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U e b e r  d i e  V e r w e n d u n g  v o n  F l u ß e i s e n b l e c h e n  f ü r  L o k o m o t i v -  

f e u e r b ü c h s e n .

V on P ro fe s so r  O s k a r  S i m m e r s b a c h  i n B ie s la u .

(H ierzu  T afe l 2.)

I  n  d e n  V e re in ig te n  S ta a te n  h a t  m a n  d ie  k u p fe rn e n  n o c h  K a n te n r is s e  a u fw e ise n  d a r f ,  u m  d ie  b e i d e r  u n -
L o k o m o tiv fe u e rb ü c h se n  s c h o n  s e i t  d e m  J a h r e  g le ic h m ä ß ig e n  L o k o m o tiv fe u e ru n g  e rfo lg e n d e  u n -

18 7 2 1) d u r c h  e ise rn e  e rse tz t.. E s  w a r  d ie  P e n n sy l-  g le ic h m ä ß ig e  E rw ä rm u n g  d e r  v e r s c h ie d e n e n  S te lle n
v a n ia  - E is e n b a h n g e s e lls c h a f t ,  w e lch e  h ie r  b a h n -  d e r  F e u e rb ü c h s e  a u s h a l te n  z u  k ö n n e n ,
b re c h e n d  v o rg in g , u n d  z w a r  w e n ig e r  d e r  V e rb illig u n g  W ä h r e n d  d e r  A u s sc h u ß  d e r  M a s te r  M e c h a n ic s
h a lb e r  m i t  R ü c k s ic h t  a u f  d e n  h o h e n  P re is  d e s  K u p fe rs ,  A sso c ia t io n  in  N e w  Y o rk  1894  e in  B le c h m a te r ia l
a ls  in  d e m  B e s tre b e n , B le c h e  v o n  h ö h e re r  F e s t ig k e i t  v o n  4 2  k g /q m m  F e s t ig k e i t  u n d  28 %  D e h n u n g  b e i
z u  v e rw e n d e n . A u c h  b e i u n s  w u rd e n  s c h o n  A n fa n g  200 m m  M e ß län g e  m i t  fo lg e n d e r  A n a ly s e :
d e r  n e u n z ig e r  J a h r e  d es v o r ig e n  J a h r h u n d e r t s 8) , c  0 ,1 8 %  S 0 ,0 2 %
b e so n d e rs  se ite n s  d e r  E is e n b a h n d i r e k t io n  H a n n o v e r ,  s i n ....................o,’l 4 %  S i .....................0,02 %
p ra k t is c h e  V e rsu c h e  m i t  f lu ß e ise rn e n  F e u e rb ü c h s e n  p ....................... 0 ,0 3 %

a n g e s te l l t ;  w ä h re n d  a b e r  in  A m e r ik a  h e u te  a llg e m e in  a ls  z w e c k m ä ß ig  v o rs c h lu g  u n d  h e u te  36 ,5  b is
so lch e  F e u e rb ü c h so n  in  G e b ra u c h  s in d , fa n d e n  sie  43 ,5  k g /q m m  F e s t ig k e i t  u n d  2 6 %  M in d e s td e h n u n g  b e i
b e i u n s  k e in e n  E in g a n g . D ie  E r k lä r u n g  h ie r fü r  l ie g t  c  0 15 Ws 0 20 0/
h a u p ts ä c h l ic h  in  d e r  v e r s c h ie d e n a r t ig e n  B e h a n d lu n g  N a ’  0,20 *  0 ,5 0 %
d e r  L o k o m o tiv e n . W ir  p fleg en  d ie  L o k o m o tiv e n  in  p .................................................... 0,03 %  ma'x.
d e r  R e g e l v o n  e in e m  A u sw a sc h e n  z u m  a n d e re n  n ic h t  S .................................................... 0,04 %  m a i .

w ie  d ie  A m e r ik a n e r  u n te r  F e u e r  z u  h a l te n ,  w e il b e i f o rd e r t ,  v e r la n g e n  w ir  in  D e u ts c h la n d  e in  M a te r ia l  v o n
u n se re n  K o h le n  d ie  S c h la c k e n  v ie lf a c h  so fe s t  a m  3 4 b is 4 1 k g /q m m F e s t ig k e i tu n d 2 4 % M in d e s td e h n u n g ,
R o s t  a n b a c k e n , d a ß  z u r  g r ü n d l ic h e n  R e in ig u n g  des- u n d  z w a r  g rö ß tm ö g lic h e  D e h n u n g  b e i g e r in g e r
se lb e n  e in  v o lls tä n d ig e s  A u s re iß e n  d es  F e u e r s  f ü r  F e s t ig k e i t  m i t  m ö g lic h s t  n a c h s te h e n d e r  A n a ly se :
n o tw e n d ig  e r a c h te t  w ird . D u r c h  d ie se n  h ä u f ig e n  n  .

W ech se l v o n  E rh i t z u n g  u n d  A b k ü h lu n g  e n ts te h e n  M a ' %  ' (¿4 0 %  S  ! ! r  0 )o3 %
S p a n n u n g e n  a n  d e n  N ä h te n  u n d  S te h b o lz k ö p fe n , d ie  ’ °

s ic h  b e i F lu ß e is e n b le c h e n  n ic h t  so sc h n e ll  u n d  le ic h t  H in s ic h tl ic h  d e r  c h e m is c h e n  Z u sa m m e n s e tz u n g
w ie d e r  a u s g le ic h e n  w ie  b e i K u p fe rm a te r ia l .  so l! d a s  F lu ß e is e n  m ö g lic h s t  f r e i  v o n  B e im e n g u n g e n

E s  i s t  je d o c h  e r k lä r l ic h ,  d a ß  w ir  w ä h re n d  d es s e in ‘ E s  k o H lm t h ie rb c i  a b e r  w e n ig e r  d a r a u f  a n > o b
K rie g e s  d e r  V e n v e n d u n g  v o n  F lu ß e is e n b le c h e n  z u  c in  B o s ta n d te n  h ö h e re n  G c h a l t  a u E v e is t’ a ls  d a r a u f =
L o k o m o tiv fe u e rb ü c h se n  a u s  v o lk s w ir ts c h a f t l ic h e n  d a ß  d ic  S m m i e  d e r  s c h ä d lic h e n  B e im e n g u n g e n  n ic h t
G r ü n d e n  e r n e u te s  u n d  e rh ö h te s  I n te re s s e  s c h e n k te n , z u  h o c h  w i r d ‘ S o  e n th ie l t  z - B -‘) e in  B le c h s tre ife n ,
d a  w ir  b e i d e n  b is h e r  v e rw e n d e te n  K u p fe rb le c h e n  d e r  a u s  d e r  in n e re n  F e u e rb ü c h s e  e in e r  a m e r ik a n is c h e n
a u f  d a s  A u s la n d  an g ew iesen  s in d , w o h in g e g e n  d a s  L o k o ra o tiv o  s ta m m te ,  0 ,0 7  b is  0 ,0 9 %  P  b e i  0 ,0 2 %  S .
F lu ß e is e n  v o n  u n s  se lb s t  im  In la n d e  e r z e u g t  w e rd e n  D a b e i  h a t t e  d ie  L o k o m o tiv e  1 1 2 0  0 0 0  k m , u n d  z w a r
k a n n .  D ie  A u fg a b e  s te l l te  s ic h  f ü r  u n se re  S ta h l-  g rö ß te n te i ls  im  P e r s o n e n z u g d ie n s t ,  z u r ü c k g e le g t .  D a s
u n d  B le c h w a lz w e rk e  n ic h t  so e in fa c h ; h a n d e l t  es s ic h  s P e isew asse r  f ü h r t e  137 b is  ü b e r  684 m g  K e sse ls te in -
d o c h  u m  d ie  E rz e u g u n g  e in es  g u t  sc h w e iß b a re n , b i ld n e r  im  L ite r ,  ließ  a lso  v ie lf a c h  s e h r  z u  w ü n s c h e n
z ä h e n  u n d  w e ic h e n  S ie m e n s -M a rtin -E is c n s , d a s  e in  ü b r ig ! \ c r f a s s e r  f a n d  e b e n fa lls  b e i B le c h e n  m i t
g le ic h m ä ß ig e s  G efü g e  b e s i tz e n  m u ß  u n d  w e d e r  B la s e n  e i n e m  I  h o sp h o rg e h a l t  b is  z u  0 ,0 5  %  u n d  e in em
---------------------  S c h w e fe lg e h a lt  b is  z u  0 ,0 8  %  b e i 0 ,5 9  %  M n  n o ch

u ' 5 ' 1883, 1 Iärz . S. 186/7. n o rm a le  F e s t ig k e i ts -  u n d  D e h n u n g sz iffe rn .
a) Vgl. S t. u. E . 1897, 1. M ärz, S. 165/74; 1. A pril,    6 ^

S. 376 /7 ; 1. A ug., S. 644/8. '  i) S t. u. E . 1897, 15. Ju n i , S. 483.
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W ic h tig  b ie ib t  f e rn e r  d e r  S i l iz iu m g e h a l t ,  in so fe rn  
s i l iz ie r te s  F lu ß e is e n  im  G e g e n sa tz  z u m  m c h ts i l iz ie r te n  
g a s b la s e n ä rm e r  i s t ;  l e i d e r l ä ß t  s i c h e r s t e r e s  a b e r  n ic h t  
v e rw e n d e n , w eil es s p r ö d e r  u n d  w ä rm o e m p fin d lic lie r  
i s t  a ls  n ic h ts i l iz ie r te s .  M it  R ü c k s ic h t, a u f  d ie  B e d e u 
tu n g ,  w elche  n e u e rd in g s  d e n  G a s b la se n  im  F lu ß 
e is e n b le c h  v ie lf a c h  z u g e le g t  w ird , s e i  d a h e r  h ie r a u f  
e tw a s  n ä h e r  e in g e g a n g e n .

D ie  G a s b la se n  e n ts te h e n  1. d u rc h  v o m  E is e n b a d e  
a u fg e n o m m e n e  G a se  u n d  2. d u r c h  c h e m is c h e  R e 
a k t io n e n .  D a s  im  M a r t in o fe n  e in g e sc h m o lz e n e  E is e n  
k o m m t m i t  dem  G e n e ra to rg a s  u n d  d e r  ü b e rsc h ü s s ig e n  
L u f t  in  B e rü h r u n g ,  d . h . m i t  C 0 2, CO , H , N , u n d  0 .  
J e  f e u c h te r  d a s  G e n e ra to rg a s , d e s to  n io h r J I 20  z e r s e tz t

%

A bbildung 1, G asentw ickelung w ährend  
des G ießens u n d  E re ta rren s  von flüssi

gem  M artinflußeisen .

s ic h  im  M a rtin o fe n  u n d  d e s to  m e h r  G e le g e n h e it  b e 
s t e h t  f ü r  d a s  F lu ß e is e n  z u r  H -A u fn a h m e . N ic h t  
m in d e r  e n t s te h t  b e i d e r  W e c h s e lw irk u n g  z w isc h e n  
M e ta l lo x y d e n  u n d  K o h le n s to ff  im  M e ta l lb a d e  CO 
n a c h  d e n  F o rm e ln :  F e O  +  C =  F e  4 - CO  u n d  
M n O  +  Cr= M n  +  CO.

