai. S. 93/4.

*) P helps: Ueber die Fortschritte in der Ab wasser- 
chemie. Chemikerzeitung 1914, 16. April, S. 499.

} Sherard Cow per C o le s: Process for preserving 
!f°n ant* »teel from corrosion. Engineering 1914, 12. Juni,
S.828*

reinen Eisens durch Ueberziehen von Stahlgegcnstanden 
mit einer Schicht von Elcktrolyteisen aus, dessen einzigo 
Yerunreinigung der gttnstig wirkende Wasserstoff ist. 
Ein weiterer Ueberzug des Elektrolyteiaens mit Ziuk hat 
sich ais selir vorteilhaft erwiesen. Die britische Mannes
man nrohr-Gesellschaft hat eine Lizenz ftir die Bchand* 
lung von Kesselrohreri nach diesem Yerfahren erworben,

8. Y erschiedenes, A U gem eines, Y erfah ren  und 
A pparate.

E. W ilso n1) ermittelte den EinfluB des Erdmagnetis- 
mus auf die M a g n e tisie rb ark e it e iner Eisen* S ili-  
zium -Legierung mit 3 %  Silizium. Magnetisiert man 
eine derartige l̂ egierung, entmagnetisiert sie sodann, vom 
Erdmagnetismus geschUtzt, und vcrgleicht man die E r
gebnisse iihnlicher Yersuche am gleichen, sorgfaltig, 
jedoeh unter dem EinfluB des Erdhiagnetismus ent- 
magnetisiei-tcn Materiał, so ergibt sich ein Hoehstwert 
der Yerhaltnissc der Permeabilitat von 1,79, wenn die 
magnetische lnduktion 172 betnigt. Das Vt,*rhaltnis der 
hochsten PermeabilitiŁten ist 1,24; der Hysteresisverlust 
ist fiir eine gegebene lnduktion geringer, wenn die T̂ > 
gierung geschtitzt entmagnetisiert wird.

W. F. P rin ce a) zeigt an zahlreichen Beispielen, wie 
sehr die Ergebnisse der F estig ke itsu n te rsu ch u n g e n  
von GuBeisen von der Form und GroBe der Probestabo 
sowie insbesondere von der Art und Weise abhangig 
nach der der Probestab im GuBsttick angebracht wird. 
Der Verfasser schiagt daher vor, die Probestabe in einer 
Norm alform, tiber dereń Abmes.su ngen eine Einiguhg- 
herbeizuftihren wiire, aus derselben Pfanne vom GuB
sttick getrennt zu gieBen. Dem Vorschlag ist z war im 
\s esentlichen heizustuntnen, ab<‘r es darf nicht vergessen 
werden, daB die Eigensehaften des GuBstuckes denen des 
ZerreiBstabes durchaus nicht zu entsprechen brauchen.

F. G oltze3) beschreibt eingehend die ballistische 
ltingmethode zur m agnetischen E ise n u n tersu ch u n g  
und hebt ihre groBe Genauigkeit hervor. Sie besitzt 
jedoeh den Nachteil, daB die Herstellung der Proben 
teuer und unbequem und das Verfahren an die I^olłeform 
gebunden ist. Eine Erweiterung des Anwendungsgebietcs 
bedeutet dic voin Yerfasser angegebene Yerwendung von 
magnetischen Sjłannungsmessern, mit dereń Hilfe die 
ballistische Kingmethode zur Untersuchung beliebig ge- 
formter Stiicke verwendet werden kann.

Ein Yerfahren, an Metallschliffen Parallelschnitte 
von bekannter raumlicher 1-age darzustellen, wodurch 
es moglich wird, die mikroskopische Untersuchung von 
der Ebene auf den Raum auszudehnen, besclireibt 
A. P o rte r i u1).

A. Petersen6) erbringt den Nachweis, daB es sehr 
wohl moglich ist, mit H ilfe des Widerstands- oder des 
thermoclektrischen P yrom etcrs schnell wechselnde Tem- 
peraturen zu messen. Untersucht wurden die Tcm- 
peraturenwcchsel im Zylinder eines Gasmotors. Ais In 
strument diente ein Einthovensches Saitengalvanometer, 
das durch geringe Tragheit au^ezeieHnet ist. Die Tem- 
peraturen wurden auf optischcm Wege registriert. Ge
ringe Abweichungen zwischen den Ergebnisscn der beiden

l )  E. W ilso n : The magnet ie properiies of iron when 
shielded from the earths inagnetism. Proceedings of the 
Royal Society, Reihe A, Bd. 90, Nr. A. 617, 1. Mai, Ś. 179/88.

8) W. F. P r in c e : Ueber den Wert vori Probestaben 
im GieBereibetriebe. Zeitsclirift ftir praktischen Maschinen - 
bau 1914, 16. Mai, S. 715/8.

3) F. G o ltze : Zur magnetischen Untersuchung des 
Eisens. GieBereizeitung 1914, 15. Mai, S. 315/22; 1. Juni, 
S. 354/8.

4) A. P o rte v in : Un essai de metallographie micro- 
scopiąue a trois dimensions. lntemationale Zeitsclu*ift fiir
Metaliographie 1914, April, S. 58/71.

*} A. P etersen : Yerfahren zur Messung schnell 
wechsełnder Temperaturen. Zeitschrift des Yereines deut
scher Ingenieure 1914, lS^April, S. 002 10.
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Pyrometer sind praktisch ohne Bedeutung. Jedenfalls 
■ergab sich die Moglichkeit, Temperaturen von 0,1 sek 
Dauer richtig aufzunehmen.

Die in  der Svenska-Kugeilagerfabrik fiblichen Yer
fahren und Apparate zur Bestimmung der Elastizitiits- 
ttnd Bruchgrenze, der Enniidungsgrenze nach dem Yer
fahren von Roos af Hjelmsatcr, der Kerbzahigkeit nach 
■dem Charpyschen Yerfahren mit einer besonders geeig- 
neten Probeform, des Widerstandes gegen YerschleiB 
nach zwei Terschiedenen Sonderverfahren, der Hartę und 
Zusammendrtickbarkeit der Kugeln beschreibt Uno 
F o rsb e rg 1). Die Wiedergabe der viclen iuteressanten 
Einzelheiten dieses Aufsatzes wtirde zu weit fiihren.

Eine Abiinderung des Tam m annschen O fens teilt 
11. Raydt*) m it; durch Ersatz der Kohlebacken (Elek- 
troden) durch Kupferbacken lassen sich die storenden, 
vcrstarkten Abbrand des Tammann-Ofens hervorrufenden 
Uebergangswiderstande vcrmciden. Die Kupferbacken

J) Uno F o rsb e rg : Prtifen von gehartetem Stahl 
in  den Svenska-Kugellagerfabriken. Zeitschrift fiir prak- 
tischen Maschinenbau 1914, 20. Juni, S. 895/000.

2) M. R a y d t: Ueber eine Abiinderung des Tammann- 
Ofens. Internationale Zeitschrift fur Metallographie 1914, 
Mai, S. 187/9.

sind zweiteilig und zusammenschraubbar; ihre Ktihlung 
ist empfehlcnswert. Ferner wird der Ersatz der starren 
Stromzuleitungsschienen durch biegsame empfohlen.

/  P .  O b e r h o f f e . r .

Internationaler Ingenieur-KongreB 1915.
Der Yorbereitende AusschuB macht in einem Rund- 

schreiben darauf aufmerksam, daB der KongreB trotz 
der europaischen Kriegsverhaltnisse in den Tagen vom 
20. bis 25. September 1615 in San Franzisco gemaB 
den fruheren Angaben1) abgehalten wird. Mitteilungen 
tiber dio Yeroffentlichungen des Kongresses und dergl. 
konnen von dem Sekretariat in San Francisco, Califomia- 
Foxcroft Building, bezogen werden.

Fragekasten.
Welche giiiistigc Zusammensetzung ergibt die Er* 

fahrung fiir 15 - cm - StahlguBgranaten bei kleinerem 
(5-t-Ofen) saucrem ^lartinofenbetrieb, um dichte und 
zweckentsprechende Abgiisse zu erhalten ? Welche Art 
des GieBens ist am vortcilhaftesten in bezug auf dic Lage 
der Granaten ?

x) Y g l St. u. E. 1913, 24. Ju li, S. 1251; 11. Dc*., 
S. 2081.

Patentbericht.
Deutsche PatentanmeldungenY

23. November 1914.
K l. 9, St 19 807. Yorrichtung zum Putzen und 

•Schleifen von GuBstucken mit radial bcweglichen Putz- 
stiffcen; Zus. z. Pat. 275 714. Theodor Stiegelmeyer, 
Hannorer-Wiilfel.

26. November 1914.
K l. U) a, B 76 263. Yon der Ausdriickmaschine an> 

getriebene Turabhebevorrichtung fur liegende Koksofen. 
Baroper Maschinenbau Akt. Ges., Barop i. W.

K l. 21 h, K  57 125. Elektrischer Schmelzofcn, bei 
■dem die Elektrodę durch einen in den Ofendeckel ein* 
gelassenen Saumrmg hindurchgefiihrt ist. Fried. Krupp, 
Akt. Ges., Essen. Ruhr.

K l. 21 h, P 31 453. Elektrischer Widerstandsofen, bei 
welchem die Zustellung selbst zur Uebertragung des 
Stromes auf das Schmclzgut dient Poldihutte, Tiegel* 
guBstahlfabrik, Wien.

K l. 48 e, H 61 272. Ofen zum Emaillieren von Gegen- 
standen aller Art, insbesondere aus Metali. Wilhelm 
łlirsch , Radeberg i. Sa.

K I. 48 d, R  39 866. Yorrichtung zum Yerschieben 
■der Brenner beim autogenen Schneiden und SchweiBen.
F. Rasmussen & Sonner, Kopenhagen.

D eutsche Gebrauchsmusterelntragungen.
23. Norember 1914.

Kl. 24 b, Nr. 618 946. Zerstaubungsyorrichtung: fur 
•Oelfeuerung. Dampfkessel- und Gasometer-Fabrik, A. G., 
Torm A. Wilk© & Co., Braunschweig.

K l. 31 a Nr, 618 953. Kippbarer Tiegelschmelzofeti 
m it Oel* oder Gasfeuerung. Wilhelm BueB, Hannover, 
•Stader Chaussee 41.

K l. 31 c, Nr. 618 901. Kernstutze. Ludwig Fobus, 
Barop i. Westf.

K l. 31 c, Nr. 618 902. Aus Blech zusammengebogene 
Kełnstutze. Ludwig Fobus, Barop i. Westf.

K l. 31 c, Nr. 618 911 und 618 912. Rahmenformige 
Kernstutze mit mittlerem Yerstarkungssteg. Ludwig 
Fobus, Barop i. Westf.

K l. 31 c, Nr. 619 097. Form kast enstift mit Federring. 
Maschinen- und Werkzeug-Fabrik Kabel i. W. Vogel & 
Schemmann, KabcMlagen i. W.

ł ) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
-an wahrend zweier Monate fQr jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B e rlin  aus.

K I. 49 e, Nr. 619 017. Mechanischer Aufzug fur Fali* 
hśimmer. Oberhagcner Maschinenfabrik Daniel Hen?er. 
Hagen i. Westf.

D eutsche Reichspatente.
KI. 18 a, Nr. 273 076, vom 26. Marz 1913. 

E n g elb e rt Leb er und A. B unsen in  Breslau. 
S t e i n e r n e r  W i n d e r k i t z e r .

Die Umschaltung des Winderhitzers erfolgt durch 
entsprechende Yerdrehung der beiden gegeneinander

drehbarcn Teile a und 
b, von denen der un- 
tere dio Luft- und Gas- 
zuleitung sowie die 

Ableitung fiir die 
HeiBluft und die Ab- 
gase, der obere eine 
entsprechendc Anzahl 
von Warmekammern 
enthalt. Von letzte- 
ren sind je zwei in 
der Kuppel c mitem- 
ander verbunden, so 
daB die Heizgose in 
der einen Kainmer 
hochsteigen und in 
der zweiten abfallen 
und durch den Ab- 
hitzekanal zum Ka- 
min abziehen konnen. 
Wahrend in dieser 
Weise zwei miteinan- 
derverbundene Kani- 
mern angeheizt wer
den, dient zur gleichen
Zeit ein zweites Paar 
derselben zur Erhit- 
zung des Geblascwin- 

des. Die Zahl der Kammerpaare kann beliebig grofi sein und 
gleichzeitig mehrere derselben auf Gas und auf Wind gehen. 

Kl. 18 a, Nr. 273 714, vom 30. Marz 1913, Zusatz zu 
'N r. 273 076 (s. oben). E n g e l b e r t  Leber und

A lb e rt B unsen in  B re slau . S t e i n e r n e r  W i n d e r k i t z e r .

Statt wie nach dem Hauptpatent das Unter- und 
Oberteil des Winderhitzers gegeneinander drehbar ein- 
zurichten, stehen sie nach der Zusatzcrfindung fest. Dafiir 
ist jedes Segment- oder Ringabteil mit einer Zufiihrung 
oder Abfuhrungfiir Gas und Luft bzw. die Abgase rersehen.
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Statistisches.
Erzeugung der Destillatlonen von Steinkohlenteer, 

Wassergasteer und OeJgasteer Im Jahre 1912.
Pas Kaiserliche Statistische Amt macht in den von 

ibm herauegegebenen ,fVierteHahresheften zur Statistik 
des Deutschen Reiches4*1) Mitteilungen iiber die Produk- 
tionsergebnisse der chemischen Industrie Deutschlands im 
Jahre 1912, denen w ir nachstehende Angaben iiber die 
Erzeugung der Teerdestillatiopen entnehmen. Dio ge- 
nannten Erzeugnisse werden zum Teil nicht allein in Teer- 
destillationen, sondern auch von anderen Betrieben der 
chemischen Industrie hergestellt. Die erinittelten Zahlen 
stellen somit nicht die gesamte Menge der inlandisehcn 
Erzeugung dar. Es waren 100 Betriebe vorhanden, dio 
2821 berufsgenossenschaftlich versicherten Personen
4 390 000 J t  an Lohnen und Gehaltem zahltcn. Fur 
16 Betriebe mufiten die Angaben geschatzt werden.

Erzeugnisse

Erzeugung im Jahre 
1912

Teerpech (einschl. Weichpeeh usw.) 
Praparierter Teer, destiliierter Teer 
Schwere Steinkohlenteerole (ein- 

schl Karbol-, Kreosot-, Naphtha-
linole u s w .).............................

Naphthalin:
Rohnaphthalin..........................
Reinnaphthalin..........................

Anthrazen, rob, gereinigt und rein, 
umgerechnet auf Reinanthrazen 

: PhenoJe, Kresole:
! Phenol (kristallis. Karbolsaure) 

Kresole (sog, 90- oder 95- oder
100 % Karbolsaure)...............

Rohphenole, z. Absatz beetimmt 
Benzol, roh, gereinigt und rein. . 
Toluol, roh, gereinigt und rein. . 
Xylol, Losungsbenzol (Solvent- 

naphtha), Schwerbenzole, roh
und gereinigt.............................

Andere Erzeugnisse der Teer*, Teer
ol- und Benzohrerarbeitung . .