D ie s e r  G a s g e h a l t  w ird  n o c h  e r h ö h t  d u r c h  d ie  z u r  
D e s o x y d a t io n  a n g e w a n d te n  Z u s c h lä g e , w e lc h e , in s 
b e s o n d e re  F e r ro m a n g a n ,  e in e n  h o h e n  G a s g e h a lt  a u f-  
w e is e n  u n d  v e r s c h ie d e n a r t ig e  G a s b in d u n g s k ra f t  b e 
s i tz e n .  D a s  M e ta ll  n im m t a l le  d ie se  G a se  w a h r 
s c h e in lic h  b is  z u r  S ä t t ig u n g  a u f ,  u n d  z w a r  w ir d  e in  
T e il  g e lö s t,  d e r  a n d e r e  a b e r  n u r  m e c h a n is c h  fe s t
g e h a l te n ,  k a n n  a ls o  e n tw e ic h e n , w e n n  d ie  B e d in g u n g e n  
d a z u  g e g e b e n  s in d .  D a  d ie  L ö s u n g s fä h ig k e it  b e 
s c h r ä n k t  i s t  u n d  im  a llg e m e in e n  m i t  d e r  T e m p e r a tu r

z u n im m t,  w i r d  e in  h e iß e s  M a te r ia l  m e h r  G ase  lösen 
a ls  e in  m a t t e s ;  eb e n so  a u c h  e in  w e ic h e s  m e h r  a ls  ein 
h a r te s ,  w e il e in  h a r te s  M a te r ia l  s c h o n  e in e  b estim m te  
M e n g e  f r e m d e r  E le m e n te  g e lö s t  h a t ,  se in e  S ä ttig u n g s 
g re n z e  f ü r  G ase  d a h e r  h e r u n te r g e d r ü c k t  i s t .  V on  den 
im  E is e n b a d e  v o r h a n d e n e n  G a se n  e n tw e ic h t  w äh ren d  
des G ie ß e n s  u n d  E r s t a r r e n s  d e s  B lo c k e s  vorw iegend  
d a s  K o h le n o x y d , w e n ig e r  d e r  W a sse rs to f f , w ie  das 
S c h a u b i ld  A b b . 1 n a c h  U n te r s u c h u n g e n  v o n  A . Ruh- 
f u ß 1) z e ig t.

F ü r  d ie  im  E is e n b a d e  g e lö s te n  G ase  g i l t ,  d a ß  die 
L ö s u n g s fä h ig k e i t  s ic h  im  a llg e m e in e n  p ro p o rtio n a l, 
u n d  f ü r  d ie  m e c h a n is c h  b e ig e m e n g te n , d a ß  d ie  Ab
s o rp t io n s f ä h ig k e i t  s ic h  u m g e k e h r t  p ro p o r t io n a l  der 
B a d te m p e r a tu r  s t e l l t .  D ie  M enge d e r  m echan isch  
b e ig e m e n g te n , d . h . in  fre ie m  Z u s ta n d  befind lichen  
G a s e  w ird  d a h e r  u m  s o 'g e r in g e r ,  je  lä n g e r  m a n  das 
F lu ß e is e n  im  flü ss ig e n  ■, Z u s ta n d e  a b s te h e n  läßt. 
D a  g e m ä ß  A b b . 1 d ie  [ w ä h r e n d  d e s  Gießens 
e n tw e ic h e n d e n '?  G ase  h a u p ts ä c h l ic h  CO en th a lten  
u n d  d ie se s  im  O fen  d u r c h  d ie  E in w ir k u n g  d e r  M etall
o x y d e  a u f  K o h le n s to f f .e n t s te h t  —  e in e  E in w irk u n g , 
d ie  s ic h  b e i n ic h t  v o l l s tä n d ig  d e s o x y d ie r te m  M etall 
b is  in  d ie lP fa n n e  u n d  d ie  K o k i l le n .fo r ts e tz e n  k a n n —, 
so  s in d  d a m it  d ie  .M it te l^ z u  s e in e r  B e se it ig u n g  ge-

A bbildung  2. G aslöslichkeitakurvs fü r siliziertes 
u n d  siliz ium arm es E lußeisen.

g e b e n : M a n  h a t  d e n  G le ic h g e w ic h ts z u s ta n d  zwischen 
M e ta ll  u n d  S c h la c k e  a b z u w a r te n ,  f e rn e r  d ie  Des
o x y d a t io n  im  O fe n  v o r z u n e h m e n  u n d  d a s  B a d  n icht 
v o r  d e r  v o l ls tä n d ig e n  E n tg a s u n g  a b z u s te c h e n . W enn 
m a n  je d o c h  b e d e n k t ,  d a ß  d ie  A u sg le ich sg esch w in d ig 
k e i t  p r o p o r t io n a l  d e r  E n tf e r n u n g  v o m  G leichgew ich t 
i s t ,  so  l i e g t  e s  a u f  d e r  H a n d ,  d a ß  d ie s  n u r  un ter 
g ro ß e r  E in b u ß e  a n  Z e it  e r r e ic h t  w e rd e n  k a n n .  Auch 
d ie  z w e ite  F o rd e ru n g  n a c h  v o l ls tä n d ig e r  E n tg a su n g  
im  O fen  l ä ß t  s ic h  n ic h t  v ö llig  e r fü l le n , d a  n a c h  dem 
Z u sa tz  v o n  F e r ro m a n g a n  d a s  B a d  m e is t  ru h ig  da
l ie g t  u n d  d a n n  w e g e n  d e r  g ro ß e n  s t r a h le n d e n  Hitze 
b e i z u  la n g e r  D a u e r  d a s  O fe n g e w ö lb e  in  G efahr 
k o m m t.

b  S t. u. E . 1897, 15. J a n .,  S. 43.
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D e n  g e lö s te n  G a se n  s te h e n  w ir  a n d e r s e i t s  g a n z  
m a c h tlo s  g e g e n ü b e r . S ie  b ild e n  m i t  d e m  E is e n  e in  
G an ze s  u n d  sc h e id e n  s ic h  n u r  n a c h  d e r  L ö s l ic h k e i ts 
k u rv e  a u s . D ie  L ö s u n g s fä h ig k e it  i s t ,  w ie  e r w ä h n t ,  
e in e  F u n k t io n  d e r  T e m p e ra tu r ,  u n d  z w a r  w ä c h s t  
s ie  m i t  s te ig e n d e r  u n d  s in k t  m i t  f a l l e n d e r 'T e m p e 
r a tu r .  I n  e in  K o o rd in a te n s y s te m  e in g e tra g e n , w ü rd e  
d e r  V e r la u f  lä n g s  d e r  K u r v e  A  C E  G  g e m ä ß

Z ah lcn ta fc l 2. U n t e r s u c h u n g e n  v o n  f l u ß e i s e r n e n  
F e u e r  b ü o h s b l e c  h e  n.

Phys. Eigenschaften Chemische Zusammensct/.nug

Xr. P
I)
auf Schlag C Mn P s

200 m m arbeit
kg/qmm In % mkg/qcm % % % %

1 37,1 33 26,5 0,095 0,47 0,038 0,022
2 35,0 28 26,4 0,10 0,35 0,028 0,022
3 37,4 30 26,4 0,095 0,46 0,029 0,022
4 36,6 28 25,1 0,095 0,48 0,026 0,024
5 37,0 31 27,2 0,095 0,44 0,024 0,030
6 36,3 30 30,8 0,09 0,40 0,026 0,030
7 36,2 32 32,0 0,095 0,44 0,026 0,028
8 37,1 30 27,0 0,10 0,44 0,023 0,034
9 35,4 32 26,9 0,085 0,46 0,021 0,022

10 35,9 34 34,2 0,09 0,42 0,018 0,028
i 11 38,4 27 32,2 0,10 0,42 0,016 0,022

A b b . 2  e rfo lg e n . B e i d e r  A b k ü h lu n g  v o n  -1665 a u f  
1 5 0 0 0 s c h e id e t  d a s  flü ssig e  M a te r ia l  e in e n  T e il.d e s  g e 
lö s te n  G ases n a c h  d e r  L in ie  A  C a b ,  w e il es m i t  s in k e n 
d e r  T e m p e r a tu r  f ü r  d ie  u r s p r ü n g l ic h  e n th a l te n e  G as
m e n g e  ü b e r s ä t t ig t  w ird . B e i d e r  w e ite re n  A b k ü h lu n g  
v o n  1500  b is  1400 °, a lso  b e im  U e b e rg a n g  a u s  dem  
flü ssig e n  in  d e n  fe s te n  Z u s ta n d , m u ß  e in  S p ru n g  in  
d e r  K u rv e  s ta t t f in d e n ;  d ie  L ö su n g s fä h ig k e it  in  
fe s te m  Z u s ta n d e  s te l l t  s ic h  
g e r in g e r  —  es m u ß  a lso  
G as  fre i w e rd e n . D a  d ie  
E r s ta r r u n g  d es F lu ß e is e n s  
n ic h t  p lö tz l ic h  bei e in e r  
b e s t im m te n  T e m p e ra tu r  
(z . B . 1500 °) e r fo lg t, so n 
d e rn  in  e in em  T e m p e ra tu r -  
in te iv a l l ,  1500 b is  1400 °, 
f in d e t  d e r  S p ru n g  n ic h t  
p lö tz lic h  s t a t t ,  d . h . v e r t i 
k a l  n a c h  C E j ,  so n d e rn  a l l
m ä h lic h  n a c h  d e r  L in ie  
C E . W ä h re n d  des U c b e r-  
g a n g e s  v o m  flü ssig en  in  
d en  fe s te n  Z u s ta n d  bei 
1500 b is  1 4 0 0 0 v e r r in g e r t  s ic h  a lso  d ie  G a s lö s lic h k e it  
u n d  d as M a te r ia l  e n th ä l t  A  m "  c c m  G as in  fre ie m  
Z u s ta n d e . D a s  G as lö su n g sv e rm ö g e n  d es e r s ta r r te n  
M a te r ia ls  n im m t d a n n  w e i te r  a b  u n d  w ird  d u rc h  d ie  
L in ie  E  G  d a rg e s te l l t .  D iese  G a s lö s lic h k e itsk u rv e  
A C E G  g i l t  f ü r  s il iz iu m a rm e s  F lu ß e is e n .

I s t  d a s  F lu ß e is e n  s i l iz iu m h a lt ig , so m u ß  d ie  
L ö s lic h k e itsk u rv e  a n d e rs  v e r la u fe n , w e il S iliz iu m  
d ie  E ig e n sc h a f t  b e s i tz t ,  d ie  L ö su n g s fä h ig k e it  des 
E is e n s  f ü r  G ase  z u  e rh ö h e n . D ie  L ö s lic h k e itsk u rv e  
m u ß  a lso  in  d e m  S c h a u b ild  A b b . 2  h ö h e r  g e leg en  se in

a ls  f ü r  s il iz iu m a rm e s  F lu ß e is e n , u n d  z w a r  e n t 
s p re c h e n d  d e r  K u rv e  A B D F .  W ä h re n d  b e im  
s i l iz iu m a rm e n  M a te r ia l  b e im  U e b e rg a n g  a u s  d em  
flü ss ig e n  in  d e n  fe s te n  Z u s ta n d  A "  c c m  G as d a s  B e
s t r e b e n  h a b e n , z u  e n tw e ic h e n , e n th ä l t  s il iz iu m re ic h e s  
M a te r ia l  in n e rh a lb  d e sse lb e n  T e m p e ra tu r in tc r v a l ls  
n u r  A  m  ccm  G as in  f re ie m  Z u s ta n d e ,  so d a ß  bei 
s o lc h e m  M a te r ia l  e in e  g e r in g e re  G a sa b g a b c  e i n t r i t t  
u n d  d a m i t  z u g le ic h  a u c h  e in e  g e r in g e re  B ild u n g  v o n  
G a sb la se n .

L e id e r  b e e in f lu ß t  e in  S il iz iu m g e h a lt  a b e r  d ie  
S c h m ie d b a rk e i t ,  S c h w e iß b a rk e it  u n d  Z ä h ig k e i t  des 
E is e n s ;  e r  i s t  d a h e r  n u r  e rw ü n s c h t ,  w e n n  d ic h te  
S ta h lg u ß s tü c k e  v e r la n g t  w e rd e n , w o d ie  g e n a n n te n  
E ig e n s c h a f te n  e in e  u n te rg e o rd n e te  B e d e u tu n g  sp ie le n , 
n ic h t  a b e r  f ü r  F e u e rb ü c h sb le c h e .

W ird  d as f lü ssig e  M e ta ll  v e rg o sse n , so b i ld e t  s ic h  
z u e r s t  a n  d e r  K o k ille n w a n d , d a  h ie r  d ie  A b k ü h lu n g s 
g e s c h w in d ig k e it  a m  g rö ß te n  i s t ,  e in e  f e s te  K r u s te ,  
v o n  w o d ie  E r s t a r r u n g  s c h ic h te n w e ise  n a c h  d e m  
B lo c k in n e rn  fo r ts c h rc i te t .  J e d e  S c h ic h t  s c h ru m p f t  
b e im  E r s ta r r e n  z u s a m m e n . S o la n g e  flü ssiges M a te r ia l  
v o rh a n d e n  i s t ,  s t r ö m t  d ie se s  n a c h  u n d  h e b t  d ie  
S c h ru m p fu n g  a u f . I s t  d ie  E r s ta r r u n g  b is  z u  d e m  
P u n k te  f o r tg e s c h r i t te n ,  w o k e in  flü ssig es M a te r ia l  
m e h r  v o rh a n d e n -  i s t ,  so  m u ß  d ie  S c h ru m p fu n g  e in e  
H o h ls te lle  e rg e b e n , cs b i l d e t  s ic h  d e r  so g e n a n n te  
L u n k e r .  N a c h  e r fo lg te r  E r s ta r r u n g  s e tz t  d a n n  d ie  
S c h w in d u n g  e in . D as M a te r ia l  z ie h t  s ic h  z u s a m m e n , 
lö s t  s ic h  v o n  d e n  K o k il le n w ä n d e n  a b  u n d  d e r  d u r c h  
d ie  S c h ru m p fu n g  b e d in g te  L u n k e r  w ird  v e rk le in e r t .  
D iese  E rs ta r r u n g s v o r g ä n g e  t r e t e n  je d o c h  n u r  d a n n  
a u f , w e n n  w ir  e in  g a s fre ie s  P r o d u k t  h a b e n . E n th ä l t

d a s  M a te r ia l  G ase , so e n tw e ic h e n  d iese  so  la n g e , w ie  
d a s  M e ta ll  d ü n n f lü ss ig  i s t .  B i ld e t  s ic h  e in e  K ru s te  
u m  d ie  K o k il le n w ä n d e , d a n n  s u c h e n  s ic h  d ie  G ase  
ih re n  W eg  d u rc h  d a s  n o c h  f lü ssig e  M e ta ll .  D ie  e r s te n  
e r s ta r r te n  S c h ic h te n  s in d  d a h e r  b is  z u  e in e r  D ic k e  
v o n  20  b is  5 0  m m  g a s fre i. W ird  d a s  M a te r ia l  in fo lg e  
s e in e r  a u h a l te n d e n  A b k ü h lu n g  te ig ig , d a n n  k ö n n e n  
d ie  fe in e n  B la se n  n ic h t  m e h r  e n tw e ic h e n , s ie  s a m m e ln  
s ic h  z u  g rö ß e re n  U nd b ild e n  e in e  d e n  K o k il le n w ä n d e n  
p a ra l le l  la u f e n d e  Z o n e , w ie  A b b . 3  e rk e n n e n  l ä ß t .  
B is  a u f  e in z e ln e  B la s e n  im  B lo c k in n e rn  i s t  d a n n  d a s

Z a h le n ta fe l 1. U n t e r s u c h u n g  v o n  e l f  g e g l ü h t e n  f l u ß e i s e r n e n  
F e u e r b ü o h s b l e o h e n .

Kr.
1 V

Festigkeit kg/qmm Dehnung in % Gütezahl

Dängs Qner Mittel
I

I/'ings | Quer Mittel Llings Qner Mittel

1 . . . . 36,72 37,97 37,55 32,60 29,20 30,90 69,32 67,17 68,25 |O 35,91 36,03 35,97 31,30 29,50 30,40 67,21 65,53 66,37
3 . . . . 36,14 36,68 36,41 31,90 29,82 30,86 68,04 66,50 67,27
4 . . . . 35,75 38,23 36,99 33,00 29,20 31,10 68,75 67,43 68,09
5 " . . .  . 36,22 35,93 36,08 32,10 28,25 30,18 68,32 64,18 66,25
6 . 35,75 35,90 35,83 [ 31,40 29,70 30,55 67,15 65,60 66,38
7 . . . . 35,39 36,12 35,76 31,60 31,00 31,30 66,99 67,12 67,06

( 8  . . .  . 35,58 36,21 35,90 33,13 28,96 31,05 68,71 65,17 66,94
0  . . .  . 36,51 37,19 36,85 33,30 27,10 30,20 69,81 64,29 67,05

10 . . .  . 35,24 36,18 35,71 33,70 30,90 32,30 6S,94 67,08 68,01
11 . . .  . 36,46 35,80 36,13 29,33 28,50 28,9? 65,79 64.30 65,05
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M a te r ia l  d ic h t .  D a  d ie  G a s b la se n  e in e n  b e s t im m te n  
R a u m  e in n e h m e n , d e r  n a c h  ih r e r  M enge w e c h s e lt , 
so  m ü ss e n  sie  d e r  S c h ru m p fu n g  u n d  d e m  L u n k e r  
e n tg e g e n w irk e n  u n d  ih n  im  G re n z fa lle  g a n z  au f-  
h e b e n . E in  r ic h t ig  h e rg e s te l l te s ,  d ie  B la s e n  in  d e r

A rt d e r P robenahm e.

1  J  " r  e  ~  2
A bbildung 4. U n te rsu ch u n g  von  elf geg lüh ten  fluß

eisernen F euerbüchsen .

r w ä h n te n  A n o rd n u n g  e n th a l te n d e s  M a te r ia l  s t e l l t  
d a h e r  e in  g u te s  E n d p r o d u k t  d a i .

D ie  B lä s c h e n  b e e in tr ä c h t ig e n  p r a k t i s c h  n ic h t  d i )  
Q u a l i t ä t  d e r  a u s  d e n  B lö c k e n  h e rg c s te l l te n  B le c h e , 
w e n n g le ic h  s ie  s ic h  in  d e n  B le c h e n  in  F o rm  v o n  
s c h m a le n , la n g a u s g e d e h n te n  D o p p e lu n g e n  v o n  g e 

r in g e r  G rö ß e  w ie
d e r f in d e n  k ö n n e n . 
D ie E r f a h r u n g  v o n  
v ie le n  J a h r e n  h a t  
g e z e ig t , d a ß  d e r 
a r t ig e  k le in e  M a-

te r ia l t r e n n u n g c n  
m e h r  a ls  S c h ö n 
h e i ts fe h le r  z u  b e 
t r a c h t e n  u n d  p r a k 
t is c h  _ u n s c h ä d l ic h  
s in d ;  s e i t  J a h r e n  
f in d e t  w e ich es  F lu ß 

eisen  f ü r  d ie  E rz e u g u n g  v o n  K e sse lb le c h e n  V e r
w e n d u n g , o h n e  d a ß  m a n  d esw eg en  A n s tä n d e  ge
h a b t  h a t ,

Bei d e r  H e r s te l lu n g  d e r  F lu ß e is e n b le c h e  f ü r  
L o k o m o tiv fe u e rb ü c h se n  k o m m t es n a c h  v o rs te h e n d e m  
v o r  a llem  d a r a u f  a n , n u r  a u s g e su c h te  R o h s to ffe  zu  
c h a rg ie re n  u n d  m i t  d e r  g rö ß te n  S o rg fa lt  u n te r  Z u sa tz  
v o n  S p ie g e le ise n  z u  d e s o x y d ie re n ;  d ie  K o k ille n  s in d  
p e in lic h s t  z u  re in ig e n  sow ie  K a n a ls te in e  u n d  G ieß 
p l a t t e  d u rc h  A u sb la se n  m it te ls  P r e ß lu f t  v o n  a lle n  
a n h a f te n d e n  F re m d k ö rp e rn  z u  b e f re ie n ;  f e rn e r  is t  
m in d e s te n s  e in  D r i t te l  v o m  K o p f  a b z u s c h n e id e n . 
M an  r e c h n e t  z w e c k m ä ß ig  m i t  e in e m  A u sb r in g e n  
v o n  n ic h t  m e h r  a ls  ÖO % . D e r  ¡S c h w e rp u n k t l ie g t  
a b e r ,  w ie  b e i f a s t  a l le m  Q u a l i tä ts m a te r ia l ,  in  d e r  
s p ä te re n  V e rg ü tu n g , w e lc h e  b e i F e u e rb ü c h sb le c lie n  
d a r in  b e s te h t ,  d a ß  sie  b e i 850  b is  9 0 0 "  y 2  s t  la n g  
g e g lü h t  w e rd e n .