Menge 
in t

Am moniak wasser 14 306 
Schwefelsaures 
Ammoniak und 
Salmiak . . . 2 676

Salnriakgeist . . 702

Am-
m o a iu k -
inhalt

246

668
164

Menge
t

Wert

572 309 
116 034

20 231 
4 832

362 340 15 432

30 329 
21 837

1 397 
2011

3 838 939

2 857 2 911

3 376 
482 

17 782 
1 816

1 195 
150 

1 578 
343

4 910 740

5 445 493

Durch- 
schnHts- 
gehait 
an Am- 
moniak 

in %

Wert in 
1000 U t

1,7 113

25,0
23,4

702
204

Jnsgesamt wurden 1 150 2981 Teer yerarbeitet. Davon 
entfielen 900 352 t auf Kokereiteer (einschl. Diekteer, 
Teenerdickungen usw.), 239 033 t auf Gasanstaltsteer 
(einschl. Diekteer usw.), 1537 t auf Wassergasteer und 
9376 t auf Oelgaateer.

Die deutsche Zementindustrle im Jahre 1912.
Ueber die Zementherstellung des Deutschen Reiches 

un Jahre 1912 bringt das Kaiserliche Statistische Amt in 
den von ihm herausgegebenen „Vierteljahrcsheften zur 
Statistik des Deutschen Reichea"2) eine Z usam m en Stellu ng, 
er wir folgende Angaben entnehmen:
^ h l der Betriebe (dasori 5 geschatzt) . 139
'on diesen Betrieben haben hergestellt:

Portlandzement . . .........................  118

1} 1914, 3. Heft, S. 108/9.
*> 1914, 3. H eft, S. 115.

1 r.

Eisenportlandzem ent.........................
Schlackenzement................................
Eisenportland- und Schlackenzement . 
Portland- und Eisenportlandzement. . 
Portland-, Eisenportland- u. Schlacken

zement ...............................................
Zahl der zur Gewinnung der Rolistoffe aua 

eigenen oder gcpachteten Gruben durch- 
echnittlich beschaftigt gewesenen be- 
rufsgenossenschaftlich versicherten Per
sonen ..................................................

Betrag der Lohne und Gehalter dieser Per
sonen (in 1000 J i )  . . . . . . . .  .

Zahl der in den Zementfabriken durcli- 
schnittlich beschaftigt gewesenen berufs- 
genossenschaftlich versicherten Personen 

Betrag der Lohne und Gehalter dieser Per
sonen (in 1000 JO .............................

Menge 
(F a D  xu 

170 k g  netto)

6
10

1
1

4 752

5 767

Die Herstelłung an Zement
betrug.........................
davon 1’ortlandzcmen t . 
Eisenportlandzement . 
Schlackenzement . . .

2 5  987

31 352 
Wert 

(IW

42 319 710 106 287
39 020 548 155 645

1 508 900 5 957
1 184 250 3 685

M eu g e  (F a 3  z a  
170 kg n<?tto)

Dor Absatz an Zement betrag..............  41 442 105
davon P o rtla n d z e m e n t..................  38 777 197
und zwar nach dem In la n d ..............  32 919 429
naeh dem Ausland:
nach dem Kontincnt . . . . . . . .  2 024 276
nach dem uberseeischen Ausland . . .  3 833 492

E is e n p o rtla n d z e m e n t.....................  1 497 817
und zwar nach dem In la n d ..............  1 391 084
nach dem A u sla n d ............................. 106 733

Schlackenzem ent 
naeh dem Inland und dem kontiaentalen 

A uslan d ........................................... 1 167 091

Spanlens Bergbau und Eisenindustrie im Jahre 19121)-
Nach der Tom Ministerio”de Fomento herausgegebe

nen amtliehen spanischen Statistik’ ) wurden wahrend des 
Jahres 1912 in Spanien gefordert bzw. erzeugt:

Minerał bzw. Menge In t Wert in 1000 Pesetaa

Erzeugnla 1911 1913 1911 1912

Steinkohlen . . 3 454 349 3 625 6661 47 690 59 521
Braunkohlen . 252 051 283 980 3 057 2 861
Anthrazit . . . 209 227 226 663 3 321 4 362
Briketts . . . 478 143 465 106; 10160 8 193

516 342 489 558 15 600 16 208
Eisenerz . . . 8 773 691 9 133 007: 47 599 56 979
Schwefelkies. . 344 879 421 070 2 542 3011
Manganerz . . 5 607 17 400 32 271
Wolframerz . . 96 169' 59 261
Roheisen . . . 
Eisensehmiede-

408 067 403 243; 49 040

stucko . . • 1 440 760 439 182
Puddeleisen . . 9 726 1 257 .
Stahlblocke . . 50 315 64 820 0 038 5 026
Gezogener Stahl 
Stahlschmiedo-

2 73i;i — 1119 i

stucke . . . 2 306 4 110 1 499 2 201 i
StahlformguB . 
Walzeisen und

18 248 12 323; 3 272 2163 j

-stahl . . . 215 192 246 627 48 983 35 503 ;
Fcrtigeisen . . 10164 30 815 4 066 8 743 i

')  Ygl. St. u. E. 1913, 30 Okt., S. 1834.
>) Eetadistica Jlinera de Espańa. Fonnada y Publi- 

cada por el Consejo de Miueria. Ario 1912.
230
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Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten1).
Ueber dio Leistungen der Koks- und Anthrazithoch- 

Ófen der Yereinigten Staaten im Monat O ktober 1914, 
verglichen mit dem vorhergehenden Monat, gibt nach- 
stehendo Zusammenstellung AufschluB:

Okt. 1914 
t

1. G esam terze u g u n g ...............1811574
2. Anteil der Stahl werksgesell-

sch a fte n .................. . . . 1 262 438
D arunter Ferrom angan und

Spicgelcisen......................  17714

l )  Nach „The Tron Age“ 1914, 5. Nov., S. 1090/1.

am I .N ot. am 1. Okt.
1914 1914

3. Zahl der Hochofen . . . . 423 423
Davon im F e u e r ............... 158 176

4. 1 agliche Leistung dieser t t
Hochofen .......................... 54 105 61 394

Dio Zahl der betriebenen Hochofen ist im Oktober 
weiter, und zwar um 18, zuruckgegangen. Auch die 
arbeitstagłiche Erzeugung sowohl ais auch die Gcsamt- 
erzeugung lassen gegen den Yormonat wieder einen Ruck
gang erkennen.

In  den ersten zehn Monaten d. J. betrug die Roh
eisenerzeugung der Koks- und Anthrazit hochofen der 
Yereinigten Staaten 20 340 872 t gegen 26 931 489 t iu 
der gleiehen vorjahrigcn Zeit; das entspricht einer Ab
nahme von 0 590 017 t oder 21,47% .

Sept. 1914 
t

1 912 098 

1 412 567 

14 007

Wirtschaftliche Rundschau.
Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft, zu Dusseldorf.

—  Dem B e rich te  iib er das G ese h aftsjah r vom 1. Ju li 
1913 bis zum 30. Juni 1914 des Yerbandes entnehmen wir 
die folgenden Ausfuhrungen:

„Das abgelaufene Gesehaftsjahr stand unter dcm 
Zeichen des bei Beginn des Jahres 1913 bereits eingetreto- 
nen allgemeinen Riickganges des Wirtschaftslebens. Der 
Steigerung der Eisenherstellung im In* und Auslande ver- 
mochte die Aufnahmefahigkeit des Marktes weder hier 
noch dort unter dem Druck zunehmcnder politischer Be- 
unruhigung gleichmaBig zu folgen. Auch die ErmaBigung 
des Reichsbankdiskontes von 0 auf 5 1/** 5 und schlieBlich 
auf 4 % konnte die industriclle Beschaftigung nicht naeh- 
haltig anregen. Yor allom stand dem auf dem Baumarktc 
die Sehwierigkeit in der Bcschaffung von Hypothcken- 
geldern zu angemessenen Zinssatzen entgegen. Anderscits 
lieSen das MiBlingen der Neubildung des Rohrensyndikats 
sowie die bei den Verlangerungsverhandlungen des Kohlen- 
syndikats und anderer Yerbande zutage getretenen Gegen- 
satze daa Yertrauen auf eine aufsfceigende Entwicklung des 
Geschaftes nicht aufkommen.

Trotz des Niederganges im Wirtschaftsleben war der 
Absatz des Yerbandes immerhin befriedigend, wenn er 
auch die besonders hohen Monats-Versandziffern der vor- 
jahrigen Yergleichszcit nicht erreichte. In  Halbzeug und 
Fonneisen trat ein Ruckgang ein, wohingegen in Eison- 
bahnmaterial dank den gegen das Vorjahr zum Teil er- 
hohten Bestellungen der deutschen Staatsbahnverwaltun- 
gen und namentlieh der prouBisch-hessischen Eisenbahn- 
gemeinschaft ein Mehrversand zu verzeichnen war. Der 
G esam tYorsand vom 1. Ju li 1913 bis 30. Juni 1914 
stellte sich auf 6 124 310 t (Rohstahlgewicht) gegen 
6514 081 t gleichzeitig 1912/13. E r blieb gegen die Be* 
teiligungsziffer ftir die gleiche Zeit (6 450 168 t) um 
325 858 t oder 5,05 % zuriick.

Ueber clie einzelnen Erzeugnisse ist folgendes zu er- 
wahnen:

H a lb z e u g -In la n d : Das Tnlandsgeschaft in Halb
zeug lag zu Beginn des Geschaftsjahres infolge des schlech- 
teren Geschaftsganges bei den Verbrauchern ruhig, dio 
unter dem auf dem Weltmarkto lagernden Druck bei der 
Ausfuhr ihrer Waren zu leiden hatten. Unter diesen Um- 
standen und mit Riicksieht auf die auch im Inlande wieder- 
holt gesunkenen Preise der Fertigerzeugnisse wurden die 
Halbzeugpreiseerstmalig fiir das dritte Yierteljahr 1913 um 
5 M  L  d. t herabgesetzfc; eino weitere PreisermiŁCigung um
5 M  erfolgte fiir das lctzte Vierteljahr 1913. Zu Beginn 
des Jahres 1914 war der Abruf zufriedenstellend.

H a lb ze u g -A u sla n d : Der Abruf von Halbzeug auf 
die getatigten Abschliisse war an sich nicht schlecht, weil 
die Abnehmer, besonders in England, fiir einige Zeit noch 
gut beschaftigt waren. Insbesondeie lag hier der Weil* 
blechmarkt etwas fester. Auch in WeiOblech war in Eng
land ein starker Umsatz Yorhariden, ohne daB allerdings 
die Halbzeugpreise daraus Yorteile ziehen konnten. Nacli-

dem das Friihjahrsgeschaft einige Belebung gebracht, !ieB 
spiiter der Bedarf der englischen WeiBblechhersteller nach. 
Auch bei den Schiffswerften, die bisher nicht iiber Mangcl 
an Arbeit zu klagen hatten, nahm gegen Jahrcsmitte der 
Beschiiftigungsgrad langsam ab. Dagegen waren die Kon- 
struktions- und Bruckenbauanstalten gut mit Auftragen 
Ycrschen.

Der G esam tvorsand an H alb zeug im Geschiifts- 
jahro 1913/14 betrug 1 039 829 t (Rohstahlgewicht), blieb 
also gegen dieselbe Zeit 1912/13 (1 824 044 t) um 184 215 t 
zuriick. Yon dem Gesamtversande entfallen auf das In- 
land 54,13 %, auf das Ausland 45,87 % gegeniiber 61,97 % 
bzw. 38,03 % in der gleiehen Zeit 1912/13. Er war im Be- 
richtsjahre um 273 200 t oder 19,99 % hoher ais die Be- 
to ilig u n g sz iffo r fiir diese Zeit (1366 629 t).

E ise n b a h n -O b e rb a u b e d a rf-In la n d : Der Be
darf der prcuBLsch-hessischen Staatsbahnen an Schiencn, 
Schwellen und Kleineisenzeug wurde im Ju li den Werken 
iiberschrieben. Im Laufo des Jahres crfolgten weitere 
Nachbestellungen, so daB der Gesamtbedarf dieser Bahnen 
fiir das Rechnungsjahr 1914 sich gegeniiber dem Yorjahre 
erhohte. Yon den wiirttembergischen Staatsbahnen ging 
im Ju li ein zweiter Nachtragsbedarf fiir das Rechnunga- 
jahr 1913 cin. Auch dio von den mecklenburgischen und 
sachsischen Staatsbahnen angoforderten und tiach bestell- 
ten Mengen tibertrafen die vorj&hrigen; ebenso war der im 
September aufgegebene Bedarf der bayerischen Staata- 
bahnen fiir 1914 hoher. Mit der preuBisch-hcasischen Eisen- 
bahngcmeinschaft w'urde ein neuer Yertrag fiir drei Jahre 
iiber Lieferung von Schienen, Schwellen und Kleincisen- 
zeug abgcschlosson, und zwar auf der Prciagrundlage von 
114 . K  fiir Schienen und 104,50 . H  fiir Schwellen. Yon dem 
Bedarf des ersten Yertragsjahrcs wurden groBere Mengen 
gegen Ende des Geschaftsjahres in Auftrag gegeben. In 
Grubenschienen schlossen die rheinisch-westfalischen und 
oberschlesischen Zechen ihren Bedarf fiir das Jahr 1914 ab, 
der annahernd die gleiche Hohe wie im Yorjahre erreichte. 
Dcsgleichen kamen Yertrage mit den staatlichen Gruben 
in den Yerschiedenen Bezirkcn zum AbschluB. Der Absatz 
von Grubenschienen hielt sich ungefahr auf der Hohe des 
vorhergchenden Jahres. Das Rillenschicnengeschaft lag 
wahrend der Berichtszeit zufriodenstellend.

E ise n b ah n -O b e rb a u b e d a rf-A u slan d  : Der Ab
satz von Schienen und Schwellen nach dem Auslande stellte 
sich hoher ais im Yorjahre. Eine groBere Anzahl zum Teil 
utnfangreicher Auftrage wurde aus europiiischen und iiber- 
seeischcn Landem hereingenommen, u. a. auch ein nam* 
hafter AbschluB fiir unsere afrikanischen Kolonicn, der 
sich allerdings auf mehrere Jahro erstreckt. Das Geschaft 
mit den siidanierikanischen Staaten war infolge der dorti
gen schlechten Wirtschaftslage stiller. In  Gruben- um 
Feldbahnschienen lieB das Auslandsgeschaft zu wunschen 
tibrig, weil es das ganze Jahr hindurch von dem a113* 
landischen, Yor allein dem belgischen Wettbcwerb in ueu 
Preisen scharf umstritten wurde. Besser gestaltete siei
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der Markt in Rillenschienen, doch trat auch hier der eng- 
lisclie und nainentlich der belgische Wettbewerb auf, 
welcher die Preise beeintraehtigte.

Der G esam tversand von E isenb ahn - Ober- 
bau bedarf beziffeite aicn im Berichtsjahre auf 2 748 728; 
(Kohstahlgewicht), d. s. 135 090 t mehr ais gleichzeitig 
1912/13 (2 013 032 t). Der Anteil des Inlandes steli te sich 
auf 68,36 %, der des Auslandes auf 31,64 % gegen 08,94 % 
bzw. 31,06% i tri Vorjahre. Der Gesaintversand war um 
182466 t oder 7,11 % hoher ais die B e te ilig u n g sziffe r 
(2 566 262 t).