V e rfa sse r  u n te r s u c h te  e lf  v e rsc h ie d e n e  d e r a r t ig  
g e g lü h te  F e u e rb iic h sb le c h c , d e re n  P ro b e n  ih m  v o n  d e r  
F i rm a  H e n s c h e l  & S o h n , A b t.  H e n r ic h s h ü t te ,  H a t 

t in g e n ,  z u r  V e r fü g u n g  g e s te l lt  w a re n , a u f  Z erreiß 
fe s t ig k e i t  u n d  D e h n u n g .

D ie  V e ra u c h se rg e b n is se  f in d e n  s ic h  in  Zahlen- 
ta f c l  1 z u s a m m e n g e s te l l t  u n d  d u r c h  A b b . 4  v eran 
s c h a u l ic h t .  D ie  e in g e tra g e n e n  W e r te  s in d  d a s  M ittel 
v o n  d u r c h s c h n i t t l ic h  v ie r  P ro b e n .  A ls w agerech te  
L in ie n  s in d  d e s  w e ite re n  d ie  v o n  d e r  E is e n b a h n 
v e rw a l tu n g  v o rg e sc h r ie b e n e n  W e r te  e in g e tra g e n :  

^ F e s t ig k e i t  34  b is  41  k g /q m m , D e h n u n g  m in d esten s 
24  %  b e i 200  m m  M e ß lä n g e , u n d  G ü te z a h l  (F e stig k e it 
+  D e h n u n g )  m in d e s te n s  =  62 . W ie  d a s  D iag ram m  
z e ig t ,  e n ts p re c h e n  d ie  P ro b e n  n a c h  j e d e r  R ich tu n g  
h in  d e n  a n  sie  g e s te l l te n  A n fo rd e ru n g e n . Diese 
U n te r s u c h u n g e n  w e rd e n  b e s tä t ig t  d u r c h  d ie  in 
Z a h le n ta fe l  2  w ie d e rg e g e b e n e n  B e trieb serg eb n isse  
d e rse lb e n  B le c h e  a u f  d e r  H e n r ic h s h ü t te ,  w e lch e  zu
g le ic h  a u c h  d ie  c h e m isc h e  Z u s a m m e n s e tz u n g  bringen. 
D ie  z u g e h ö r ig e n  G e fü g e b ild e r  5 , 6  u n d  7 la s se n  ferner 
e in e  g le ic h m ä ß ig e  re in e  G e fü g e b e sc h a f ie n h e it  jeweilig 
e rk e n n e n .

D ie  W ic h t ig k e i t  d e r  V e rg ü tu n g  b e i d e r  H erste l
lu n g  v o n  F e u e rb ü c h sb le c h e n  ze ig en  d e s  w e ite re n  die 
n a c h s te h e n d e n  G lü h v e rs u c h e  a n  a c h t  P ro b e n  ein 
u n d  d e sse lb e n  B le c h e s , d a s  e b o n fa lls  v o n  d e r  H enrichs
h ü t t e  ü b e r s a n d t  w a r . D ie  P ro b e n a h m e  g e h t  a u s  der 
A b b . 8 d es n ä h e re n  h e rv o r . D ie  G lü h u n g e n  er-

5  6

Abbildung 9. U n te rsu ch u n g  a c h t verschieden geglühter 
flußeisernor F euerbüchsbleche.

1 =  ungeglüht. 2 =  l /4 Stunde bei 850° geglüht, a n  Luft 
ftbgekühlt. 3 =  1 Stunde bei 850° geglüht, an Luft ab- 
gekühlt i  =  V«‘Stunde bei 920® geglüht-, an Luit ab- 
gekühlt. o =  */« Stande bei 920,° geglüht, im Ofen ab- 
gtkühlt. 6 = 1  Stunde bei 920° geglüht, an Luft abgekllblt.
7 =  1 Stunde bei 920° geglüht, jm'Ofen abgekühlt. 8 =

*/* Stunde bei 1000° geglüht, an^Luft abgekühlt.

s t r e c k te n  s ic h  a u f  v e r s c h ie d e n e  G lü h d a u e r , ver
sc h ie d e n e  T e m p e r a tu r  u n d  v e r s c h ie d e n e  Ablcüh- 
lu n g s a r t .  N a c h  d e n  in  Z a h le n ta fe l  3  zusam m en- 
g e s te l lte n  V e rsu c h s e rg e b n is s e n , v e r a n s c h a u l ic h t  durch 
A b b . 9 , z e i t ig te  d ie  V e rg ü tu n g  b e i 9 2 0 °  günstigere 
G ü te z a h le n  a ls  b e i 8 5 0 ° ;  d a b e i  w ir k te  e in e  lange 
G lü h d a u e r  v o n  e in e r  S tu n d e  n ic h t  v o r te i lh a f te r  als 
e in e  so lc h e  v o n  15  M in u te n ;  d ie  A b k ü h lu n g  an  der 
L u f t  s t a t t  im  O fen  e r b ra c h te  g ü n s tig e re  G ütezahlen. 
W ie  a u s  d e n  A b b . 1 0  u n d  11 h e rv o rg e h t,  w e isen  die 
u n g e g lü h te n  P ro b e n  sc h w a c h e  Z e i le n s tru k tu r  und 
e tw a s  g e s tre c k te s  K o rn  a u f ;  e in e  G lü h u n g  v o n  einer 
V ie r te ls tu n d e  b e i 9 2 0 °  m i t  d a ra u f fo lg e n d e r  A bküh
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Z ah len ta fe l 3. U n t e r s u c h u n g  a c h t  v e r s c h i e d e n  g e g l ü h t e r  f l u ß e i s o r n o r  F o u e r b ü o h s b l e o h e .

Kr.
Festigkeit kg/qcm Dehnung ln % Gütezahl

Bemerkungen
Dings Quer Mittel Längs Quer Mittel Längs Quer Mittel

1
2

40,9
36,4

41,9
39,3

41,4
37,9

24,9
30,0

23.7
25.7

24,3
27,9

65,8
66,4

65,6
65,0

65.7
65.7

U n gog lüh t 
Vs e t  bei 850° g eg lü h t, a b g c k ü h lt an  L u ft

1 3 37,0 39,4 38,2 29,5 26,0 27,8 66,5 65,4 06,0 1 „  „  850» U »» t t  } f

4 38,6 39,7 39,1 31,6 26,3 29,0 70,2 66,0 68,1 V , „  920» >» t'* >> i l

5 36,1 36,6 36,4 30,3 25,9 28,1 60,4 62,5 64,5 V« -  920» » » im  Ofen
| 6 39,1 39,7 39,4 30,3 28,9 29,6 69,4 68,6 69,0 1 „  „  920» an  L u f t

7 36,3 36,1 36,2 30,7 29,7 30,2 67,0 65,8 66,4 1 „  „  920» im  Ofen
8

— ------
39,2 39,8 39,5 28,7 28,6 27,7 67,9

*
66,4 67,2 1 „  „  1000» t t  t> an  L u ft

lu n g  a n  d e r  L u f t  (A b b . 12  u n d  13) g e n ü g t, u m  e in  
g le ic h m ä ß ig e s  G efü g e  u n d  e in  g u te s  K o rn  z u  e rz ie len . 
E in e  G lü h u n g  v o n  e in e r  S tu n d e  b e i 9 2 0 °  m i t  d a r a u f 
fo lg e n d e r  A b k ü h lu n g  a n  d e r  L u f t  e rb r a c h te  g e m ä ß  
A b b . 14  k e in e  b e sse re n  E rg e b n is se . G lü h u n g e n  u n te r  
d e n se lb e n  B e d in g u n g e n  m i t  d a ra u f fo lg e n d e r  A b k ü h 
lu n g  im  O fen  b e w irk te n  in d e s  g ro b e s  K o rn  u n d  a u s 
g e sp ro c h e n e  Z e i le n s tru k tu r  (A b b . 15 u n d  16).

O b d ie  be i u n s  a n g e w a n d te  K o n s tr u k t io n  d t / 
F e u e rb ü c h s e  u n d  im  b e so n d e re n  d ie  ü b lic h e n  B lecn - 
d ic k e n  z w e c k m ä ß ig  s in d , o d e r  ob  b e i e n ts p re c h e n d e r  
V e rg ü tu n g  g e r in g e re  B le c h d ic k e n  s ic h  n o c h  b e s se r  
im  B e tr ie b e  b e w ä h re n  w ü rd e n , m ü ß te  e r s t  d u rc h  
e in g e h e n d e  s y s te m a tis c h e  u n d  p ra k t is c h e  V e rsu c h e  
fe s tg e s te l l t  w e rd e n  —  je d e n fa lls  h ä n g t  a b e r  b e i d e n  
L o k o m o tiv fe u e rk is te n  d a s  W ä rm e fo r tp f la n z u n g s v e r -  
m ö g en  d es E is e n s  a n  d e r  W a s se rse ite  v o n  d e r  B le c h 
d ic k e  a b . J e  g e r in g e r  d ie se , d e s to  s t ä r k e r  d ie  W ä rm e 
ü b e r tr a g u n g  u n d  in fo lg e d e sse n  w ird  n ic h t  n u r  w e n ig e r  
H itz e  z u r  V e rd a m p fu n g  d es W a s se rs  e r fo rd e r l ic h , 
s o n d e rn  es w ird  a u c h  in  d e n  v e rs c h ie d e n e n  S c h ic h 
te n  des F e u e rk is te n b le c h s  s c h w e re r  e in e  u n g le ic h e  
V e r te ilu n g  e rfo lg en , so d a ß  w e n ig e r  S p a n n u n g e n  e n t
s te h e n , z u m a l  a u c h  d io G e fa h r  d e r  U e b e rh i tz u n g  des 
E is e n s  a n  d e r  F e u e rs e ite  s ic h  v e r r in g e r t .

A b er a u c h  d ie  g e e ig n e ts te  B le c h d ic k e  u n d  die 
b e s te  B le c h q u a l i tä t  s c h ü tz e n  n ic h t  v o r  d e n  s c h ä d 
lic h e n  E in w irk u n g e n , d ie  h e rv o rg e ru fe n  w e rd e n :

1. d u rc h  u n sa c h g e m ä ß e  B e h a n d lu n g  d e r  F lu ß -  
e isen b lech o  in  d e n  K o n s tr u k t io n s w e rk s tä t te n  bei 
d e r  H e rs te l lu n g  d e r  F e u e rb ü c h se n , d ie , e n ts p re c h e n d  
d e m  g e ä n d e r te n  M a te r ia l ,  a u c h  e n ts p re c h e n d  z w e c k 
m ä ß ig  b e h a n d e l t  w e rd e n  m ü sse n . B e i d e r  g ro ß e n  
A n z a h l v o n  S te h b o lz e n  u n d  V e rn ie tu n g e n  b le ib t  
d iese  A rb e it  v o n  g ro ß e r  W ic h tig k e it .  W ird  sie  
n ic h t  sa c h g e m ä ß  a u s g e fü h r t ,  so  b e s te h t  d ie  G e fa h r , 
d a ß  h ie rd u rc h  ö r t lic h e  S p a n n u n g e n  h e rv o rg e ru fe n  
w e rd e n , d ie  b e im  E rw ä rm e n  d e r  F e u e rb ü c h se  z u  
B is se n  fü h re n  k ö n n e n .