F o rm e iso n -In la n d : Die Abschwachung der wirt- 
schaftlichen Tatigkeit trat am starksten auf dem Form- 
eisenmarkte in die Erscheinung und fand seinen Ausdruck 
im Riickgange des Gesamtrersandes um rd. 341 000 t 
gegenuber dem .Yorjahre. Das Sommergeschaft im Inlande 
Terlief infolge der miOlichen Lage des Baumarktes ruhig; 
es wurde nur der notwendigste Bedarf gekauft. In  Rhein* 
land-Westfalen, Nordwest- und Mitteldeutschłand war der 
Abruf besser ais in den ubrigen Absatzgebieten. Besonders 
in Berlin und Ostdeutschland lag das Geschaft sehr still. 
Fiir das letzte Yierteljahr 1913 wurden die Preise um 5 J i  

f. d. t hcrabgesetzt, aber der Verbrauch yerharrte weiter 
in seiner bisherigen Zuruckliąltung. Im Friihjahr machten 
sich Anzeichen einer Arbeitszunahme geltend. In  einigen 
Bezirken war die Besserung unverkennbar; im ganzen 
wollte sich aber eine zuversichtlichere Meinung iiber die 
geschaftliche Entwicklung nicht bilden, wenn auch der 
Inlandsversand im zweiten Halbjahr den der ersten 
Bftlfte des Geschaftsjahres um rd. 200 000 t libettraf.

F o rm e isen -A u sfu h r: Im Auslande herrsehte in 
den ersten Monaten der Berichtszeit infolge der allge
meinen Abschwachung des Marktes und der durch den 
Wiederausbrueh der Balkanwirren hervorgerufenen er- 
neuten Beunruhigung Zuriickhaltung und wenig Neigung 
zu Kaufen auf langere Zeit. Im Herbst deckten sich zwar 
die festlandischen Abnehmer etwas reichlichcr ein; aber 
unter dem Druck des hohen Geldstaiules lieB der Abruf zu 
wiiuschen iibrig. Auch durch PrcisermiiBigungcn war eine 
Belebung des Geschaftcs nicht zu erzielen. Nach dem 
Friihjalir zu begann der Abruf reger zu werden. Aus den 
Balkanlandern kamen langsam wieder Auftrage herein; in 
GroBbritannicn setzte lebhaftero Kauflust ein und die aus 
dem europaisehen Auslande eingehenden Berichte iiber 
die Bedarfsaussichtcn lauteten im allgemeinen giinstig; 
das Ueberseegcschaft lieB dagegen keine Anzeichen einer 
Besserung der Lage erkennen.

Der G esam tversand von Form eisen in dem ab- 
gelaufenen Geschaftsjahr betrug 1 735 753 t (Rohstahl- 
gewicht), d. s. 341 252 t weniger ais in der Yergleicliszeit 
1912/13 (2 077 005 t). Yom Yersande entfallen auf das 
Inland 75,07 % , auf das Ausland 24,93 % gegenuber 
70,59% bzw. 29,41 % im Yorjahre. Gegen dio B e te ili-

g u n g sziffe r in Formeisen (2 517 277 t) blieb der Versand 
um 781 524 t oder 31,05 % zuriick.

Ueber den m onatlichen Yersand an den yer- 
schiedenen Y erbandserzeugnissen haben wir regel
maBig berichtet1). Zur Ergiinzung dieser Angaben geben 
wir in der nebenstehenden Zahlentafel nach dem uns 
vorliegenden Bericht eine Uebersichfc iiber die E ntw iek- 
lung des a rb eitsta g lio h cn  Y ersandes wieder.

Verein Deutscher Elsengielierelen. —  Gleich den 
iibrigen siiddeutschen Gruppen hat sich auch dic W iirt- 
tem bergische G ruppe des Yereins Deutscher Eisen- 
gieBereien infolge der Erhohung der Rohstoffpreise und 
der allgemeinen Unkosten genotigt gesehen, die GuB- 
preise mit Wirkung vom 4. November 1914 ab um 1 J C  fiir 
100 kg —  Stuckpreiso entsprechend zu erhohen.

Zur Lage der ElsengieCereien. —  Nach dem „Reicha- 
Arbeitsblatt“2) wiesen im O ktober dic EiaengieOereien 
Nord d eutschlands im ganzen keine wesent liche Yeriind e- 
rung auf; sie arbeiteten nach Yerschiedenen Berichten ohne 
Betricbsbeschriinkungen, mich einem vorliegendon Yor* 
bandsbericht jedoch nur mit halberKraft. Einer der Berichte 
stellt eine Besserung des Geschaftsganges fest, Aua W est- 
deutsehland liegen nur zwei Berichte vor, nach denen zum 
Teil eine Besserung cingetrcten Lat. In  den sachsischen 
EisengieBercien ist die Lage im ganzen unverandert; es 
wird noch vielfach mit gekUrzter Arbeitszeit gearbeitet. 
Einer der aus Sachsen eingegangencn Berichte verzeichnet 
eine Besserung der Geschaftslage. Aus S ch lesien wird 
teils iiber eine Besserung im  Gcschaftsgang der Eisen- 
gieBereien berichtet, teils iiber unveranderto Lage, und ein 
Bericht gibt sogar an, daB die Beschaftigung etwas schlech- 
ter ais im Vormonat ausgefallen ist. Aus Suddeutsch- 
lan d  wird von yerschiedenen Seiten uber guten Gesehafts- 
gang infolge des Eingangs groBerer Auftrage fiir das Heer 
berichtet. —  In yerschiedenen Bezirken machte sich Mangel 
an Drehern, Schlossern und Formereiar bei tern geltend.

Saarkohlenpreise. Die Konigliehe Bergwerks- 
direktion Saarbrucken hat die R ich tp re iso  fiir dio Zeit 
vom 1. Januar bis Ende Marz 1915 bekanntgegeben, im 
Gegcnsatz zu der bisherigen Uebung also nur fiir ein 
Vierteljahr. Die Preise haben gegenuber denen des laufen- 
den Halbjahres durchweg eine Erhohung um 1,20 J 6  

f. d. t erfahren. -  Fur Einzelbestellungen gelten die Tages- 
p reise, die 1,20 J i  f. d. t hoher ais die Richtpreise sind.

Ausnahmetarif fiir Eisen- und Manganerz aus dem 
besetzten franzosischen Minettegebiet von Briey nach 
deutsehen Hochofenstationen vom 23. November 1914. — 
D er G eltu ng sb ereich  d ieses T a rifs , der m it 
so fo rtig e r G iilt ig k e it  e in g e fu h rt is t, um faBt 
dio im besetzten fra n zo sisch e n  M inettegeb iet 
von B rio y  gelegenen S tatio n en  A uboue, Bou- 
lig n y , C o n fla n s-Ja m y , D ro itau m o n t, Hom e- 
co u rt-Jo e u f, J o u d re r ille , L a n d re s, M an cieu lles- 
B a tta in v ille ra , M o u tiers, S a n ly , T u cq ueg nieu x 
und Y a llcro y -M o in e v ille  a is Y e rsan d statio n e n , 
die S tatio n en  A in an w eiler und Fen tsch  ais 
U eb ergangsstatio nen und m ehr a is  100 deutsche 
H o ch o fen statio n en  a is  Em p fang sstation en .

Die F ra ch tb e re ch n u n g  e rfo lg t uber denjeni- 
gen G ren ziib e rg an g , tiber den sich  beim Zusam - 
m enstoB d er beiden S ch n ittfra ch te n  d esgleichen 
U ebergangs d ie b illig s te  G esam tfracht erg ib t.

Ausnahmetaril 7 k fur Eisenerz nach den Hochofen
stationen des Ruhrbezirks und nach Friemershelm und 
Georgsmarienhutte3). —  Auf Antrag der Nordwestlichen 
Gruppe des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 
ist das Warenverzeichnis des oben bezeichneten Ausnahme- 
tarifs mit Giiltigkeit vom 19. November auf Eisenerz, 
auch ag g lo m eriert und b rik e ttie rt, ausgedehnt 
worden. Eisenschwamm ist ausgenominen.

!} Ygl. insbesondere St. u. E. 1914, 27. Aug., S. 1444.
*) 1914, November, S. 875.
3) Ygl. St. u. E. 1914, 26. Nov., S. 1778.

Mouate

Arbełtstaglicher Yersand 
in Gesamtprodakten

1912/13
t

1913/14
t

Mimierversaa<l 
gegen 1912/13 

C

1913
[ J u l i .............. 2 0  0 0 0 18 730 —  1 330

August . , . 20 493 20 175 —  323
: September . . 20 403 20 015 —  388
j Oktober . . 20 022 19 440 —  582
| November. . . 19 708 19 258 —  448
] Dezember . . 22 185 18 299 —  3 886

1914
•lanuar . . . . 20 000 17 507 —  3 093
Februar. . 21 100 20 122 —  978
Marz.............. 23 428 21 559 —  1 869

; ApH i.............. 21 780 21 352 —  428
Mai . . 22 693 22 115 —  578
Ju n i.............. 24 213 22 606 —  1607
Durchschnittlich 21 391 20 098 — 1 293
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Ausnahmetarif fiir Eisenerz und Manganerz zum Hoch- 
ofenbetrieb in Oberschlesien. —  Der bereits kurz mitgeteilte 
Ausnahmetarif1) bezieht sich auf Eisenerz, auch agglome- 
riert und brikettiort, und Manganerz (Braunstein). Eisen- 
schwamm fallb nicht darunter. Die Anwendung des Tarifs 
ist bei den Yersandstationen der preuGisch-hcssischen 
Staatsbahnen an eine gleiehzeitig aufzulieferndo Mindest- 
menge oder Frachtzahlung fiir mindestens 30 t gebunden. 
Bei den iibrigen Stationen ist die Anwendung des Tarifs 
nur in einzelnen Fallen an die gleich zeit ige Aufgabe von 
mehr ais 15 t gekniipft und zwar bei den Stationen 
Elbingerode Hbf. (Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn) 
(Mindcstmenge 60 t), Hiittenrode (Halb.*Bl. E.) (50 t) und 
iAiitpoldhuttc (Bayern) (150 t). Die Frachtberechnung er
folgt von dem Versandgebiet der preuBisch-hessischen 
Staatabahnen nach den Entfernungen des Kilometer- 
zeigers zum preuBisch-hessischen Staats- und Priyatbahn- 
giiteryerkehr und nach den Frachtsatzen einer besonderen 
Tariftabelle (Tabelle 1), die, von einer Entfernung von 
370 bis 504 km ausgehend, fiir je 10 t einen Frachtsatz 
von 56 A  Yorsicht und fiir die weiteren Entfernungen fiir 
je 10 km den Frachtsatz um 1 J C  erhoht, bis zu einer Ent
fernung von 1155 bis 1164 km, fiir die der Frachtsatz
122 J C  fur 10 t betragt. Die Frachtsatze fiir den Versand 
von den Stationen der bayerischen und sachsischen Eisen
bahn und dor Halberstadt-Blankenburger Bahn sind fiir 
jeden Weg von den einzelnen Yersandstationen zu den 
emzelnen Ankunftsstationen (in Tariftabelle 2) besonders 
bereehnet.

Ausnahmetarif fiir die Befórderung von Eisenerz und 
Manganerz (Braunsteln) sowie Koks usw. zum Hochofen- 
betrieb aus bzw. nach dem Lahn-, Dill- und Sleggebiet. —
Mit Gidtigkeit vom 1. Dezember 1014 ab ist unter die 
\rersandstationen der Abteilung A die Station Freiensen 
des Direkt ionsbezirks Frankfurt (Main) aufgenommen 
worden,

Einschr£nkung des Ausfuhrverbotes fiir WeiBblech- 
waren. - Die Grenzzollbehorden sind bis auf weiteres er* 
machtigt1) worden, die Ausfuhr der einem Ausfuhrverbot 
unterliegenden W eiB błechw aren (auBer Konserven- 
biichsen, Konservendosen, Kochgeschirren [auch solchen 
fur den Kuchengebrauch], Feldkesseln, Feidflaschen, 
Trinkbechern und Gegenstanden, die zur Ausriistung yon 
Feldkochkuchen gehoren, Hiilsen fiir elektrische Taschen* 
lam pen oder fiir dazu geeignete Trockenbatterien) ohne

*) Ygl. St. u. E. 191-4, 15. Okt., S. 1620.
*) Ygl. Deutseher ^Reichsanzeiger 1914, 27. Noy.

Actien-Gesellschaft Gorlitzer Maschlnenbau-Anstalt 
und ElsengieBerel, Górlitz. —  Dem Berieht iiber das Ge
schaftsjahr 1913/14 entnehmen wir folgendes: Obwohl 
der vom Yorjahre ubernommenereichliche Auftragsbestand 
sowie die noch in der ersten H&lfte des abgelaufenen 
Geschaftsjahros zahlreich eingegangencn Auftrage eine 
weitere Erhohung des 1'msatzes brachtcn, hat sich das 
Ergebnis des abgelaufenen Geschaftsjahr es doch sehr un
giinstig geataltct. Die in den letzten Jahren erfolgte Auf
nahme des Baues von G roB dieselm otoren fiir stationare 
Zweeke und von S ch iffsd ie se lm asch in e n  sowie die 
Einfiihrung des rein en  T e e ro lb e trie b e s fiir erstere 
hat der Gesellschaft erhebliche Schwierigkeiten yerursacht, 
die sich erst im Berichtsjahre zeigten. Die entstandencn 
ganz auBerordentlichen. auch nicht ann&hernd yorher- 
zusehenden Kosten fallen dadurch dem abgelaufenen Ge- 
schaftsjahre zur Łast. Die gewonnenen Erfahrungen hat 
sich die Gesellschaft nutzbar gemacht, so daB bei der Aus
fuhrung auch groBer Bauartcn mit technischen Sehwicrig- 
keiten nicht mehr zu rechnen ist. Der Bau der groBen 
D am p fturb inen ty pen, insbesondere derjenigen fiir 
hoch iiberhitzten Dampf, ferner der Anzapf- und Gegen- 
druck-Turbinen fur auBergewohnliche Yerhaltnisse haben 
ebenfalU groBere Aufwendungen zur Folgę gehabt. Aber 
auch auf diesem Gebiete hat die Gesellschaft eine Reihe 
von Anlagen geschaffen. Die dabei gewonnenen sehr wert-

besondere Ausfuhrbewilligung zuzulassen, wenn der 
Sendung eine Beschcinigung der zustiindigen Handels- 
karniner beiliegt, daB die yersandten Waren vor dem 
10. November 1914 ganz oder im wesentlichen fertig. 
gestellt worden sind, und daB sich in der Sendung keine 
der yorstehend ausgenommenen Waren befinden. Fiir 
die yorstehend von dieser Yergiinstigung ausgenommenen 
Waren von WeiBblech sowie fiir unvcrarbeitetes WeiB- 
blech bedarf es einer vom Reichsamt des lnnern aus- 
gestellten Au sf u li r be w i 11 igu ng. WeiB blech waren, welche 
in Form von Biiehsen, Dosen usw. ais Yerpackung anderer 
Waren mit ausgefuhrt werden, fallen nicht unter daa 
Ausfuhrverbot.