2. d u rc h  m in d e rw e rtig e s  S peiso w asso r, in sb e 
so n d e re  s ä u re -  u n d  a lk a lie n h a lt ig e s , u n d  n ic h t  ge

» ü g e n d e s  A u sw a sc h e n  b zw . N e u t r a l i s ie r e n  d e r  sc h ä d "  
l ie h e n  S u b s ta n z e n  d u r c h  e n ts p re c h e n d e  C hem i" 
k a lie n . D a s  A n se tz e n  v o n  K e s se ls te in  a n  d e r  W a sse r"  
se i te  b e w ir k t  n ä m lic h  e in e  hoh o  E rh i t z u n g  bzw - 
U e b e rh itz u n g  d e r  F e u e rk is te n w ä n d e  u n d  d a m it  z u 
sa m m e n h ä n g e n d  e in e  A u fn a h m e  v o n  S ch w efe l u n d  
v ie lle ic h t a u c h  v o n  P h o s p h o r  in  d o n  ä u ß e r e n  S c h ic h 
te n , so d a ß  d a d u r c h  in  d e r  N ä h e  d e r  S tc h b o lz e n  u n d  
N ie te n , w o d e r  s t ä r k s te  K e s se ls te in  s ic h  a b la g e r t ,  
S p a n n u n g e n  u n d  s e lb s t  R is se  a u f t r e te n  k ö n n e n ;  
d u rc h  d ie  e n ts te h e n d e  a n d a u e r n d e  E r h i tz u n g  u n d  
U e b e rh i tz u n g  w ir d  f e rn e r  d a s  F e r r i t k o r n  w a c h se n  
u n d  d a d u r c h  e b e n fa lls  S p rö d ig k e it  a u f  d ie  D a u e r  
e n ts te h e n ;

3. d u r c h  u n a u fm e rk s a m e  B e h a n d lu n g  d e s  F e u e rs  
w ä h re n d  d e r  F a h r t ,  in sb e s o n d e re  u n g le ic h m ä ß ig e  
B e sc h ic k u n g  d e s  R o s te s ,  so d a ß  d ie  W ä rm e  s ic h  u n 
g le ic h  v e r te i l t  u n d  d e m g e m ä ß  S p a n n u n g e n  in  g rö ß e 
re m  M a ß s ta b e  h e rv o rg e ru fe n  w e rd e n ;

4 . d u r c h  u n r ic h t ig e  B e h a n d lu n g  d e r  F e u e rk is te  
n a c h  d e m  D ie n s t  b e im  A u sw a sc h e n  u n d  d u r c h  z u  
h ä u f ig e n  u n d  r a s c h e n  W e c h se l z w iso h e n  E rh i t z u n g  
u n d  A b k ü h lu n g , w a3 n ic h t  n u r  e b e n fa lls  d ie  E n t 
s te h u n g  v o n  S p a n n u n g e n  f ö rd e r t ,  s o n d e rn  a u c h  d ie  
B ild u n g  v o n  R o s ta b b lä t te ru n g e n ,  w e lc h e  v o n  d e r  
b e im  A n h e iz e n  d e r  a b g e k ü h l te n  K esse l s ic h  n ie d e r -  
s c b la g e n d e n  F e u c h t ig k e i t  h e r rü h r e n .

Z u s a m m e n f a s s u n g .

E s  w e rd e n  d io  A n fo rd e ru n g e n  a n  f lu ß e ise rn e  
F e u e rk is te n b le c h e  in  c h e m is c h e r  u n d  p h y s ik a lis c h e r  
H in s ic h t  u n t e r  b e s o n d e re r  B e rü c k s ic h t ig u n g  d e r  im  
s il iz iu m a rm e n  F lu ß e is e n  v o rk o m m e n d e n  G a sb la se n  
e r ö r t e r t ,  s o d a n n  U n te r s u c h u n g e n  v o n  e lf  v e rsc h ie 
d e n e n  g e g lü h te n  F e u e rk is te n b le c h e n  m i tg e te i l t  u n d  
eb en so  G lü h v e rsu c h o  a n  a c h t  P ro b e n  e in  u n d  d es
se lb e n  F e u e rb ü c h sb le c h e s . Z u m  S c h lu ß  w e rd e n  d ie  
s c h ä d lic h e n  M o m e n te  z u s a m m e n g e fa ß t,  w e lc h e  d ie  
H a l tb a r k e i t  d e r  f lu ß e ise rn e n  F e u e rk is te n b le c h e  a u f  
d ie  D a u e r  w e se n tlic h  b ee in flu ssen  k ö n n e n .
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D i e  B e d e u t u n g  d e r  U k r a i n e  i n  d e r  r u s s i s c h e n  E i s e n - I n d u s t r i e 1) .

V o n  H u g o  K l e i n ,  f r ü h e r  D i r e k to r  d e r  T a g a n ro g e r  M e ta l lu rg is c h e n  G e se llsc h a f t (S ü d ru ß la n d ) ,

z u r z e i t  in  I l a y in g e n  (L o th r .) .

D ie  E is e n e rz -  u n d  K o h le n g e b ie te  d e s  f r ü h e r e n  
R u s s is c h e n  R e ic h e s  z e r f ie le n  in  d e r  H a u p t 

s a c h e  in  d r e i  B e z irk e :

1 . d ie  U r a l - I n d u s t r i e ,
2. d ie  p o ln is c h e  I n d u s t r i e ,
3. d ie  s ü d r u s s is c h e  I n d u s t r i e .

N e b e n  d ie se n  H a u p tb e z i r k e n  i s t  n o c h  d e r  f in n lä n -  
d isc h e  u n d  d e r  m i t te l ru s s is c h c  B e z irk  z u  n e n n e n , 
b e id e  in d e s se n  v o n  u n te r g e o rd n e te r  B e d e u tu n g .

B e i w e ite m  ü b e rw ie g e n d  w a r  v o r  d e m  K r ie g e  
d ie  s ü d ru s s is c h e  I n d u s t r i e .  D a s  f r ü h e r e  „ S ü d r u ß 
l a n d “  w a r  g e o g ra p h is c h  e in  v e r s c h w o m m e n e r  B e 
g r if f .  M a n  v e r s t a n d  d a r u n t e r  d a s  s ü d ru s s is c h e  
D r i t te l  d e s  e u ro p ä is c h e n  R u ß la n d s .  D a g e g e n  w a r  
d e r  B e g r if f  d e s  „ s i id ru s s is c h e n  In d u s t r ic b e z i rk e s “  
k l a r  b e g r e n z t .  E r  u m fa ß te  d e n  ö s tl ic h e n  T e il d es 
G o u v e rn e m e n ts  C h e rs so n , d a s  G o u v e rn e m e n t  J e -  
k a te r in o s la w , d e n  s ü d l ic h e n  T e il d e s  G o u v e rn e m e n ts  
C h a rk o w  u n d  d e n  s ü d w e s t l ic h e n  T e il d e s  D o n g e b ie te s . 
D ie  E n ts t e h u n g  d ie se s  I n d u s t r ie b e z i rk e s  s t e h t  ir. 
Z u sa m m e n h a n g  m i t  d e r  V e r te i lu n g  d e r  E is c n e rz -  
u n d  S te in k o h le n la g e r  in  S ü d r u ß la n d .  A u f  d ie se n  
B o d e n s c h ä tz e n  h a t  s ic h  in  d e n  J a h r e n  1 8 9 0  b is 
190 0  e in e  g ro ß e , n e u z e i t l ic h e  E is e n in d u s t r ie  a u f g e b a u t ,  
d ie  B e rg w e rk e  m e is t  m i t  f r a n z ö s is c h e m  G e ld e  u n d  
v o n  f ra n z ö s is c h e n  I n g e n ie u re n  g e le i te t ,  d ie  H ü t t e n 
w e r k e  m i t  b e lg isc h e m , f ra n z ö s is c h e m , e n g lisc h e m  u n d  
z u l e t z t  a u c h  ru s s is c h e m  K a p i ta l  g e g r ü n d e t  u n d  v o n  
In g e n ie u re n  a l l e r  V ö lk e r  e r r i c h te t .  U m  d ie  W e n d e  
d e s  J a h r h u n d e r t s  s t e h t  d a n n  d ie se  n e u z e i t l ic h e , a b e r  
m i t  m a n n ig f a c h e n K in d e r k ra n k h e i te n  b e h a f te te  E is e n 
in d u s t r i e  f e r t i g  d a  in  e in e m  L a n d e ,  w o  d e r  P f lu g  
d e s  B a u e rn  h ä u f ig  n o c h  h ö lz e rn  w a r  u n d  a u c h  h ö lz e rn  
n o c h  d ie  q u ie ts c h e n d e  A c h se  se in e s  F u h rw e rk s ,  
w ä h r e n d  d ie  D re s c h m a s c h in e  d e s  K le in b a u e r n  a n  
v ie le n  O r te n  a u s  e in e m  g e r ip p te n  S te in e  in  d e r  
F o r m  e in e r  W a lz e  b e s ta n d ,  d ie  v o n  e in e m  P f e r d e  
u n te r  v ie le m  H o t t  u n d  H ü h  in  d e r  R u n d e  ü b e r  d a s  
a u s g e b r e i t e te  G e t r e id e  g e z o g e n  w u r d e .

N o c h  w a re n  d ie  le tz te n  d e r  g r o ß a n g e le g te n  H ü t t e n 
w e rk e  n ic h t  f e r t ig ,  a ls  e in e  s c h w e re  In d u s t r ic k r is i s  
e in s e tz te ,  e in e  U e b e re r z e u g u n g  in  d e m  L a n d e ,  in  
d e m  e r s t  la n g s a m  d e r  B e d a r f  a n  E is e n  g e s c h a f fe n  
w e r d e n  m u ß te .  B is  z u m  J a h r e  1 9 0 8  d a u e r t  e s , eh e  
A n g e b o t u n d  N a c h f r a g e  a u f  d e m  ru s s is c h e n  E is e n 
m a r k te  i h r  G le ic h g e w ic h t g e fu n d e n  h a b e n . V o n  d a  
a n  b e g in n t  e in e  w a c h s e n d e  A b w ä r t s b e w e g u n g ,  d ie  
n a c h  d e n  s p ä r l ic h e n  N a c h r ic h te n ,  d ie  w ä h r e n d  des 
K r ie g e s  v o n  d o r t  k a m e n , a n g e d a u e r t  h a t ,  b is  d e r  
Z e r fa l l  d e s  ru s s is c h e n  E is e n b a h n w e s e n s  a u c h  d ie

’ ) W ir hoffen , d em nächst in  einem  w eiteren  A ufsatze 
ü b e r d ie  w irtschaftliche  B edeu tung  d e r  U kraine fü r  d ie  
deu tsche  E isen in d u str ie  berich ten  zu k ö n n en d

D i e  S c h r i / t h i t u n g .  p

W ir ts c h a f t l ic l ik e i t  d e r  H ü t te n w e r k e  g e fä h rd e te , und 
z u l e t z t  w a h n s in n ig e  A rb e i te r fo rd e ru n g e n  d ie  meisten 
d e r  W e rk e  z w a n g e n , ih r e  H o c h ö fe n  a u s z u b la se n  und 
ih r e  T ä t ig k e it  e in z u s te l le n .