Erlelchterungen fur die gegenseitige Ausfuhr aus dem 
Deutschen Reiche und aus Oesterreich-Ungarn. —  Auf 
Grund yon Yereinbarungen1) zwischen den Regieruugen 
der beiden Lander bedarf cs in Zukunft bei der Ausfuhr 
aus Oesterrcich-Ungam nach Deutschland u. a. fiir Ferro- 
s iliz iu m  keiner besonderen Genehmigung. Yon óster- 
reichisch-ungarischer Seite ist ferner zugesagt worden, bei 
der Erteilung yon Ausfuhrgenehmigungen u. a. ftirFerro* 
le g ieru n g e n  fiir Heeresbedarf (auBer Ferrosilizium), ao- 
weit der osterreichisch-ungarische Heeresbedarf es gestattet, 
ferner fiir M in e ra ló le  einschl. Benzin und Schmicrol und 
fiir Qualitatsstahl Entgegenkommen zu zeigen, wenn der 
Antrag dureh Vermittlung des deutschen Auswartigen 
Amtes gestellt wird. —  F iir dic Ausfuhr solcher Waren, die 
vor Kriegsausbruch bereits auf Schiff oder Bahn mit der 
Bestimmung nach dom anderen Zollgebiet verladen waren 
oder nachweisbar vor dem 1. August 1914 fiir Rechnung 
inliindischer Handels* und Gowcrbetreibendcr des andern 
Teils gekauft und abgerufen wurden, werden im allge
meinen Ausnahmcgenehmigungen erteilt werden. Der 
Nachwreis ist dureh eine Bescheinigung der Handelskammer 
zu fiihren.

Ueberseeverkehr dureh Holland. —  Dio „Times** rom 
18. November macht in einer Notiz auf eine holliindische 
Firm  aufmerksam, die den Ueberseeverkehr mit dem 
feindlichen Ausland im stillen vermittelt. In der „Times 
of Ceylon“ wird ein Rundschreiben der Firma van der 
Burg & Co., Rotterdam, ycroffentlicht, in dem sich diese 
Firm a, die Einkaufstellen in Deutschland und England 
besitzt, fiir die Ycrschiffung von englischen, hollandischen, 
deutschen und belgischen Waren aller Art anbietet 
Kommcntar UberflUssig!

*) Nachriehtcnblatt fiir die Zollstellen 1914, 1. Nov., 
S. 277/9.

yollen Erfahrungen sind dureh Patente geschiitzt worden. 
Die erwiihnten Schwierigkeiten raachten uinfangreiche 
Umanderungen, Yerbesserungen und Vervollkommnungen 
notw-endig, wodurch die Ausfuhrung der in Arbeit befind
lichen neuen Auftrage zuin Teil erhebliche Yerzogerungen 
erleiden muBte. Dazu kamen erhebliche Schwierigkeiten 
im Bezuge des Rohinaterials und die Notwendigkeit, Auf
trage mit kurzeń Lieferfristen hereinzunehmen, bei denen 
hohe Konventionalstrafen fiir etw aig e  Yerzogcrungen in 
der Łieferung yertragsmaflig eingegangen werden muCten. 
Dureh alle diese Umstande erwuchsen der G esellschaft 
groBe Y erlu ste . Der K o lb e n d a in p f m a s c h in e n b a u  
hat trotz der auch hier eingefiihrten hohen Dampf- 
uberhitzung und der Zwischen- und A bdam pfirrw ertung 
selbst bei den groBten Einheitcn gute Erfolge ge
bracht. Der normale Dampfturbinen bau gleichwie der 
norm ale Diesel bau bot der Gesellschaft keinerlei 
Schwierigkeiten mehr. Der Bau rotierender Pum pen, 
den die Gesellschaft ganz neu aufnahm, entwickelte 
sich gut. —  Dic Bilanz und das Gewinn- und \erlust- 
konto ergaben nach Auflosung des Reservefondskontos, 
des Delkrederekontos und des Sonder - Rcservefon<w* 
kontos einen Verlust von 471 583,78 A ,

Yortrag auf neue Rechnung vorgeschlagen wird. — 
Seit Kriegsausbruch wird der Betrieb in beschranktem 
Umfange aufrechterhalten.
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Ceorgs-Marlcn-Bergwerks- und Hiittenyercln, Aktlen- 
Gescllschaft, zu Osnabriick.— Wie wir dem Berichte des Vor- 
standes iiber das Geschiiftsjahr 1913/14 entnehmen, be- 
wegtesich dic Fórderung bei der Abteilung Zeche W erne 
auch im yerflossenen Geschiiftsjahr auf ansteigender Linie. 
Dic arbeitstagliche Fórderung stieg gegeniiber dem yor
jahre von 1710 t auf 1945 t., also um 229 t. Der Betrieb 
rerlief ohne Storung; ungunstig beeinfluBt wurde er 
wiederum durch den Arbeitermańgel. Die Kopfzahl der 
Belegschaft stieg im Laufe dea Jahres um 253, also auf 
2S3y Mann. Abgesehen von dem Absatz an Koks und 
sclnrefelsaurcm Ammoniak war*dcr Abruf in allen Erzeug- 
nissen befriedigend. Ungiinstig beeinfluBt wurde das Ge- 
sehiiftsergebms durch die am 1. Januar d. J. eingetretene 
Preisermafligung fiir Hochofenkoks und Kokskohlen und 
ara 1. April fiir Brcchkoks und die samtlichen iibrigen 
Kohlensorben. Dio Gestehungskosten konnten dem- 
entsprec-hend nicht ermiiBigt werden, weil dio Lohne sich 
im wesentliehen auf der schon im Vorjahro erreiclitcn 
Hiihe hiellcil. —  Der Erzbcrgbau der Abteilung Georgs- 
raarienhiitte arbeitete in allen Betrieben regelmiiBig. 
Die Fórderung hielt sich fast genau in dem Rahmen des 
Vorjahres, bei den gleiehen niedrigen Selbstkosten. Auf 
dom Hochofenwerk waren wahrend der ersten Halfte des 
Rechmmgsjahrcs fiinf Hochofen im Betrieb. Dann muBte 
jedoch ein Ofen ausgeblasen werden, da der Bedarf der 
eigenen Abteilung und der Abruf des Syndikats nachlieB. 
Die Erzeugung des Martinwerks blieb binter der Hoehst- 
leistung des Vorjahres nur um 4 %  zuriick, dank dem 
Mehrbedarf an yorgeblocktem Materiał fiir die Obcrbau- 
abteilung in Osnabriick, die angesiehts des Minderbedarfs 
der StabeisenstraBcn einen giinstigen Ausgleich schaffte. 
Die bereits gegen Ende des Vorjahres eingetretene Ab- 
sebwachung des Stabeisenmarktca hielt wahrend des 
ganzen Gcschaftsjahrea an. Dio Selbstkosten konnten 
durch die jetzt voll in Wirkung tretenden yerbesserten 
Einrichtungen der Stabeisenabteilung ermiiBigt werden. 
Die Beschaftigung der Neben betriebe entsprach im all
gemeinen derjenigen der Ilauptbetriebe, Die Nachfrago 
nach Schlackensteinen war teilweise stilrker ais die Er- 
Nugung. Die im September 1913 fertiggestellte Bcnzol- 
fabrik war seit dieser Zeit ununterbrochen im Betrieb. — 
ln der Abteilung O snabrU ck waren trotz der bereits in 
der zweiten Halfte des yorhergehenden Geschaftsjahrea 
eingetretenen Abschwachung der wirtschaftlichcn Lage

Fflrderung bzw. Erzeugung 1513/14

i t ;
1912/13

t

Abteilung Werne
Kohlen................................ 583 505 514 010

541 040 484 005;
Selbstyerbrauch . . . . . 41 359 31 2111

Koks.................................... 97 099 99 101!
Vre ik a u f......................... 91 005 101 288.

Ringofenziegel. . . .  Stiick 9 577 857 9 030 400
Abteilung Georgsmarienhiitte

Eisenerze............................. 251 873 253 890
Roheiaen ............................. 173 780 203 020:
Martinstahlblocko.............. 179 520 180 073
Stabeisen............................. 58 713 81 037;
Eisengufi............................. 0 052 10 206
Koks.................................... 157 580 157 480!
Schlackensteine . . . Stiick 

j Abteilung Osnabriick
18 837 000 15 841 500:

Halbfabrikate...................... 33 958 37 135
93 855Eertigerzeugnisse.............. 100 705

G uBw aren......................... 3 814 4 042i
Feaerfeste Steine . . . . . 2 710 5 592

AbteiL Piesberg (Steinbruche)
bearbeitete S tein e .............. 50 514 52 967j
unbearbeitete Steine . . . . 698 524 640 723j
Kummer (Steinabfalle fiir

433 f>70j308 831

1L.„

fast samtlicho Betricbszwcige wahrend des ganzen Jahres 
reichlieh mit Arbeit versehen. Namentlich trifft dios fiir 
die WerksUitten zu, die yorwiegend Eison bahn materiał 
herstellen. Die Erzeugung ais Stahlfabrikaten ist wesent- 
lieb gestiegen. In  Schmiedestuckcn ist ein, wenn aueh 
nicht erheblicher, Kiickgang des Absatzes eingetreten, —  
Die Steinbriiohe der Abteilung P iesberg waren das ganzo 
Jahr hindnrch gut beschaftigt, und dio gesamte Erzeugung 
konnte, mit Ausnahme einiger Steinsorten, glatt abgcsetzt 
werden. —  Auch im abgelaufenen Geschaftsjahre hat sich 
daa Unternehmen die teehnische Vcrvollkommnung der 
Werke angelegcn sein lassen. In  Werne wurde mit dem 
Bau einer zweiten Kokerei begonnen. Auf der Iliitte  ist 
eine Benzolfabrik erstanden, und eine neue Kokerei naeh 
dem Regenerativay3tem ist Im Bau begriffen, aueh teil
weise schon in Betrieb genommen. Das Stahlwcrk Osna- 
briiek hat in yielen Einrichtungen, narhentlieh in Arbeits- 
maschincn, eino Erganzung erfahren und wird mit einer 
neuen Stahl- und EisengieBeroi yersehen. —- Dio Erzeu
gung der einzelnen Abteilungen ist aua nobenstehender 
Zusammenstellung ersichtlich.

Die an fremde Abnehiuer abgcsetzten Erzeugnisse 
aller vier Abteilungen hatten einen Wert von 30 551 999 JC 
gegen 38 581 543 ,ft im Vorjahrc. Daneben betrug die 
Wertsumme der Liefcrungen der einzelnen Abteilungen 
untereinander 13 032 089 „ft gegen 10 771 348 ,łt im Yor
jahre. Insgesamt wurden 9488 Arbeiter beschaftigt.

In A 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14 j

Aktienkapital . . . . 18 500000 18 500 000 18 500 000 18 500 000
Stammaktien , . . 12 298 000 12 298 000 12 298 000 12 298 000
Vorzugaaktien . . 6 202 000 6 202 000 6 202 000 6 202 000

Anleihen . . . . . . 16 494 300 17 697 413 17 332 931 17 328 U60

Yortrag . . . . . . . l) 584 692 568 321 591103 801 374
Betriebsgewinn . . . 
R o h g ew l nu  e in 

5 30S 042 t? 143 731 7 647 5Sl 7 423 381

sch l. Y o r t r a g  . 5 873 334 6 710 052 8 238 686 8 224 735
AUg. Unk., Zins. usw. 1 981 ;>32 2 254 933 2 403 031 2 489120

j Aufwend.f.InsUnd.-
haltung der Werke 233 781 141 685 586 370 894 160

1 Abschreibungen . . 1 582 211 1 821 783 2 419 496 2 480 741
; Reingewinn............
| E e in g e w in n  e in 

1 511119 1 925 329 2 238 688 l 559 340 f

s ch l. Y o r tr a g  . 
| IŁUcklage z. Einsieh.

2 075 811 2 491 650 2 829 789 2 360 714 |

; d. Vorzugsaktien . 
! RUekl.f. Wohlfahrts- 
| zwecke, Wehrbei-

620 200 620 200 620 200 620 200 }

i lUickl. z . Eraeue-
— 24 958 220 000 —

i rungsfonda . . . . — 167 176 100 000 —
[ KriegsrUcklage . . . 
] YergUt. an Yorstand

_ __ 550000

und Aufsichtsrat . 25 2&0 39 175 39175 7 294

„ % Stłuum-
864 040 1 049 040 1 049 040 372 120 |

4 5 5 0
Dlridende % Yor-

zugsaktien . . . . 0 7 7 6
566 321 591 103 SOI 374 811 100

Hustener Gewerkschaft, Aktlengesellschaft, zu HUsten 
ln Westfalen. —  Wie der Berieht des Vorstandes iiber das 
Gesehaftsja.hr 1913/14 ausfiihrt, hat sich der im rarigen 
Geschaftsjahre einsetzende Niedergang der Wirtsohafts 
lage im Eisengewerbe immer mehr yerscharft und schlieB- 
lich zu Verkaufspreisen gefiihrt, die fiir einzelne Erzeug- 
uisso einen noch nicht eriebten Ticfstand erreichten. Ganz 
besonders ungunstig gestaltete sich die Entwicklung des 
Marktes fur das Haupterzeugnis der Gesellsehaft, Fein- 
bteche, da einem zuriickgegangenen Bedarf groBere Er- 
zeugungsfahigkeit einiger in der vergangenen Hoch- 
konjanktur ausgebauten Feinblechwerke gegeniiberstand. 
Auch die Erlóse fUr die Erzeugnisse des Soester Profileisen- 
werkes gingen in erhebliehem Umfange zuriick. Anderseits 
war es nicht moglich, dureh billigeren Einkauf der Roh inatc- 
rialien fiir die an den Erzeugniasen erlittenen PreiseinbuBen 
auch nur einigermaBen einen Ausgleich zu sehaffeu. Zu der 
schleehten allgemeinen Geschiiftslage kam hinzu, daB die

i) Einschl. Betriebsriioklage aus Vorjahren.
231
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Ergebnisse dor Hustener Anlagen auBerordentlich un- 
giinstig beeinfluBt wurden, weil umfangreićhe Umbautcn 
in den Stahl- und Blech wal/, werksbct rieben mit Vcr- 
feinerungsanlagcn wahrend des Betriebca vorgenommen 
werden muBten. Die Ycrbeaserungen der Bctriebscinrich- 
tungen sind in dem begonnenen Geschaftsjahre fortgefuhrt 
worden und das Unternęhmen Ycrfiigfc demnachst iiber 
Anlagen, dio eine wesentliche Ycrringerung der Erzeu- 
gungskosten in den Hiistener Betrieben erwarten lassen. 
Der Gesamtyersand ohne den inneren Yerrechnungs* 
yerkohr der eigenen Abteilungen fiel von 161ł Millionen J i  

im Jahre 19)2/13 auf 12 .Millionen J i .  An Stenem und 
sozialen Lasten zabite die Gesellschaft 158034,87 (i. V.
170 284,51) JU L; die durchschnittlicho Arbeiterzahl in 
Hiistcn und Soest betrug ohne die mit Bauarbeiten be* 
schaftigten Arbeiter 1860 (1003). —  Wie der Bericht noch 
initteilt. sind dem Unternehmen durch die Einberufung 
zum Heeresdienst rd. 60%  der Belegschaft entzogen 
worden; der Betrieb wurde jedoch trotzdem wcitcrgefuhrt.

tu .« 1910A1 | 19I1A2 i 1912/13 1913/14

Aktienkftpitftl . . 8 857 000 H OOO 000 « 000 000 f! 000 000
Anleihen umł Xlyi»o-

2 213 505 1 S70915 1 614 525 1 353 892

[ V<>rlu8tvortrai? . . 1 250 5X0 3 782 750 _
| GewiuuTortrAg . . — — 4) 45 200
| łletrteb8gi*^lnu . . 3 732 750 5-S 2V>2 1 240 293 115 119
1 Sonstige Einnahmen ») 13 316 *)fłT|2935 *) 433 8A5 •)1 196 821 

t 357 140
1 K ohgew i «n e iu -  
| ach 1. Y o r t r a g  . 2 495 4S6 6 0^S 477 1 680 178

S 51 267 747 021 600 ^55 591903
| Yerb. ron Bctr.-Eiur. 197 299 50 S9G 65 157 116 571
] A bach reibui 14? i- u . . #24 6S3 *)354G471 960 5SS 648 66G ]
; l te i i is e w ln n  . . — — 47 579 —

| V e r iu 9 t  . - . . 522 237 — — —
! tan rortrag . . — — 47 579 —
1 Vvrlustvortra« . . 3 732 750 . — —

Kalker Werkzeugmaschinenfabrlk Breuer, Schumacher
& Co., Akt.-Ges., zu Cóln-Kalk. —  Wie der Bericht des 
Yorstandcs iiber das Geschaitsjahr 1913/14 ausfiihrt, 
gingen in der ersten lliilfte  des Gesehaftsjahres die Auf
trage nur in ganz geringem Umfange ein, wahrend sich in 
der zweiten Ha Ute das Geschaft in betrftchtłicher Weise 
belebte, so daB sich am SchluB dra Berichtsjahrea der Auf- 
tragsbratand ungefahr in der gleichen Hohe bewegte. wie 
in dem voraufgegangenen .Jahre. Die aus dem Yorjahre 
dąsu ubornomtnenen groBen Auft ragsmengen ermoglichten 
es der Gesellschaft, die erweiterten und mit allen Neucin- 
richtńngen versehenen Werke voll zu beschaftigen. —  Der 
AbschluB ergibt einen Kohgewinn von 2 078 777,31 J i .  

Nach Abzug von 830 185,92 J i  allgemeinen Unkosten und 
386 463,30 M  Abschreibungen yerbleibt cinsehlieBlich des 
Yortrages aus dem Yorjahre ein Rcingcwinn von 
862 128,CK) M .  Hiervon sollen nach dem Yorschlage des 
Yorśtaiidcs 31 136,50 der Hucklage zugefiihrt, 50 000 .fi 
an das Unterstutzungskonto fiir Beamte und Arbeiter 
iiberwieaen, 97 257,53 .& satzłmgsniiiBige Tantiemen und 
Bclohnungen gezahlt, 216 000 M  l)ividende (6 %  gegen
10 % i. V.) ausgeschuttet und 467 734,06 M  auf neue 
Rechnung vorgetragen werden.

Maschlnenbau-Anstalt Humboldt In Coln-Kalk. —
Der Bericht des Yorstandes uber das Geschiiftsjahr 1913/14 
fijhrt aus, daB das Ergebnis dea Berichtsjalires unter Be* 
ruckaichtigung des Umstandes, daB die Geschaftslage im 
allgemeinen nicht giinstig lag, ais zufriedenstellcnd an-

*) l)avon 12 OOO.ft durchUinwandlung von 24 Stamm- 
aktien in Yorzugsaktien.

2) Gewinn aus Zusammenlegung der Aktien.
3) AuBerdem 1 694 OSO J i  Ueberweisung an das Konto 

der Yorbehaltenen Abschreibungen und Ruckstellungcn.
4) Darunter 420 000 .K aus dem Konto der vorbehalte- 

nen Abschreibungen.
*) Ab/uglich 2379 M  fiir Kiicklage.
*) Darunter 1 178 539 J C  Uebertrag aus \orbehaltenen 

Abschreibungen.

gesehen werden kann. Die Marktlagc zeigte eine gewisso 
Zuruckhaltung in der Errichtung neuer Unternehmunęen 
sowie eine Beschrankung in der Bestellung fiir die erforder- 
lichen Erganzungen und Neubeschaf f ungen der im Betriebe 
befindlichen maschinellen Einriehtungen, so daB sich hei 
der Yergebung des yerringerten Bedarfes ein um ao starke- 
rer Wettbewerb fiihlbar machte. Wenn es der Gesellschaft 
trotzdem gelungon ist, ihren Umschlag gegeniiber dem Vor- 
jahre noch etwas zu steigem und wiederum einen in dem 
Betriebsgewinn die Ziffern des Yorjahres iibersteigenden 
AbschluB zu erzielen, so ist dieses Ergebnis auf die sclion 
im yorjiihrigcn Berichte erwahnte, immer weiter durch* 
gefuhrte Yerkaufsorganisation und die gute Ausstattung 
der Betriebe mit m aschinellen Einriehtungen zuruek- 
zufiihren. Die derzeitigen politischen Ycrhaltnisso lassen 
einen SchluB auf die Weiterentwicklung dra Werkes fiir 
die naehste Zeit nicht zu. Wenn auch die Abnehmer in 
den kriegfiihrenden Landem teiłweise aus den Staaten 
aelbst, Stadten und crstklossigen Firmen bestehen, die 
ihre Yerpflichtungen bisher regelmaBig erfullt haben, ge* 
bietet dennoch die Yorsicht, aus dem diesjiihrigen Rein- 
gewinn fiir eventuellc Ausfiille dem Riickatellungskonto 
fiir unvorhergesehene Falle einen groBeren Bet rag zuzu- 
fiihren. Die nach Einberufung zur Fahne yerbliebene 
Belegschaft betragt noch etwa zwei Drittel des friiheren 
Bestandea, und ra wird bei weiteren Erfolgen unserer 
Waffen der Gesellschaft wohl gelingen, auch ferner gc- 
ntigende Beschaftigung hereinzubringen. Die vorlicgenden 
Auftrage am 30. .Juni 1914 erweiterten sich auf rd. 
18 100 000 J C  gegeniiber einem Auftragsbestande im 
Werte von 18 500 000 J i  am 30. Juni 1913. Kin Teil dos 
diesjahrigen Auftragsbcstandes ist fiir die mit uns im 
Kriege stehenden Lander sistiert. - Die Gewinn- und 
Yerlustrechnung zeigt einerseits neben l 116 537,84 .K  

Yortrag, 9318,90 J i  Mięt- und Pachtcinnahmen,4961 1.83./4 
vereinnahmten Zinsen und 5335,09 .14 Gewinn aus (trund- 
stiicksverkaufen 0 144 049 . f i  Betriebsgewinn, anderseits 
1 613 631,59 allgemeine Unkosten, 1 634 568,80 J i  Ab
schreibungen und 513 500 Jt Schuldversehreibungszin.«en, 
so daB sicii ein Keingewinn von 3 563 152,50 J i  ergibt. Der 
Aufsichtsrat beantragt, hieryon dem Delkredercfonds
98 782.98 . K  und dem Untersttiizungskonto 13 577 J L  /m  

tiberweisen, fiir Talon- und Wehrsteuer 75 (MX) J i  und fiir 
unvorhergeschene Falle 200 000 M  zuruckzustellen, dem 
Vorstand fiir Bcihilfcn an die Angchórigen der zur Fahne 
einberufenen Beamten und Arbeiter sowie fiir sonstige 
Hilfelcistungen wahrend dra Krieges 200 000 J i .  fiir Be- 
lohnungen, Unterstutzungen sowie fiir gemeinnutzige 
Zwecke 100 000 J i  zur Yerfiigung zu stellen, an den Auf* 
siehtsrat 79 144,10 A  und an den \ ’orstand und die Be
amten 205 564,76 .K Tantiemen zu verguten, 1 206 0<X> J i  

Dividende (6 ° 0  gegen 8 ° 0 i. \r.) zu yerteilen und den 
Krat von 1 385 083,66 A  auf neue Rechnung yorzutragen.

Sachslsche Maschinenfabrik vorm. Rlch. Hartmann.
Aktlengesellschaft, In Chemnltz. ... Dem Berichte der
Direktion zufolge belief sich der Umsatz im Betriebs- 
jahre 1913/14 auf 20 <>32 859.64 J i  gegen 23 283 512.82 J i

i. V., wiihrend der Rohgcwinn 1 616 900,15 (2 231 3G7,41).K 
betragt. Nach Abzug von 778 207,87 Abschreibungen 
yerbleibt ein Reingewinrt von 838 (592,28 J i zu folgender 
Yerwendung: 100 000 J C  sollen zu Abschreibungen auf 
das Zweigleisanlagekonto, 100 000 . K  zu Abschreibungen 
auf das Gebaudekonto I, und 19 000 J i ais Riicklago 
ftir Talonsteuer yerwendet, 76 458,33 J i  yertraglich an 
die Direktion yergiitet, 500 000 einer neu zu bildendeu 
Kriegsriicklage zugefiihrt und 43 2.‘ł3,95 auf neue 
Rechnung vorgetragen werden. Die Gesellschaft war iin 
Lokomotiybau, allerdings zu teiłweise schwachcren Prei- 
sen, befriedigond beschaftigt, und auch im S pin nem- 
maschinenbau war das Gesehiift recht lebh&ft; aN-r m 
allen anderen Abteilungen war ein betrachtlicher Huek- 
gang in der Beschaftigung zu verzeiehnen. Folgo
hiervon war ein nicht unwesentlich niedrigerer 
und da die Preise keinen Ausgleich fiir die vermin«erte 
Tatigkeit łwten, muBte das Endergebnis ungu»tótig w?*
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einfluBt werden. Das Untcniehmen wurdo durch den 
Krieg besonders getroffen, da die hauptsachlichsten Er- 
zeugnisse, Masehinen aller Art, niclit in den unmittcl- 
bareil Yerbraueh ubergehen, sondern weiter an andero 
Industriezweige abgesetzt werden. Lii Ot der Gcscluifta- 
gang bej letzteren zu wUnsehen iibrig, so fiihlt dio Ma- 
whmenindustrie den Riieksehlag in den eigenen Betrieben 
doppclt; ea gehen nieht nur keine neuen Auftriige ein, 
Bondem ea tritt sogar der Wunseh der Kundachaft her- 
vor, bereits fest gegebene Bestellungen ruckgangig zu 
maehen, oder wenigstena die Ablieferung hinauszuaehieben. 
Bei dem Werk kam ais erschwercnder Umstand hinzu, 
dali stets atark fiir dio Auafuhr gcarbeitet wurde, ins
besondere hatte dio Gesellschaft einen starken Absatz 
nach jenen Landem, mit denen Deutschland im Kriego 
ateht. In das neue Geschaftsjahr ist daa Unternehmen 
mit einem Auftragsbestand von 0 700 000 J l  gegen
8 000 000 X  im Vorjahro eingetreten. Es ist der Go 
aellschaft gelungen, ansehnliche Auftrage in Kriegsmaterial 
abzuschlicBen, ao daB bis auf weiteres der Arbeiteratamm, 
soweit er nieht zu den Fahnen einberufen wurdo, an- 
nahernd voll beschaftigt werden kann.

Veltscher Magnesitwerke, Aktien-Gesellschaft, Wien.
— Wie wir dem Berichte entnehmen, belief sich der Yer- 
kauf der Erzeugnisse im abgelaufenen Geschaftsjahre auf 
119 000 t und ist somit gegenuber dem Yorjahre um 09411 
Turiiękgeblieben. Die durch Neubauten erhoffte Yer- 
billigimg iler Betriebskosten hat aich verwirklicht; zum 
Teil konnten auch besaere Ver kalifa preise der Fcrtig- 
erzeugnisse erzielt werden. Auf dem. Werko in Veitsch 
sind die in dem letzten Bericht erwilhnten Neubauten 
ferliggestellt und dem Betrieb iłbergeben worden, wahrend 
die bei Beginn des verfloasenen Geschaftsjahr^ weniger 
vorgeschrittenen Neuanlagen der Gesellschaft in Trieben 
infolge der inzwischen ausgcbrochenen Kriegswirren bis 
jetzt nur zum Teil fertiggestellt werden konnten. Die

Arbeiten nehmen einen zufriedcnstcllenden Fortgang, so
da B bei Eintritt normaler Yerhaltnisse auch diese Erneue- 
rungen in die Erzeugung mit eingreifen w erden. Samtliche 
Betriebe der Gesellschaft arbciteten im abgelaufenen Ge
schaftsjahre ohne jeden Zwiachenfall zufriedenstellend. - 
Der Weltkrieg hat auch den Betrieb und Absatz dea Unter - 
nehmens in ungiinstiger Weise beeinfluBt. Bis zum Endo 
Ju li arbeiteto die Gesellschaft mit voller Leistungsfahig- 
keit, von da ab trat wegen der Einberufung zahlreieher Ar
beiter eine fast óOprozentige Betriebsvermindcrung ein, dio 
auch jetzt noch anhalt. Erst im Laufe des Monata Śep- 
tember ateigerte sich mit dem Eintritt besserer Yerkehra- 
verhaltnisse der Yersand im lnlande, und dio Lieferungen 
nach Deutschland und Italien konnten wieder aufgenom- 
men werden. Der Yersand nach den iibrigen Landem ruht 
auch gegenwiirtig yollstandig. Eine Eątlassung von Arbei
tern fand bisher nieht statt, die Gesellschaft ist im Gegenteil 
bemiiht, nach Móglichkeit dio Betriebe aufrechtzuerhalten.

In K la io /ll 1911/12 1912/13 1913/14

Aktienkapital. . . 8 000 000 8000 000 8 000 000 8 000 000 j

Y ortrag................... (Q• 8 804 279 307 850 364 154 I
GeachUftsgewlnn. . 2 462 167 2 210 317 2 536 947 2 653 645 |
I to h g e w ln n  e in -  

schl. Y o r tr a g  . 2 764 025 2 514 596 2 844 75)7 3 017 799 |
Allg. Unkosten, . . 

Steueru usw. . . 409 90S 342 602 334 990 272 082
Abschreibungen . . 676 448 6*5 009 805 848 832 888
Iteingewlnn . . . 1 295 811 l 182 706 1 396 109 1 548 674
Ile  i n gew inn  e ln - 

sch l. V o r tra g  . 1 585 56!) 1 488 985 1 703 959 1 912 828
Rileklage . . . . 100 000 100 OOO 100 000 _
uuBeroril. ltlleklage 50 000 50 000 __ 100 000
Tantiemen usw. . . 114291 109 135 119 805 127 431
UntorstUtzungs- . .

20 000 20 000 20 000 20 000
Divldende . . . 1000 000 900 (XX) 1 100 000 900 000

12*/* u l/« 13 *U 11 lU !
304 279 307 850 364 154 765 395

D eu tsc h -b r i t i s c h e r  H a n d e lsv e r k e h r  in Eisen und Stahl *).
Dr. E rn st Ju n g st, Essen, veroffentlicht im ,,Gliick- 

auf’,J) unter dem vorstehenden T i teł einen Aufsatz, dem 
wir nachstehende Ausfiihrungen entnehmen:

„Bei der hohen Stufe der Entwicklung, welche die 
Eisenindustrie in England sowohl ais auch in Deutschland 
einnimmt, aollte man annehmen, daB die beiden Liinder 
zur Deckung ihres Bedarfa an Eisen nieht oder doch nieht 
in nennenswertem MaB auf daa Ausland zurUckgriffen.

Zahlentafel 1. G esa in te ise n cin fu h r D eu tsch land s 
und G ro B britann ien a.