D ie  E is e n e rz fö rd e ru n g  R u ß la n d s  b e t r u g  im  Jahre 
1 9 1 2 :

t %
C .., , /  K rivo i-R og  . . 5 358 0 5 3 =  65,3
S u d iu ß lan d  j  K e itsch  * _ _ 413 1 0 4 =  5,1
U ral u n d  S ib jr ie n ............................ 1 845 863 =  22,5
P o l e n   293 8 5 7 =  3,6
M itte lru ß la n d ................................ ' .  291 236 =  3.5

8 202 6 1 3 =  100,61

D a s  w e i ta u s  b e d e u t e n d s t e  E r z v o r k o m m e n  
d e s  f r ü h e r e n  r u s s i s c h e n  R e i c h e s ,  d a s  65 %  der 
g e s a m te n  E r z f ö r d e r u n g  l ie f e r te ,  w a r  d e m n a c h  das 
V o r k o m m e n  v o n  K r i v o i - R o g ,  a n  d e r  Grenze 
d e r  G o u v e rn e m e n ts  J e k a te r in o s la w  u n d  Chersson 
lä n g s  d e s  F lu s s e s  I n g ü le tz  g e le g e n ;  d u r c h  d en  Fiie- 
d e n s sc lü u ß  g e h t  es i n  d e n  M a c h t b e r e i c h  der 
U k r a i n e  ü b e r .  D ie  E r z e  v o n  K r iv o i-R o g  sind 
re in e , re ic h e  H ä m a t i t e r z e .  I h r e  Z u sa m m e n se tz u n g  ist 
e tw a  fo lg e n d e :

Fe Mn P SiO,
58 bis 67 %  0,1 %  0,04 bis 0,08 %  2 bis 10 %

E r z e  m i t  e in e m  E is e n g e h a l te  n ie d r ig e r  a ls  55%  
f a n d e n  w e g e n  ih re s  h ö h e re n  K ie se le rd e g e h a lte s  nur 
in  Z e ite n  g r o ß e r  N a c i i f ra g e  ih re  Käufer; sie  wurden 
s o n s t  a u f  d ie  H a ld e n  g e s tü r z t .

W ä h re n d  d e r  ru s s is c h e n  I n d u s t r ie k r is i s  von  1900 
b is  1908  h a t t e  m a n  b e g o n n e n , g r ö ß e r e  E rz m e n g e n  aus
z u f ü h re n ,  u n d  z w a r  z u n ä c h s t  ü b e r  d ie  W estgrem e 
n a c h  S c h le s ie n . N a c h d e m  d a n n  d e u ts c h e  Unter
n e h m e r  in  d e m  n ic h t  e n t f e r n t  g e le g e n e n , bedeutenden 
A u s fu h rh a fe n  N ik o la je w  g rö ß e re  V erladcm oglich- 
k e i te n  f ü r  d e n  V e r s a n d  d e r  E r z e  g e s c h a f fe n  hatten, 
g e la n g te n  d ie  E r z e  a u c h  a u f  d e m  W a sse rw e g e  um 
E u r o p a  h e r u m  n a c h  W e s td e u ts c h la n d .  M it d em  Auf
b lü h e n  d e r  r u s s is e h e n E is e n in d u s t r ie  fie l in d essen  von 
J a h r  z u  J a h r  d e r  A u s la n d v e rs a n d  d e r  E rz e  von 
K r iv o i-R o g , n ic h t  z u m  w e n ig s te n  a u c h  in fo lge  der 
S c h w ie r ig k e ite n , d ie  d ie  ru s s is c h e  R e g ie ru n g  bei 
d e r  E r te i lu n g  d e r  A u s fu ln b e w iil ig u n g e n  z u  mache» 
v e r s ta n d .

U e b e r  d e n  G e s a m tv o r r a t  d e s  V o rk o m m e n s  wurden 
im  L a u fe  d e r  J a h r e  s ic h  w id e r s p re c h e n d e  Zahlen 
a n g e g e b e n . N o c h  im  J a h r e  1909  s c h ä tz te  m an  die 
G e s a m tm e n g e  a u f  n ic h t  m e h r  a ls  2 0 0  M ill. t ;  spätere 
S c h ä tz u n g e n ,  d ie  a u f  V e ra n la s s u n g  d e r  russischen 
R e g ie ru n g  v o rg e n o m m e n  w u rd e n ,  b e m a ß e n  den 
G e s a m t v o r r a t  a u f  ü b e r  5 0 0  M i l l .  t .  E s h ' 
a u ß e r  Z w e ife l, d a ß  e in e  b e so n n e n e  R e g ie ru n g  bei 
v o r s ic h t ig e r  B e rg w ir ts c h a f t  u n d  S t r e c k u n g  des in
lä n d is c h e n  V e rb ra u c h e s  d u r c h  V e r h ü t tu n g  d e r  Eisen-
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q u a r7 .ite m i t  5 0  b is  5 5 %  E is e n g e h a l t  d i e  r e i c h e n  
B o d e n s c h ä t z e  a u c h  b e i  s t e i g e n d e m  B e d a r f  
n o c h  f ü r  a b s e h b a r e  Z e i t  s i c h c r s t e l l e n  k a n n ,  
o h n e  —  w ie  es d ie  ru s s is c h e  R e g ie ru n g  g e ta n  —  
d e n  A u s l a n d v e r s a n d  d e r  E r z e  u n m ö g l i c h  
z u  m a c h e n .

D e r  P re is  d e r  EVxe s te l l te  s ic h  je  n a c h  d e r  N acli- 
f r a g e  a u f  6 b is  9 K o p e k e n 1), d a s  P u d 2) b e i CO %  
E is e n g e h a l t ,  d . i. 7 ,75  b is  11 ,60  J l  f ü r  d ie  T o n n e  
E r z  a u f  d e r  G ru b e .

D a s  z w e i t g r ö ß t e  E r z v o r k o m m e n  S ü d r u ß 
l a n d s  i s t  d a s  a u f  d e m  ö s t l i c h e n  T e i l e  d e i  H a l b 
i n s e l  K r i m  (K e rts c h ) . N a c h  d e n  b is h e r  v o r l ie g e n 
d e n  N a c h r ic h te n  so ll d ie  K r im  n ic h t  z u r  U k ra in e  
g e h ö re n . I h r e  Z u g e h ö r ig k e it  i s t  n o c h  u n b e k a n n t .

D a s  E rz v o rk o m m e n  a u f  d e r  K r im  b e s te h t  a u s  
A b la g e ru n g e n  fe in k ö rn ig e n  B ra u n e is e n e rz e s , g e lb  m it  
g e r in g e n iM a n g a n g e h a lte ,  b r a u n  m i t  h ö h e re m  M a n g an - 
g e h a lte .  D a s  E r z  e n th ä l t  15  b is  20 %  F e u c h t ig k e i t  
u n d  h a t  in  g e t ro c k n e te m  Z u s ta n d e  e tw a  fo lg e n d e  
Z u s a m m e n s e tz u n g :

I'e Mn P SIO,
gelb 40 bis 42 %  1 bis 2 %  1 %  12 bis 14 %
braun  35 bis 37 %  ö b is 7 %  1 %  13 bis 15 %

L a n g jä h r ig e  u n d  k o s ts p ie lig e  V e rsu c h e  a u f  d en  
H ü t te n w e r k e n  z u  T a g a n ro g , M a riu p o l u n d  K e r ts c h  
h a b e n  e rw ie se n , d a ß  d ie  V e r h ü t tu n g  d ie se r  E rz e  
—  a u c h  in  b r ik e t t i e r t e m  o d e r  g e r ö s te t  cm  Z u s ta n d e  —  
o lin e  Z u s a tz  r e ic h e r e r  E r z e  v o n  Iv riv o i-R o g  w ir t 
s c h a f t l ic h  n ic h t  lo h n e n d  w a r . D ie  s t a u b ig e  B e 
sc h a f fe n h e it  d e r  E r z e ,  d e r  n o tw e n d ig e  h o h e  K a lk 
s te in z u s c h la g , d a s  h ie r a u s  e r fo lg e n d e  g e r in g e  A u s
b r in g e n  a u s  d e m  M ö lle r  u n d  d e r  h o h e  K o k s v e rb ra u c h  
m a c h te n  es n o tw e n d ig , d e m  M ö lle r  25 b is  35  %  E rz e  
v o n  I i r iv o i-R o g  v o n  60 b is  65 %  E is e n g e h a l t  z u z u 
se tz e n . D a z u  k a m , d a ß  d ie  K e r t s c h e r  E rz e  a ls  u n 
e r w ü n s c h te  B e ig a b e  e in e n  A rse n g e h a lt  v o n  0 ,04  b is 
0 ,05  %  h a t t e n ,  so d a ß  a u c h  a u s  d ie se m  G ru n d e  
e in  R o h e is e n  a n z u s t re b e n  w a r ,  in  d e m  n ic h t  m e h r  
a ls  60 %  d e s  e rb la se n e n  R o h e ise n s  a u s  d e n  K e r ts c h e r  
E rz e n  s ta m m te .  T a ts ä c h l ic h  e n th ie l t  d e n n  a u c h  d as 
R o h e is e n  d e r  d o r t ig e n  H ü t te n w e r k e  u n g e fä h r  0 ,1  %  
A rse n . E s  e ig n e te  s ic h  z u r  H e r s te l lu n g  v o n  T h o m a s
s ta h l  f ü r  S c h ie n e n , T r ä g e r  u n d  D a c h b le c h e , w ä h re n d  
d a s  d a r a u s  h e rg e s te l l te  H a n d e ls e ise n  w e g e n  d e r  g e 
r in g e re n  S c h w e iß b a rk e it  v ie lfa c h  b e a n s ta n d e t  w u rd e .

D ie  E rz a b la g c ru n g e n  a u f  d e m  ö s tlic h e n  T e ile  d e r  
K r im  s in d  z a h lre ic h  v e r s t r e u t .  A n  d e n  A b h ä n g e n  
d e r  U fe r  d e s  S c h w a rz e n  u n d  A so w sch cn  M eeres, 
sow ie  b e im  D u r c h q u e r e n  d e r  H a lb in s e l  m i t  d e r  
E is e n b a h n  s ie h t  m a n  a n  d e n  B ö s c h u n g e n  d e r  E is e n 
b a h n e in s c h n i t te  d ie  E rz b ä n k e  h e rv o rk o m m e n . A u f 
ü b e r  5 0 0  M ill. t  w u r d e  d a s  V o r k o m m e n  g e 
s c h ä t z t ,  d a s  b is h e r  n u r  in  d r e i  G ru b e n b e tr ie b e n  
a b g e b a u t  w u rd e .  D e r  A b b a u  e r fo lg t  im  T a g e b a u  
u n d  i s t  ä u ß e r s t  e in fa c h . N a c h  A b tr a g u n g  e in e r  
E rd s c h ic h t  v o n  2  b is  4  m  M ä c h t ig k e i t  h a t  m a n  
e in e  E r z b a n k  v o n  10  b is  20  m  H ö h e  z u m  A b b a u , 
d ie  m e is t  im  o b e re n  T e ile  a u s  b r a u n e m  E rz e ,  im

u n te r e n  T e ile  a u s  g e lb e m  E rz e  b e s te h t ,  u n d  e n tw e d e r  
m i t t e l s  T ro c k e n b a g g e rs  o d e r  v o n  H a n d  v e r la d e n  
w u rd e !  D ie  K o s te n  d e r  F ö rd e ru n g  s in d  d e m n a c h  
s e h r  g e r in g . D ie  E rz e  k o s te te n  —  d e n  P a c h tp r e is  
v o n  y 4  K o p e k e  e in g e sc h lo sse n  —  n u r  1 %  K o p e k e 1) 
d a s  P u d 2) o d e r  1 ,60  d t  f ü r  d ie T o n n e  E r z  f r e i  D a m p fe r .

A u ß e r  d ie se n  b e id e n  g ro ß e n  s iid ru s s is c h c n  E r z 
v o rk o m m e n  f in d e t  m a n  in  d e r  ä l t e r e n  L i t e r a t u r  
h ä u f ig  d ie  E r z e  d e s  D o n e z b e c k e n s  u n d  di e  
E r z e  v o n  K o r s a k - M o g i l a  g e n a n n t .

D ie  E r z e  d e s  D o n e z b e c k e n s  s in d  B ra u n e is e n 
s te in e , in  se l te n e n  N e s te rn  in  g e r in g e n  M e n g en  v o r 
k o m m e n d  u n d  n u r  a b b a u w ü rd ig ,  fa lls  d ie  N e s te r  
sich  in  d e r  N ä h e  d e r  H o c h o fe n w e rk e  o d e r  d e r  B a h n  
b e f in d e n . I h r e  F ö r d e r u n g  w u rd e  v o n  J a h r  z u  J a h r  
g e r in g e r  u n d  w a r  in  d e n  le tz te n  J a h r e n  v o r  d em  
K r ie g e  o h n e  B e d e u tu n g  g e w o rd e n . D a s  a n d e r e  V o r
k o m m e n , v o n  K o rsa k -M o g ila , l ie g t  u n w e it  B e rd -  
j a n s k  a m  A so w sc h c n  M e e re . D ie  R u ss is c h -B e lg isc h e  
G e s e lls c h a f t  in E n a k ic w o  h a t  n a c h  la n g e n  k o s t
sp ie lig e n  V e rs u c h e n , d ie  in  g r o ß e r  T ie fe  v o rk o m m e n 
d e n  q u a r z h a l t ig e n  R o te is e n s te in e  z u  g e w in n e n , d as 
U n te rn e h m e n  w ie d e r  e in s te lle n  m ü ss e n .

D a s  s ü d r u s s i s c h e  D o n e z  - S t e i n k o h l e n 
b e c k e n  u m f a ß t  in  d e m  ö s tl ic h e n  T e ile  d es G o u v e rn e 
m e n ts  J e k a te r in o s la w  u n d  d em  sü d w e s tl ic h e n  T e ile  
d e s  D o n g c b ie te s  e i n e  F l ä c h e  v o n  u n g e f ä h r  
4 0  0 0 0  q k m .  E s  is t  a n  A u s d e h n u n g  d a s  g r ö ß te  in  
E u ro p a .  S e lb s t  b e i a n h a l te n d e r  S te ig e ru n g  d e r  
A u s b e u te  h a t  m a n  d ie  V o r r ä te  f ü r  so  b e d e u te n d  g e 
s c h ä tz t ,  d a ß  sie  m e h r e r e  J a h r h u n d e r t e  la n g  g a n z  
R u ß la n d  v e r s o rg e n  k ö n n e n .

D ie  S te in k o h le n fö rd e ru n g  R u ß la n d s  b e t r u g  im  
J a h r e  1912:

mit Polen ohne Polen
t % %

S üd ru ß lan d . . . 2 1 284 172 = 74,0 95,3
Polen . . . . 6 461 910 - 22,4 —

U r a l ................... 776 412 — 2,7 3.5
M itte h u ß la n d . 2 1 1 3 0 2  = 0,7 0,9
K aukasus . . . 68 796 = 0.2 0.3

28802  592 = 100,0 100,0

N a c h d e m  d a s  p o ln isc h e  G e b ie t  a u s  d e m  M a c h t
b e re ic h e  d e s  f r ü h e r e n  R u ß la n d s  a u s g e sc h ie d e n  is t , 
b l e i b t  R u ß l a n d  f ü r  d i e  K o h l e n z u f u h r  z u  
9 5 ,3 %  a u f  d a s  s ü d r u s s i s c h e  K o h l e n g e b i e t  
a n g e w i e s e n .  S o w e it b is h e r  b e k a n n t  g e w o rd e n  is t ,  
w e rd e n  d ie  f r ü h e r e n  G o u v e rn e m e n ts  J e k a te r in o s la w  
u n d  C h a rk o w  z u r  U k ra in e  g e h ö re n , w ä h re n d  d ie  Z u 
g e h ö r ig k e it  d e s  D o n g e b ie te s  n o c h  z w e ife lh a f t  is t . 
B le ib t d ie  je tz ig e  G re n z e  z w is c h e n  d e r  U k ra in e  u n d  
d e m  ö s tl ic h  a n s c h lie ß e n d e n  D o n g e b ic t  b e s te h e n , s o .  
w i r d  d a s  s ü d r u s s i s c h e  K o h l e n g e b i e t  i n  z w e i  
T e i l e  z e r le g t ,  v o n  d e n e n  d e r  g r ö ß e r e  u n d  a n  
K o k s k o h l e n  r e i c h e  T e i l  d e r  U k r a i n e  z u f ä l l t ,  
w ä h re n d  d ie  A u s lä u fe r  d e r  K o h le n la g e r  —  d ie  A n 
th r a z i t f e ld e r  —  im  D o n g e b ie te  lie g e n .

*) 1 K o p e k e — 2,16 P f., ohne B erücksich tigung  des 
jeweiligen K urses.

*) X; P u d  =  10,38 kg.
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Abbildung 3. Flußeisenblock m it Gasblasen. Abbildung 5. Gefügebeschaffenheit der Bleohe
nach Zahlentafel 2.

Abbildung 7. Gefügebeschaffenheit der Bleche 
nach Zahlentafel 2.
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Abbildung 6. Gefügebeschaffenheit der Bleche 
nach Zahlentafel 2.
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Abbildung 10. Probe L, nngeglübt. Abbildung 11. Probe Q. ungeglüht.
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Abbildung 16. I’iobe 7 L. 1 Stunde bei 9 2 0  " geulülit, 
im Ofen abgekühlt.

Abbildung 12. Probe 4 L, >/, Stunde bei 920" ge
glüht, an der Luft abgekühlt.

Abbildung 14. Probe 6 Q, 1 Stunde bei 9 2 0 “ geblüht, 
an der L uft abgekühlt.

Abbildung 13. Probe 4 Q, 1 Stunde bei 920 u geglüht, 
an der Luft abcekühlt.

Abbildung 15. Probe 5 L, ‘/« Stunde bei 920 11 geglüht, 
im Ofen abgekühlt.
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und' Heizgas sowie durch Blasen nach einem be
sonderen Schema werden im Hochofenbetrieb der 
Kheinischen Stahlwerke äußerst günstige Ergebnisse 
erzielt; für gewöhnlich sind Heiz- und Blaseperioden 
gleich, das Verhältnis von Gas- zu Windzeit wird 
nur bei Ofenstörungen und Nachlassen eines Wind- 
erliitzers geändert.

D u isb u rg -R u h ro r t, im Januar 1918.
2)r.«3"8- -4 Wagner.

* *
*

Die von A. W agner angeführten Verbesserungen 
zur gleichmäßigen Ausnutzung der Heizflächen in 
steinernen Winderhitzern sind von Cowper selbst 
schon eingeführt, wie es aus den Abbildungen her
vorgeht, die in dem in meiner Arbeit erwähnten 
Vortrag von Cowper (Engineering 1879) wieder
gegeben sind. Es wurden von ihm schon damals 
ein Brennrost und eine Feuerbrücke in die Wind
erhitzer eingebaut, ganz ähnlich den von A. Wagner 
beschriebenen, allerdings für runde Verbrennungs
schächte, die der ursprünglichen Bauart von Cowper 
entsprechen. Die Anwendung für Verbrennungs
schächte in kreissegmentartiger Form war damit 
auch gegeben; es finden sich derartige Einbauten 
z. B. in Abbildungen der Windheizapparate der 
Edgar-Thomson-Werke in St. u. E. 1883; sie sind 
auch in anderen Werken, beispielsweise den Buderus- 
schen Eisenwerken, angewandt.