I k m  ist jodoch, wie dic Zahlentafel 1 ersehen liiBt, keines- 
wegs ao. Aber wahrend die Einfuhr Deutschlands an Eisen 
und Eisenwaren abnimmt —  sie besteht zudem neuerdings 
znr Halfte aus AlteLsen usw., die britisehe dagegen 1913

l) Die Zahlenangaben in diesem Aufsatz sind der 
Einheitliehkeit hal ber, soweit moglich, e in e r Quelleł der 
watlichen deutschen Statistik, entnommen.

ł) 1914, 28. Nov., S. 1656/61.
*) Einschl. verzinntes und Ycrzinktes Eisenbłeeh bis 

 ̂ mm. Starkę, dessen Einfuhr sich in 1913 auf 104 000 t 
stellte.

nur zu 5 % , yerzeichnet der Bezug Englands an diesen
Erzeugnissen aus dem Ausland eino gewaltige, seit oinigen 
Jahren sogar auffallig zu nennende Steigerung, eine Ent
wicklung, die auf eine bemerkenswerte Versehiebung in 
der Geltung der beiden Lander auf dem Gebiete des Eisen - 
gcwerbes hindeutet, und dies um so mehr, ala es vornehm- 
lich Deutschland ist, das den wachsenden Bedarf Englanda 
an auslandischem Eisen deckt. Yom Jahre 1900 ab hat 
sich der deutsch-ehglischc Handelaverkehr in Eisen und 
Stahl wie in Zahlentafel 2 angegeben gestaltet.

Zahlentafel 2. D eu tsch land s und G ro B b rita n n ie n s 
A ustausch in E isen und S tah l a lle r A rt.

Jahr

Amfubr Eltlfulir
Aosfulir — (+ )  

Klnfuhr — ( - )  

Ueberaebufl

1000 t

Dich aua

Orofibrltanulen 
1(K>0 t

1900 160 729 —  563
1901 460 272 4- 194
1902 817 148 4 - 609
1003 836 168 4- 668
1904 544 182 +  362
1*105 723 169 - f  554
1900 561 451 +  no
1907 439 532 —  93
1008 544 307 - f  237
1909 596 176 4- 420
1910 910 147 +  7H3
1911 1 006 211 -4- 795
1912 1 025 222 4- 803
1913 1 208 194 +  1014

Kisen u od Stahl I>avon A!tels«*n
.ller Art GroBbrlljtnnU-n

J*hr
l>euUch-

laml
Orofl- 

. , Menge brltannlen

von der 
Q«Kanit- 
elnfuhr

von dęr 
Men{e Cł.«wT̂ t- 

einfuhr
t t t % t /o

1!K)0 983 112 844 187 100 383 10,21 31 078 3,75
|im»7 813 345 978 179 104 105 20,18 27 092: 2,83
11)12 674 001 2 093 014 341 560 50,68 04 195 3,07
11)13 688 702 2 380 781 313 633 50,69 124 778: 5,24
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Wahrend Deutschland in den sechziger Jahren und 
auch in der ersten Halfte der siebziger .Jahre noch in dem 
Sinn ein Eiseneinfuhrland war, daB es trotz stark steigen
der Ausfuhr einen EinfuhriiberschuB verzeichnete, trat 
hierin mit dem Jahre 1876 ein Umschwung ein zum ersten- 
mai war damals seine Eisenauafuhr gro Ber ais seine Ein
fuhr. England gegeniiber bestand jedoch noch fiir lange 
Jahre das umgekehrte Verhaltnis; wennschon dieses Land 
im Laufe der Zeit wachsende Mengen deutschen Eisens 
aufnahm, so uberwogen doch noch seine Lieferungen nach 
Deutschland die Einfuhr von dorfc. Einen besonders 
groBen Umfang hatten sie in der Hochkonjunktur zum 
SchluB des letzten Jahrhundcrts; 1900 bezogen wir 
729 000 t an Eisen und Eisenwaren aus GroBbritannien, 
und da dieser Menge nur eine Ausfuhr von 166 000 t gegen- 
iiberstand, ergab sich ein EinfuhriiberschuB von 563 000 t. 
Im  Laufe eines Jahres war dieses Bild mit dem Ende 
1900 einsetzenden Niedergang des Wirtschaftslebens voll- 
atandig Y erandcrt. 1901 gingen aus England unsere Be- 
zuge auf 272 000 t zuriick und steigerto sich unsere Aus
fuhr auf 466 000 t, so daB wir erstmalig einen Ausfuhr- 
UberschuB, und zwar gleich von annahernd 2000001, auf- 
zuweisen hatten. In  dem nachsten Jahr erhohte sich der 
AusfuhruberschuD sogar auf mehr ais das Dreifache und 
hielt sich auch 1903 auf dieser Hohe. Dieser Entwicklung 
lag jedoch eine ungewohnliche Verfassung des Welteisen* 
marktes zugrumlc. Zwar war die Leistungsfahigkeit unse
rer Eisenindustrie in der zweiten Halfte der neunziger 
Jahre gewaltig gewachsen und damit ganz von selbst fur 
diese das Bcstreben nach einer starkern Beteiligung an der 
Versorgung der Weit mit Eisen gegeben, zurnal in Zeiten 
schwacher heimischer Nachfrage, wie sie den Jahren 1901 
bis 1903 eigen war. Unsere Eiscnausfuhr hiitte jedoch 
damals nicht, weder im ganzen, noch im beaondera nach 
England, die riesige Ausdehnung genommen, wenn sich

nicht in den Jahren 
1902 und 1903 in den 
Yereinigten Staaten 
im Zusammenhang 
mit einem groBen 
Berga r bei ter au ss tand 
und empfindlichem 
Wagcnmangcl, welche 
die dortige Roheisen
erzeugung stark be* 
eintrachtigten, ein 
wahrer E ise n  hun- 
ger geltend gemacht 
hatte. Zu seiner Be- 
friedigung muBte das 
Ausland in Ansprueh 
genommen werden, in 
erster Linie England, 
daneben aber auch 
Deutschland (s. Zah- 
lentafel 3), deren 
Eisenlieferungen an 
die Union damals eine 
Hohe erreicht en, wie 
nie zuYor und nie
nachher wieder.

Bei seinetn auBerordentlich groBen Absatz nach der 
Union sah sich England in 1902 und 1903 genótigt, fur 
die Deckung seines eigenen Bedarfs in weiten Grenzen 
auf Deutschland zuriickzugreifen. Sobaki aber die durch 
die angedeuteten Umstande hervorgerufene ungewohnliche 
Nachfrage Amerikas befriedigt war, fiel nicht nur unsere 
Ausfnhr nach der Union wieder in ihre fruhere Unbe- 
deutendheit zuriick, sondern es gab auch in 1904 unser 
Yersand nach England um annahernd 300 000 t nach, 
und bei im ganzen gleichbleibender Einfuhr wich etwa in 
demselben MaB auch un?er AusfuhrubersehuB. In  1905 
stieg er allerdings w ieder auf 554 000 t, um jedoch in dem 
folgenden Jahr, das bereits wieder durch eine giinstige 
WIrtschaffcslage ausgezeiehnet M ar, auf 110 000 t  zuriick-

Zahlentafel 3. D e u tsch la n d s 
und G ro B b rita n n ie n s A u s
fu h r von E ise n  und S tah l 
a lle r  A rt nach den Y e r

e in ig te n  Staaten.

Iteutsch- GroO-
Jahr land brttannlen

1000 t 1000 t

1900 10 136
1901 22 153
1902 312 684
1903 295 432
1904 40 149
1905 69 267
1906 18 417
1907 37 543
1908 11 152
1909 31 246
1910 39 297
1911 28 155
1912 27 135
1913 54 179

zugehen und sich in 1907 in einen EinfuhriiberschuB von 
93 000 t zu verwandeln. Die beiden Hochkonjunkturjahro 
1900 und 1907 zcigon mithin beide unser Land in seiner 
Yersorgung mit Eisen noch in Abhangigkeit von England, 
doch hat sich diese Abhangigkeit in dem sio trennenden 
Zeitraum sehr abgeschwacht. Mit dem Umschwung der 
Konjunktur vermindern sich in 190S nicht nur unsere Be- 
ziigo aus England um mehr ais 200 000 t, sondern es 
steigen glcichzeitig auch unsere Lieferungen um die Halfte 
dieser Menge, so daB wir in diesem Jahr schon wieder 
einen AusfuhrubersehuB von 237 000 t erzielen Die Ein
fuhr aus England geht in der Folgezcit weiter zuriick und 
erreicht in 1910 mit 147 000 t ihren Tiefstand; in den 
weiteren Jahren bewegt sio sich um etwa 200 000 t. Da
gegen setzt die Ausfuhr unaufhaltsam ihren Aufstieg fort, 
iiberschreitet 1911 1 Mili. t, um im letzten Jahr auf 
1,2 Mili. t anzugelangen. Daa Bemcrkenswertc an dieser 
Entwicklung ist, daB wir in der Hochkonjunktur des Jahres
1912 nicht wieder in dio fruhere Abhangigkeit von Eng
land verfallen sind. Empfingen wir 1907 noch 93 000 t 
mehr von dort ais wrir hinlieferten, so waren unsere Beziige 
an britischein Eisen in 1912 kaum hoher ais in den Yorauf- 
gegangenen Jahren ungunstiger Gcschaftslage, wahrend 
unsere Lieferungen nicht nur nicht wic sonst in der Hoch
konjunktur einen Abfall, sondern eine weitere Steigerung 
zu verzeichncn hatten, so daB sich in 1912 fiir uns ein 
AusfuhrubersehuB von 803 000 t ergab. Mit anderen 
Worten, wir erhalten zwar von England noch immer nicht 
unerhcbliche Mengen an Eisen und Stahl, aber sie erheben 
sich selbst bei auBerordentlichem Bedarf unser es heiiui* 
sehen Marktes nichć mehr iiber den Umfang gewohnlicher 
Jahro, wogegen unsere Ausfuhr in solchen Zeiten nur in- 
sofern von der inneren Nachfrage, der jetzt die hcimischo 
Erzeugung zu geniigen vermag, beeinfluBt wird, ais sie 
ihre aufsteigende Entwicklung nicht etwa unterbricht, 
sondern nur rerlangsamt.

Die yorstchend kurz geschilderte Entwicklung er- 
fahrt eine besondere Darstellung in der folgenden Zahlen
tafel 4, die dio B edeutuńg  der deutschen Eisen* 
a u sfu h r fiir den b ritise h e n  Markt und der britisehen 
Ausfuhr fiir den d eutschen Markt in den einzelnen 
Jahren seit der Jahrhundertwende crsehcn laBt.

Zahlentafel 4.

Anteil der

Jahr

Ausluhr j Einfuhr 
Deutachlands an Eisen. 

nach ; aus 
GroGbritannien 

an der deutschcn 
Gfsamteisen- 

Austahr : Einfuhr 

% %

Ausfuhr | Einfahr 
GroObrltanniecs an Eiscn 

nach | aus 
Deutschland 

an der britisehen1) 
Gcsamtei-scn- 

Ausfuhr Einfuhr

% 1 %

1SJOO 10,72 i 74,16 20,26 19,67
1901 19,86 j 67,83 9,24 47,41
1902 24,69 55,02 4,07 68,77
1903 24,02 53,16 4.46 62,30
1904 19,63 i 52,75 5,23 40,84
1905 21,58 i 52,32 4,30 51,61
1906 15,27 ; 65,27 9,13 44,10
1907 12,70 ! 65,44 9,86 44,89
1908 14,56 1 54,92 7,14 46,S2
1909 14,75 : 38,34 3,96 47.83
1910 18,70 i 26,20 3,05 62,37
1911 18,70 ! 35,05 4,46 54.64
1912 16,96 ! 32.91 4,43 4S,97
1913 18,58 | 31,34 3,78 50,73

*) Die Prozcntziffern geben das Ycrhaltnis der der 
deutschen amtlichen Statistik entnommenen Zahlen der 
Ein- und Ausfuhr GroBbritanniens aus und nach Deutsch
land zu den der b ritise h e n  Statistik e n ts i a n im e n d e n  
Gesamtziffern der Ein- und Ausfuhr GroBbritanniens an.
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In beiden Fallen bewegt sieh diese Bedeutung in dcm 
Timehnjahrigen Zeitraum in sehr weiten Grenzen. Mit 
10.72% TcrzeicbnetO GroBbritannien in 1900 den Tief- 
stiDdseinea Anteils an der deutschen Ausfuhr; dcm HScbst- 
itand begegnen wir mit 24,09 % in 1902, im letzten .Jahr 
itcllte sich der Anteil auf 18,58 %. Bei Deutschland findet 
sich (Jer grolite Anteil an der britischen Eisenausfuhr in dem 
crsten Jahr der Reihe, in diesem nahm unser Land mehr 
ais ein Fiinftel des britischen AuslandTersandes an Eiaen 
ańf; 1913 waren es dagegen noch nicht einmal 4 %  und in 
1910 sogar wenig mehr ais 3 %. Die Gesamt rich tu n g  
in dc-r Entwicklung des HandelaTcrkchra der beiden Lander
io Eisen wird am besten gekennzcichnet dureh den Stand 
in den drei von dem bctrachtcten Zeitraum umschlossenen 
Hochkonjunkturjahren, da diese ais Jahre gleichen wirt- 
schsftlichen Charakters am klarstcn dio inzwischen ein- 
Ktretene Yerschiebung ersehen lassen. 1900 war die Bc- 
feitung des deutschen Marktes fur dio britisehe Eisen- 
łosfuhr fast doppelt 90 groB ala die Bedeutung des briti
schen llarktcs fiir die deutsche Eiaenausfuhr; wahrend 
sich damals das Yerhaltnis wie 20,20 : 10,72 stellte, hatte 
cs sich 1907 bereits in 9,86 : 12,70 umgewandelt, um sich 
iii 1912 auf 4,43 : 10,90 zu stollen. Bcmcrkenswert ist 
mich die aus der Zahlentafel zu entnehmende Tatsache, daB 
die Yersorgung des deutschen Marktcs mit auslandischem 
Eisen, dic 1900 zu rd. drei Yierteln in  britischen llandcn 
la?, 1907 nur noch zu zwei Dritteln und 1912 zn einem 
Drittcl aus GroBbritannien erfolgte. Dagegen war Deutseh- 
iaod 1900 an der Eiseneinfuhr des Insclrcichs nur mit rd. 
20% beteiligt, 1907 aber mit 45%  und 1912 mit 49 %.

Wenn w ir nunmehr den IlandelsTcrkchr der beiden 
Łander in Eisen und Stahl nach den einzelnen E r- 
zeugnissen betrachten, so finden wir, daB sieh —  dio 
Łieferungen GroBbritanniens an Abfallcn von verzinktem 
und Terzinntem Eisenblech bleiben fiiglich auBer Betracht
— der britisehe Wcttbowerb auf dem deutschen Markt nur 
in zwei Warcngruppen, in Roheisen und Blechen, mit 
groBeren Mengen geltend macht. Dagegen zeigt GroB- 
hritannien fiir eine ganze Reihe deutseher Eisenerzeugnisse 
"ine sehr betrachtliche Aufnahmefahigkeit, so vor allem 
fiir das sog. Halbzcug, an dem es im letzten Jahr fast 
! t  Mili. t Ton uns erhielt; nachstdem ist Formeisen mit 

1&4 000 t zu nennen, sodann Bleehe mit 141 000 t, Draht 
in>t 104 000 t, Trager mit 89 000 t, wogegen Roheisen mit 
'i! 000 t. etwas zuriicktritt. Eine Ausfuhrmcnge von mehr 

ais 10 000 t Terzeichnoten im letzten Jahr aufierdem noch 
Kohreo (39 000 t), Erzeugnisse aus schmiedbarem Eisen- 
jpiB (29 000 t), Eiscnbahnmaterial (28 000 t) und Draht* 
stifte (23 000 t).

Fiir Roheisen und W ciB bleeh Łst der Vcrkelir 
zwischen den beiden Landem in Zahlentafel 5 noch auf 
«ne Unsere Reihe von Jahren vcrfolgt worden; letzteres 
spiclt allerdings nur in der Aosfuhr GroBbritanniens nach 
«utschland eine Rolje, nicht auch uingekehrt. Die Liefe- 

Ton deutschem Roheisen nach England w’aren 
aoiier ia den Ausnahmejahren 1901 bis 1903 bis in dio 
eeueste Zeit immer nur unbedeuteml; in 1910 erreichten 
sie aber einen betrachtlichen Umfang und hielten sich auch 
in den beiden folgenden guten Jahren auf ansehnlicher 
Hohe. Auf der andern Seite war Englands Absatz in Rob- 
,l4en nsch Deutschland seit jeher sehr groB und wieś in 
<fen giinstigen Jahren, wenn die Leistungsfiihigkeit der 
wutschen Eisenindustrie hinter der heimischen Ńachfrage 
"sit zuruckblieb, ganz gewaltige Ziffern auf; so betrug 
’ r 070 000 t und 1907 390 0001. In  1912 ist nun aber

sfaem steigernden EinfluB der Hochkonjunktur auf 
’-ie britischen Roheisenlieferungen nach Deutschland, wie 
”  ur,d 1907 herrortrat, nichts mehr zu merken. In  
oieseia Jahr liefert Deutschland England nur 47 000 t 
«soięer Roheisen, ais es von ihm erhali. Die weiter oben 
‘ ■■niachte allgemeine Feststellung, daB Deutschland jetzt

1 *n gUnstigen Jahren fiir seine Versorgung mit Eisen 
E°r nocb in geringem Gradc England in Anspruch nimmt, 
P t danach im besondern fiir Roheisen, auf das auch ein 
Witter kleiner werdender Teil der deutschen Gesamt-

Zahlcntafd 5.

R o h e i s e n W e i S b lc c h

Ausfuhr Einfuhr Einfuhr
i H l ! Deutschlands I)eut««»n<l9 ] DeulMSUÓd*

Jahr nach a u s AUS

OroChrllannlłMi : GroEbrltonnien

Menge Wert Menge Wert [ MłMlgr [ Wert
t 1000 t 1000,4! t 1000.*

1900 3 273 311 070 191 53 Oisj 17 801' 5 340
1901 28 912 2 025 243 316 15 20 7 9 730! 2 824
1902 39 954 2 397 116 245 6 510 10 592' 4 729
1903 23 157 1 389 133 626 7 350 16 993! 4 588
1904 2 486 142 972 7 578. 18 825; 5 083
1903 12 431 121 413 6 799: 29 602 8 060
1906 1 421 358 532 23 209 37 784! .
1007 2211 390 156 27 311 42 940 13 956
1908 1 563 102 £09 552 12 154 33 335 9 567
1909 20 072 1 265 89 118 5 169' 38 612 10 773
1910 67 567 3 784 85 435 4 784; 46 870 13 616
1911 53 667 3 592 78 571 4 518: 47 546 14 284 i
1912 39 324 2 839 86 594 6247 48 061 14 418 !
19i3 53 806 73 724 . 42 061113 207 j

bozijgo an britischem Eisen entfallt. 1900 betrug dirsor 
Anteil rd. 92 %. Er ging in den folgenden Jahren, aller
dings unter Sehwankungen, erheblich zuriick, untergehritt 
den Satz von 70 % aber erst in 1908; 1911 war er jedoch 
kaum mehr ais halb so lioch wie in diesem Jahr, und der 
gleiehe Stand ergab sich auch fiir das letzte Jahr.

Dieser Riiekgang ist zum Teil dadurch hervorgerufen, 
daB sich unsere Bezuge an A b fa llcn  von verzin ktem  
und ve izin n te m  E ise n b lech  aus GroBbritannien, dio 
in dem Gesamtempfang an Eisen Ton dort einbegriffen 
sind, in den letzten Jahren sehr gesteigert haben; 1908 
stellten sie sich erst auf 14 000 t, im letzten Jahr betragen 
aio aber mehr ais 37 000 t.

Wiihrend wir bei Roheisen im Yerkehr mit GroB. 
britannien annahernd den Gleichgewichtszustand erreicht 
haben, treton wir bei W eiflb lech  nur ais Abnehmer 
und nicht auch ais Vcrkiiufer auf, und unsere Abhiingig- 
keit Ton England in der Yersorgung mit diesem Erzeagms 
hat infolge der langsamen Entwicklung unserer WeiB- 
bleeherzeugnng im Laufe der Jahro einen recht hohen 
Grad erreicht. 1892 deckte dic helmiachc Erzeugung an 
WciBbleeh vom Vorbr»uch 97% , 1902 72°;', und 1912 
nur noch 60% ; 1907 waren es gar nar 51 %. Unsere 
WeiBblechcinfuhr stammt bis auf ganz geringe Mengen 
aus GroBbritannien; im letzten Jahr lieferte dieses uns 
bei einer Gesamteinfuhr von 42 141 t 42 061 t. Auf die 
beiden Erzeugnisse Roheisen und WciBbleeh allein ent- 
fielen in den Jahren 1900 bis 1907 81,3 bis 94,4 % unseres 
Gesamtbezuges an britischem Eisen; in dem Zeitraum 
1908 bis 1913 ging dieser Anteil stark zuruck und betrug 
1913 nur noch 59,8% , zuziiglich des Empfanges an Ab- 
fallen T on T erzinntem  und yorzinktem Eisenblech aber 
immer noch fast 80% . Die ubrigbleibendcn 20%  der 
Einfuhr bestandon im letzten Jahr iiberwiegend aus andc- 
ron Blechen (0,2 % ), und zwar vornebmlich Feinblechen, 
Erzeugnisscn aus schmiedbarem (2 % ) und nieht schmied- 
barem (4,1 % ) GuB, aua Formeisen usw. (3,6 % ), aus 
Ketten (1,6% ) und Draht (1,03 % ).

Ein wesentłich anderes Bild, namlich eine weit grCiBere 
Yielseitigkeit, zeigt unsere A u sfu h r in Eisen nach GroO- 
britannien, die im einzelnen in der folgenden Zahlentafel 0 
dargestellt ist. Auch in ihr nimmt ein Erzcugnis, Halb- 
zeug, seit Jahren eine stark Torherrschende Stellung ein, 
so daB darauf schon bis zu 50 %  unserer Gesamtlieferungen 
an GroBbritannien entfallen sind; daneben erseheinen 
jedoch, worauf schon hingewiesen wurde, auch noch andere 
Erzeugnisse, wie Formdben, Bleehe, Draht, Trager, mit sehr 
ansehnliehen ahsoluten Mengen und entspreehend hohen 
Anteilziffem.
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Zahlentafel 0. G lied erun g  der A u sfu h r D e u tsch la n d s nach G ro B b rita n n ie n  nach wiehtigeren 
Erzen gnissen (auBer Roheisen und WeiBblech, dic in Zahlentafel 5 behandelt sind).

Ausfuhr DeutschlAiula nneh Oroflbritatmlen

Jahr Ttnhschlenen,
Kohbltfcii'

u#«\

t

IłiuhtstKU1

t

Kiseiibalm-,
StraBcn-

tmhr.łiiiitiiiMi

t

Rlsendraht 
aller Art

t

Trttger1)

t

Formeisen 
usw. *)

t

Ulec

Uber 1 his 
unter ■> mm

t

U5ł)

von 5 mm 
und mehr

t

Telle ton 
Masrlusiet 
usw. roli1

t

11)00 2B3 14 401 23 904 43 109
1901 112 279 17 343 28 475 50 100 ,

1902 3 ii2 017 13 310 04 820 04 245 • .

1903 390 H13 14 386 04 240 52 428
1904 215 118 13 024 22 072 51 831 • !
1905 318 170 12 869 37 954 80 313
1006 217 273 10 342 41 031 58 125 ,

1007 110 041 10 202 20 559 57 026 112 050 30 105 10 934 10 273 8 543
1908 202 087 19 032 13 054 50 471 58 801 53 902 13 871 18 319 0 592
1909 299 7.11 19 757 33 184 07 396 50 133 48 772 15 624 32 320 10 555
1010 339 243 20 811 72 981 85 018 89 858 05 380 14 707 56 803 13 781
1011 475 075 20 723 29 077 92 073 70 432 85 204 19 936 71 046 15335
1912 407 504 19 848 23 801 95 081 111 990 100 080 21 727 55 308 18 077
1013 409 223 23 092 18 445 104 531 89 207 153 073 27 124 110 407 21 131

Es vcrdient bemerkfc zu werdon, daB das deutsche
11 alb zeug , das neuerdlngs alljahrlich in einer Menge 
von fast 1 M ili. t nach England geht, nicht vor dcm Jahre 
1900 auf dem britischen Markt orschienen ist, wenigstens 
ist erstmalig in diesem Jahr sein Yersand nach dort in der 
deutsehen Au&cnhandelsstatistik nachgewiesori. Der ge- 
waltige Umfang, den damals seine Ausfuhr alsbald an- 
nahm, hat seinerzeit nicht wenig zur Starkung der von 
Jo&cf Chamberlain entfaehten Schutzzollbcwegung bei- 
getragen. Uebrigens zeigen unsere Lieferungen in łia lb - 
zeuj z nach England von Jahr 711 Jahr groBc Schnankungen; 
aufftillig ist ihr starker Abfall in der Hochkonjunktur von 
1907, der seinen Grund in dem damah gcwaltig gesteigerten 
heimischen Bedarf hatte; in der letzten Hochkonjunktur 
blieb jedoeh ein derartiger Riiekschlag vollig aus. Wir 
konnen mithin hier die gleiche Feststellung wie oben boi 
Roheisen machen: unsere Eisenindustrie ist jetzt derartig 
leistungsffthig, daB sie auch bei Halbzeug in einem sehr 
gunstigen Jahr, ohne daB der heimische Markt mit seinen 
Anspriiohen irgendwie zuriickzutreten hiitte, die Yersor- 
gung des Weltmarktes in dem bisherigen Umfang aufrecht- 
zuerhalten vermag.

An zweiter Stelle unter den von uns nach England 
gelieferten Eisenerzeugnlssen steht dio Einfuhr von 
Form eisen . Sie zeigt eine nur 1909 unterbroeheno Auf- 
wartsentwieklung, durch die unsere Lieferungen in der 
kurzeń Frist von sieben Jahren auf mehr ais das Yierfache 
angewaehsen sind. Gleich giinstig hat sich dio Ausfuhr 
von B leehen aller Art gestaltet.

Einen ansehnlichen Umfang haben sodann auch 
unsere Lieferungen an E ise n d ra h t aller Art, die 1913 
105000 t betrugen und damit etwa zweieinhalbmal so 
groB waren ais im Jahre 1900; ihnen zunachst kommt dio 
Ausfuhr von T ra g e rn , bei der a!lcin keine Aufwiirts- 
entwieklung Torliegt; sie war 1912 nicht groBer ais 1907, 
und ihre damalige Ziffer ii bert raf die letztjahrige noch um

*) Infolgo der im .lahre 190(5 rorgenommencn Ab* 
ftndcrung des Zolltarifschemas ist es nicht ohno weiterea 
moglich, die Entwicklung der Ausfuhr ruckwarts iiber 
daa Jahr 1907 hinaus zu rcrfolgen.

23 000 t. Hohe Ausfuiir/.iffern weisen in einzelnen .Jahr 
Schienen auf (04 000 t in 1903 und 73 000 t in 1010), 
anderen, so im letzten Jahr, bleibt ihr Yersand noch hin 
der Ausfuhr von Drahtstiften und roh ‘n Maschmcntei 
zuriiek, dio in dem betrachteten Zeitraum nicht iii 
23 000 und 21 000 t hinausgckommen sind, im ganz 
jedoch einen erfreulichen ForUchritt zu ycrzeichn 
haben.

Bei der groCen Bedeutung, die GroBbritannicn 
unseren Ausland-Absatz in Eisen hat, ist die voUstand 
Sperrung dieses Marktcs durch den Krieg fiir uris naturl 
schmerzlich, wennschon sio nur einen Bruchtcil der E 
buBo darstellt, die unscr AuBenhandel in Eisen u 
erst recht unsere Gesamtausfuhr in der Kriegszeit erfal 
Dagegen d Orf te der Wegfall der britischen Lieferuttji 
nicht viel fiir unsere Bedarfsdcckiing YCrsehlagen, 
unserer neuerdlngs aufstrebenden W eiB blechim lust 
sofern dem nicht Mangel an Zinn entgegensteht. dic M 
lichkeit weiterer Ausdehnung und damit die uillkomm 
Gelegenheit zur dauernden Eroberung des heimhcl 
Marktes bieleń. Anderseits ist zu łveaehten. daB l*r 
britannien jetzt nieht nur den deutsehen Markt a U  Ab- 
gebiet fiir sein Eisen rerloren, sondern auch unter <• 
Ausbleiben unseres Eisens zu leiden hat, vielleicht w  

so sehr, insoweit es sich bei dieser Einfuhr um Erzeugn 
in gebrauehsfertigem Zustand handelt, ais vor allen Dini 
weil es nicht in der Lage ist, dic gewaltigen Halbze 
mengen, die in seinen Werken, und zwar zum guten 
zur Wioder ausfuhr, weit er v er arbeitet werden, aus eigc 
Erzeugung zu liefern oder anderswoher zu beziehen

DaB jeniala das britische Eisen auf dem deutsc 
Markt seine friihere Bedeutung wiedererlangen sviitl. < 
nach der Entwicklung im letzten Jahrzchnt ais aut 
schlossen gelten; dagegen glaube ich die Frage, eb 
deutsche Eisen in der Yersorgung GroBbritanniens n 
dem Kriege, wenn erst die Handelsbeziehungen zwisc 
den beiden Landem wieder geregclte geworden sind, st 
alte Stellung zuriickerobern wird, bejahen zu sollen. 1 
dic Ueberlegenheit der deutsehen iiber die britische r.i* 
Industrie sich alsdann ebenso wie bisher geltend mac 
w ird."
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Bucherschau.
Blumcnthal, Dr. Ferdinand: DU H ydrataltm  

ton PorUandcement, EisenporUandcmenl und Hoch- 
ojmchlackm. Charlottenburg (K ncscbeckstraUe 74): 
Cementvcrlag, G, m. b. H ., [1914], (3 8 S .)8 ° . 1,75 M .

Es ist dankbar zu begrtilien, da U der vom Vcrciu 
deaujeber Portland-Cement-Fabrikanten gegrUndeto Co- 
mcntvcrlag dio Blumenthalsche Disaertation durcli ihro 
Drucklegung weiteren Kreison zugangig macht und auf 
diese Weise bekundefc, dali sieli seine Anscbauungen Ober 
di*n Wert der aus Hochofenschlacken hergestoliten Binde- 
łuittel erheblieh modernisiert haben. l)ie  Blumenthalseho 
Arbeit irft die klarwie und ergebnisreiehśte unter den 
jtahlreichen Arbeiten der letzten Zeit, dio sieli mit Kr* 
foreehung der beim Abbinden und Erhiirten der Zcmer.to 
pieli abspielenden Yorgange befassen. Ankntipfend an dio 
wikroskopischen Untersuchungen von Muth, lx> Chatelier, 
Ainbrcmn und Keisermann, bat der Verfasser zunachst 
das von Keisermann angegebene Farbevcrfahren weiter 
ftUBgobildet und dureh versehiedene Farlmagenzien fiir 
Knik, Kieselsiiure, Tonerde und Eisenvcrbindungen dio 
Zcr?etzung8produkte des Zemenl klinkers bei der Ein
wirkung von Wasser quulitativ erforseht. ])ie quantitativo 
Zusanimeuaetzung wurde in der Weise ermittelt, dali 
Schmelzcn der im Zementklinker moglichen Verbindungen 
angcfertigt und in der gleichen Weise untersucht wurden. 
Biuraenthal kommt /.u dem Sehlusse, dali bei der Hy
drat aiion des Portlandzeinents und EisenportlandzcmontM 
in der Kauptsacho dio gleichen fiydratationsproduktc ent- 
Htclien, und zwar sind dieselben: 1. kleine hexagonalo 
1‘lattcheu aus Trikalziumałumiriat, 2. feine Nadeln aus 
Honokalziuinsilikat, 3. eino Gelmassc, bestehemł aus 
Mui)(.)kal/,iumsilikat, 4 .  groBe hexagonale Kristalle von 
Kalkhydrat.

Eisen kann sich an der Hydratation lwteiligen, indem 
es Kowolil mit Kicsolsiiure Eisenoxydulsilikat, ais auch 
mit Kalk Trikalziumferrit bildet. Das Abbinden dei 
Zementc ist ein Kristalłisationsyorgang, hervorgerufen 
durcli die Bildung von Trikalziumaluminatplattchen und 
Moiiokalziumsilikatnadeln. Wenn der Yerfasser aber 
die AusseheiduSg der Gelmasso (bestchend aus Mono- 
kalziumsilikat, dic die Kristalle verkittet und dereń 
Bildung w  lange fortschreiten kann, ais Kalk, aufge* 
8thIoss«‘iie Kieselniiure und Wasser zur Vcrftigung stehen)

die Urundlage des Erhartungsprozesses betrachtet, 
śo erscheint dies vorlaufig zum mindesten noch recht 
zwoifelhaft. Viel wahrscheinlichcr ist es, daB der Kr- 
Hartuiiiisyorgang eine Fortsetzung des Kjristallisations* 
prowsH.̂  ist, und dali auf der Bildiirig der Gele die 
hydraulischeu Eigenschaften der Zemente beruhen.

Dr. A. Outimann.

H erzog , S ., lngenieur, Technisdier Konsulent: 
Ifandbuch der Indiw tridlm  Finnnzierungm. JNIit 
.r)3 Formularen. Stuttgart: F. Enko 1914. (XI, 
424 S.) 8 “. 13 Jl.

Das vorstehend angcftihrte Buch ist ein Werk, 
welches mit grolier MQhe (tiber 400 Nummern umfaBt 
das InhaltsYcrzeichni.s) und Saehkenntnis abgcfaOt ixt. 
Es wird ftir lnteressenten und auch im ałlgemeinen sehr 
ntitzlieh Kein. Die Darlegungen sind treffend, klar 
und iiuBęrst tibersichtlich. Dio vielen Entwtlrfo ftir Yer- 
triige Und Urkunden (tiber 50 Formularo befinden sich 
in dem Buch), aulier Entwtirfen von Ges<‘llsehaftsstaiutcn, 
erlcichtern das Yerstiimlnis. Ntitzlieh sind aueh dio 
Anftihrungcn (mit einem Aus/.ug aus dem 1 taridelagesetz* 
buch), wie die Finanzierung industrieller Unternehmungen 
in die Wege zu leiten ist, mit Angabę der notigen Organe 
von Gesellsehaften. —  J>er ganze Inhatt des Jkichea ist 
auBerst lehrreich, und diesea selbst ist wirklioh, wie der 
Uiłtertitel lautet, ein „Katgeber fiir die Durełiftihrung 
von Kapitałbrncluiffungen und Fiuanzierungen von in* 
diintriollen Unternehmungen**,

Das Yorwort des Werkes sagt. u. a.: „Finanzierungs- 
erfolge konnen nur errungen werden. wenn gesundo Aus- 
gangsgrundlagen vorliegen und saehgemaBe, streng ab- 
gegrenzte Bahnen von cinwandfreier Besohaffenheit ein* 
gehalt en wenlen. Ihre Kenntnis zit ennitteln, Atihalts- 
punkte und Weglcitungen ftir die Finanzierung industrieller 
Unternehmungen zu geben, ist der Zweck vorliegender 
Arbeit, die sich auf Erfahrungen einer vieljahrigen Tiitig- 
keifc ais Berater auf tliesem schwicrigen (Jebiot aufbaut.“ 

Aueh di<? ałlgemeinen Betraehtungen am Eingang 
des Buches sind sehr lehrreich. Das ganze Buch ent- 
halt Keichttimer an Wissenswertem in «ler Klchtung in
dustrieller Fiuanzierungen. J .  P f u i f e r ,

Fenier sind der Rwlaktion folgende W erke zugegangen:

E i s c n w e r l t e ,  D i e  L .  r .  R o l i ' h e n ,  u n d  d i e  j u r u < * i / < c h e  t U s c n -  

i n d u f i t r i e .  Geschichtlichcs und JStatistisches. Unter 
Mit w. von Prof. Dr. ( ’. Schm idt in Basel und Dr. O. 
H ed inger in Aarau hrsg. auf die Schw eizerische Landes- 
auss tell ling in Bern 1914. (Mit 16 Kunstdiucktaf. u.
1 Karto.) Gerlafingen: SeH^tverlag der Gesellschaft 
der L. von IlolPsehen Eisenwerke 1014. (IV , 1 HO S.) 8 

Loebe, Dr. K., EtatśmaBiger Chemiker an <U‘r Kgl. Gtx>- 
logischen J^andcsanstalt und Privatdozent an der Kgl. 
Bergakademie zu Berlin: D i e  l  ’ w M c h / id l  i r h  m a c h  u  »// v o n  

K a l k  i m  T o n .  .Mit 40 Abb. im Text. Bearb. im Auf
trage łl«*N D eutschen Y erein s fiir  Ton*. Zom ent- 
und K alk In d u strie , E, V. Berlin: (»Selbstverlag 
des Yereins) 1913. (116 S.) 8°. 2 ./i.

Vereins-Nachrichten.
Verein deutscher EisenhGttenleute.

Ehrenpromotlon.
Von ller Abteilung fiir Slaschinemngcnieurwcscn <ler 

Koniglichen Twhniachen Hochaehulo stu Aachen wunle 
unscrem Mitglietlei Herm Kommerzicnrat H ugo Ja c o b i, 
Diiweldorf, ..in Anerkennung seiiier hervor«gcntko Vcr- 
liienste um die Entwicklung des GroDmaschinenbaues fiir 
liiTg. un<l Iluttemi esen" die W iirde eines 'X r.'3:,l3' chren- 
halber verliehen.

Aenderungcn in der Mitgliedcrllste.
K e b t l ,  B r u n o ,  Generaldirektor a. 1)., lierlin l.ichterfekłe, 
 ̂ l̂ hlemerstr. 72.

O m l U n it r n e ,  T k o o d o r  F r c i h e r r  v o n ,  Geh. Kommcrzleniat, 
Deutscher Ring 45.

J i c i j l i i ,  Jr.-3tig. h. c. l l u i j o ,  Kommerzicnrat. Dusnclilorf, 
rhlanilsfr. 49.

K e t l m a n ,  W i l h e l m  bei Fa. Fried. Krupp, A. Q„ 
Grusonwerk. Magdeburg, Augustastr. 30.

M a r e k ,  H e r m a n n ,  Uberingenieur, lieuthen, O.-S., Graup- 
nerstr. 1 a.

W c u d ó r / t r ,  H e i n r i c h ,  2:ipl.*3ng., VoDdingen a. d. Saar, 
Wilheimstr. 37.

Z i m m f r m n n n ,  P a u l ,  Fabrikdirektor a. 1)., Eaaen a. d. Bohr, 
Clcnientinenstr. 47.

Veratorben,

f t i i p m a n n ,  K a r l ,  lngenieur. Trier. 28. 9. 1914.
H u b r i c h ,  A r t h u r ,  Ueut»oh-Oth. 11. 11. 1914.
K l i ‘ t a ,  l . e o .  Bismarekh4tte. 27. S. 1914.
K r e n k e l .  H a n * t  lngenieur, I)ii*.»eldorf. 7. 11. 1914. 
M a n n e s m a n n ,  A r n o l d ,  Keinsehciil. 8. 11. 1914.
S a r j e - i t .  T h e o d o r ,  ŁaurabOtte. O. S. 20.10.1914.
I t i t t e r ,  R e i n h o l d ,  Dusseldorf. 29.9. 1914.
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Die fur Anfang Dezember in Aussicht genommene Hauptversammlung 
wird bis auf weiteres verschoben.

1  ••!

Mitgliedsbeitrag 1915.
D e r  T erm in  zur Z a h lu n g  d es  M itg l ied sb e itrag es  1 9 1 5  ist abgelaufen. ;
D a  w ir  unter den g e gen w art igen  V e rh a ltn is se n  d ie  nach d en  Satzungen  

y o r g e s e h e n e  E in z ie h u n g  d e s  B eitrages  durch  N a c h n a h m e  m oglich st  ver- ; 
m eid en  m och ten ,  r ich ten  w ir  h eu te  n o c h m a ls  an d ie  sa u m ig en  Mitglieder  

gj d ie  d r in g en d e  Bitte, den  Beitrag  1915 u m g e h e n d  e in z u s e n d e n .

* D i e  G e s c h a f t s f i i h r u n g  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .  !
V  1
y

Karl G r u b e r  *J*.
Ganz unvermutet hat ein trasrisches Geschick einen 

unserer Besten dahingerafft: K arl G rub er weilt nicht 
inehr unter uns. In  der Bi Ute scines Lebens, in der Fiille 
seiner schopferischen Kraft, im Begriff, seine umfassenden 
Kenntnisse nutzbringend zu verwertcn, ereilteihn derTod.

K arl Gruber wurde 1867 zu St. Stefan bei 
Leoben in Steiermark geboren. E r absolyierte das Gym- 
nasium in Leoben und studierte hierauf an der dorti- 
gen Rergakademie Berg- und Huttenwesen. Naehdem er 
seine Studien mit Auszeichnung 
beendet und sein M ilitarjahr abgc- 
dient hatte, trat er 1892 in die 
Dienstedei Prager Eisen-Tndustrie- 
gesellsehaft. Er wurde dcm Eisen
werk Teplitz (Boh men) ais Assistent 
zugeteilt. Seinevielseitige Anfangs- 
tatigkeit im dortigen Bau bureau, 
in der Bessemcrei und Im Walzwerk 
trug wesentlich dazu bei, seinen 
Blick zu schiirfen und zu erwei- 
tern. Seine Vorschlage im Betriebe 
fanden allgemeine Beachtung* man 
wurde auf ihn aufmerksam, for* 
derte ihn und sandte ihn auf 
ausgedehnte Studienreisen durch 
Deutschland und Oesterreieh. Die 
Friichte dieser Reisen fiir daa 
eigene Werk waren derart befrie- 
digend, daB man Gruber 1S9S in 
die Vereinigten Staaten entsandte, 
um auch die amerikanische. Eisen
industrie eingehend zu studicren.
Nach seiner 1898 erfolgten Huck- 
kehr wurde er Yorsteher des Baubureaus, und seine 
Hauptaufgabe war die Projektierung des Umbaues des 
Tcplitzer Werkes. Mit ten in diese Bauzeit fiel die groB- 
ziigige Umgestaltung der gesamten osterreichischen Eisen
industrie; eine ihrer Folgen war die Stillcgung des Tep- 
litzer Werkes. So kam Gruber im Jahre 190-1 nach Kladno, 
wo ihn eine iihnliche Arbeit wie in seinem ersten Wir- 
kungskreise erwartete.

In  Kladno hatte der Verstorbene in den neun Jahren 
seiner unermiidlichen Tatigkeit hervorragenden Anteil 
an der ganzlichen Umgestaltung des Werkes. 1907 wurde 
ihm die Oberaufsieht uber dio technischen Einrichtungen 
der gesamten Walzwerke anvertraut. In  jeno Zeit fiel der 
Umbau der Martin- und ThomashUtto sowie der Neubau

der Trager-, Schienen-, Grob-, Mittel- und Drahtstrecke, 
der Trager- und Schienenlager samt Adjustage und Walzeu- 
dreherei. Nebenher ging dio Umgestaltung des Betriebes 
der genannt en Walzwerke.

Sein stets rorwartastrebender Geist fuhrte Gruber 
im Jahre 1913 in die Dienste dei HerzogL PhiUpp Koburg- 
schen Berg- und Huttenwerke A. G. Ais Direktor 
Eisenwerkes Pohorella (Nord-Ungarn) gestaltete er dort 
ebenfalls die Walzwerke um und erzielte schon nach 

wenigen Monatcn vortreffliclw Er- 
folge fiir das Unternehmen. Gruber 
al>er, der an einen GroBbetrieb 
gewohnt war, fuhlte eich in diesen 
kleincn Verhaltnisscn bcengt. Er 
siichte daher nach einem weitereu 
Tekle fiir seine Tatigkeit und 
farid dieses in der Esenhiitte zu 
Resicza (S.-Ungarn) lx>i der tester- 
reichisch-Ungarischen Staatseisen- 
bahn - Gesellsehaft. Leider ver- 
eitelte ein tragisches Schicksał den 
Antritt dieser Stellung. Auf der 
Rcise nach Resicza glitt er am 
15. Oktober beim Bestcigen d« 
Eisenbahnwagens so uncrlucklicli 
ans, daB ihm beide Beine abge- 
fahren wurden und er bald darauf 
verschied. Seine Frau ver!or ihren 
treuen Lebensgefahrtcn, sieben 
unmiindige Kinder ihren Ernab- 
rer, alle seine Frcunde aber einen 
Mann in des Wortes vornelun- 
ster Bedeutung.

Gmbers fachmannisches Urteil wurdo gern und all- 
seitig anerkannt: seino Arbeiten, die er in „Stahl und 
Eisen“ YeroffentUehte, zeugten von seinem Geist Wie 
wenige wiiro er berufen gew esen, seino iiberreichen betrieb?- 
technischen Erfahrungen sehriftstellerisch zu verwerten, 
allein er ging in seiner Berufsarbeit Yollig auf, so daB ihm 
dio Zeit fehlto, seino Erfahrungen der AUgemeinheit zugute 
kommen zu lassen.

Gruber war dio Yerkórperung yon Treue und Ehrlieh- 
keit; er bcsaB alle jene Mannestugenden, deren Fehlen 
man heutzutage vielfach durch Aeu Beri ich keiten zu er- 
setzen sucht Ein treues Gedenken ist dem uns zu frfih 
Entrisscnen sicher! Q  m O O c k .  Baildonhutte.