Die Ansicht, daß diese Einbauten die von Wagner 
angegebenen Aufgaben auch erfüllen, ist aber nicht 
allgemein geworden, denn es sind in der Folge beide 
oder die eine odei die andere vielfach in den W.nd- 
erhitzem wieder fortgelassen worden. Nach meiner 
Ansicht ist der Brennrost in erster Linie für eine 
gute Verbrennung wegen der dadurch erreichten 
Teilung des Gasstromes und der kräftigen Mischung 
mit der Verbrennungsluft, wenigstens bei dem runden 
Verbrennungsschacht, günstig und wirksam; ein 
Einfluß auf die Verteilung der Gase im Gitterwerk 
dürfte kaum in Erscheinung treten. Für eine solche 
Verteilung hat eigentlich die Feuerbrücke auf dem 
Verbrennungsschacht scheinbar mein Vorteile. Aber 
da, wie Wagner selbst betont, bei der üblichen Hohe 
der Winderhitzer das Bestreben des über dem Brenn
rost auf den Querschnitt des Vcrbicnnungsschachtcs 
verteilten Gasstromes wächst, sich wieder, und zwar 
je weiter nach oben hin immer mehr auf die Mitte 
des Schachtes zusammenzuzichen, so wird auch der 
Gasstrom fast ausschließlich, ebenso wie bei einem 
runden Verbrennungsschacht, in der Mitte übertreten. 
Denn die Gase steigen doch mit solcher Geschwindig
keit im Schacht in die Höhe bis in die Nähe der 
Kuppel, daß ein Abzweigen von diesem Gasstrom 
an den niedrigeren Seiten der Feuerbrücke wenig 
in Betracht kommen wird. Die Brücke wird wahr
scheinlich wegen ihrer stärkeren Erhitzung in der 
Mitte ungleichmäßig ausgedehnt und die Folge ist, 
die ich wenigstens stets bemerkt habe, daß die frei- 
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stehende Mauer, welche die Brücke bildet, nach 
einiger Betriebszeit umfällt und Kanäle des Gitter
werks zulegt.

Soll der von Wagner gewünschte Zweck der 
gleichmäßigen Verteilung über das Gitterwerk er
reicht werden, so würde das, soweit es auf diesem 
Wege möglich ist, nach meiner Meinung eher ge
lingen, wenn auch die Kanäle des Gitterwerks ver
schieden hoch gemacht werden entsprechend der 
in der Mitte erhöhten und nach beiden Seiten ab
fallenden Feuerbrücke. Dieser Höhenunterschied in 
den Kanälen müßte als ein Ausgleich für die ver
schiedene Entfernung der Kanäle vom Kaminabzug 
wirken wegen des in ilmen entstehenden verschie
denen Auftriebs. Dadurch wäre eine gleichmäßigere 
Verteilung der Gase über das Gitterwerk denkbar. 
Baulich und betrieblich würde eine solche Aus
führung der Kanäle bei Reinigungen und Instand
setzungen einige Schwierigkeiten bieten.

Nach dem Gesagten glaube ich, daß die von 
Wagner angeführten günstigen Betierbsergebnisse auf 
den Rheinischen Stahlwerken noch mein der be
sonderen dort geübten und von ihm angedeuteten 
Betriebsweise zu verdanken sind als dem schon 
auch an anderen Stellen ohne durchschlagenden 
Erfolg benutzten Brennrost und der freistehenden 
Feuerbrücke.

G ießen , im Januar 1918.
O'j. Jantzcn.

* *
*

Die von Cowper getroffene Anordnung ist m. E. 
dem Brcnnroste im Brennschacht mit kreissegment- 
artigem Querschnitt nicht gleichzustellen, weil bei 
diesem dadurch vor allen Dingen eine gle chmäßige 
Flammenverteilung auf den ganzen Querschnitt an
gestrebt wird, während beim kreisrunden Ver
brennungsschacht eine möglichst weitgehende Ver
brennung der ungereinigten Gichtgase in Betracht 
kam und die Gasverteilung wegen der stärker auf
tretenden zentralen Wirbelung wohl kaum günstiger 
beeinflußt wrerden konnte. Im übrigen ist die zy
lindrische Schachtanordnung an der Seite, wie sie 
die erwähnten Abbildungen der Edgard-Thomsen- 
Werke darstcllen, selbst nach Ausbau zu einer Feuer- 
briieke für eine gleichmäßige Verteilung der Brenn
gase auf das Gitterwerk eine derart ungünstige, daß 
man diese Bauweise wohl allgemein in Deutsch and 
wieder aufgegeben hat.

Die von Jantzcn über die Haltbarkeit und Wir
kung der Feuerbrücke beim segmentartigen Ver
brennungsschacht geäußerten Befürchtungen ver
mag ich auf Grund der gemachten Erfahrungen 
nicht zu teilen. In keinem einzigen Falle konnte 
bisher eine stärkere Beanspruchung des mittleren 
Teiles der Feuerbrücke oder gar ein Umfallen der
selben beobachtet werden, die Brücke nutzt sich 
vielmehr äußerst gleichmäßg in demselben Maße 
wie das Gitterwerk ab, eine Erneuerung ist erst

35
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nach sechs- bis siebenjäliriger Betriebszeit erforder
lich. Demnach scheint die durch Brennrost und 
Feuerbrücke bewirkte Verteilung der Brenngase auf 
den Schachtquerschnitt doch stärker zu sein, als 
Jantzen anzunehmen geneigt ist.

Durch den bloßen Einbau der erwähnten Ver
besserungen ist natürlich die gleichmäßige Ver
teilung der Heizgase auf das Gitterwerk noch nicht 
unter allen Umständen gewährleistet. Die an
gestrebte Wirkung wird erst dann erreicht, wenn 
bestimmte Betriebsbedingungen, die neben den 
Winderhitzerabmessungen für die Ausführung der
selben maßgebend sind, auch tatsächlich innegehalten 
werden. Bei starken Schwankungen im Gasdruck 
werden beispielsweise mit einer Verminderung der 
dadurch direkt bceinriußten und in der Zeiteinheit 
eingeführten Gasmenge die Brenngase weniger be
strebt sein , sich über das ganze Gitterwerk auszu
dehnen, als cs bei gleichbleibendem günstigstem Gas
druck der Fall sein wird. Der Winderhitzerbetrieb 
muß mit auderen Worten möglichst gleichmäßig 
gestaltet werden, wenn auf die Dauer eine rationelle 
Ausnutzung der Heizoberfläche erreicht werden soll. 
Im allgemeinen läßt sich ein nicht zu großen Schwan
kungen ausgesetzter günstiger Gasdruck durch Re
gelung von der Gasvorrcinigung aus wohl unschwer 
innehalten, wodurch erst die Feuerbrücke ihre höchste 
Wirkung erreicht.

Der von Jantzen gemachte Vorschlag, die Gitter
züge stufenmäßig auszubauen, scheint beachtens

wert, den Schwierigkeiten bei der Reinigung könnte 
man durch Legen von abgestützten Blechen oder 
andere Maßnahmen erfolgreich begegnen.

D u isb u r g -R u h r o r t, im Januar 1918.
S t-'Q n g . A. Wagner.

* **

Meine zuerst gemachten Aeußerungen sollten zu
nächst darauf aufmerksam machen, daß die von 
Wagner angeführten Einrichtungen eines Brenn
rostes und einer Feuerbrücke bei steinernen Wind
erhitzern schon durch Literatur und in der Praxis 
bekannt waren. Ob und in welchem Maße solche 
zur gleichmäßigen Verteilung der Gase über das 
Gitterwerk beitragen, ist schließlich Ansichts- und 
Erfahrungssache. Man kann darüber verschiedener 
Meinung sein, da Feststellungen darüber nicht vor
liegen; ich wollte dazu nur meine Ansicht und Er
fahrung geäußert haben.

Ueber das beste und durchgreifende Mittel, diese 
Gleichmäßigkeit der Verteilung des Gasstromes 
im steinernen Winderhitzer zu erreichen, habe 
ich mich in meinem Aufsatz: „Ueber die Druck
luftheizung der steinernen Winderhitzer“1) ausge
sprochen.

G ieß en , im Februar 1918.
Gg. Jantzen.

*) a. a. 0

U m s c h a u .

W ärmebehandlung von Ankerketten.

U cbcr obigen Gegenstand m achten W. W. W e b s te r  
und E. L. P a t c h 1) letzthin beachtenswerte Mitteilungen. 
Die Arbeit befaßt sich m it der Feststellung der Ursachen 
der verhältnismäßig geringeren Festigkeit von m ittels 
Dam pfham m er hergestcllten sebmiedeisemen K etten  
gegenüber solchen von H and gefertigten. Die U n ter
suchungen führen zu dem Ergebnis, daß durch eine ge
eignete W ärmebehandlung auch bei den ersteren K etten  
ein stärkeres Erzeugnis erhalten  werden kann.

In  den Vereinigten S taaten  wird zurzeit das fü r die 
wichtigsten K ettenarten  benutzte Eisen von der Bürden 
Iro n  Comp., Troy, N. Y., geliefert. Die Regierung schreibt 
dortselbst fü r diese Zwecke ein reines amerikanisches, 
aus bloßem Roheisen ohne Stahl- oder Schrottzusatz 
hcrgestelltes Schmiedeisen m it höchstens 0,10 %  P  und 
0,016 %  S vor. Die verlangten physikalischen W erte sind: 
33,6 kg/qm m  Festigkeit, m indestens die H älfte  der 
Bruchfestigkeit als Streckgrenze, 26 %  Dehnung auf 
200 mm und 40 %  Querschnittsverminderung.

Die Durchschnittsanalyse dieses Burden-Eisens ist 
0,10 %  C, 0,10 %  Si, 0,085 %  P  und 0,008 %  S.

Bevor W ebster und P atch  ihre Versuche an Proben 
aus K ettengliedern selbst anstellten, führten  sie einige 
Laboratorium suntcrauchungen über den Einfluß ver
schiedener W ärmebehandlungen auf die physikalischen 
Eigenschaften des Burden-Eisens aus. Dieso U nter
suchungen erstreckten  sich zunächst auf die Feststellung 
der therm ischen Analyse dieses Eisens, d. h. die Be
stim m ung seiner kritischen Punkte. E rhaltene kennzcich-

Ir . Age 1917, 11. Jan ., S. 146/9; I r .  T r. Rev. 1917, 
21. Juni, S. 1346/50.

nende Erhitzungs- und Abkühlungskurven sind in Abb. 1 
wiedergegeben. In  der E rhitzungskurve, die bezüglich 
der W ärmebehandlung die wichtigere K urve ist, liegt 
der obere kritische Punkt, A ,, bei 915 °. Hieraus folgt, 
daß die K e tte  beim Ausglühen oder Abschrecken bis 
auf ungefähr 9 5 0 0 erh itzt werden muß, s ta t t  bis auf 
890°, wio es bisher bei der Herstellung schmiedeiserner
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A bbildung 1. Erhitzungs- u n d  AbkühlunysknrTe'iür 
B uiden -K etten -E isen .
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Zahlentafel 1. A n P ro b e n  v o n  B u r d e n - K e t te n - E is e n  e r h a l te n e  V e rsu c h se rg e b n is s c .

Wärmebehandlung:

Zugversuche Schlugversuche1)

Streck
grenze

kg/qmm

Festig
keit

kg/qmm

Dehnung 
auf 50 mm

%

Quer-
schnltts-

ver-
mlnderung

%

Längs
probe

mkg/qcm

Qucr-
probe

mkg/qcm

B ed ingung ......................................................................................

Unbehandeltes M a te r ia l ............................................................
V e r s u c h s re ih e  a: Einfluß d

16,8 
(50 % der 

Bruch
festigkeit)

18,3 
er Abküh

33,6

34,3
[ungsgcsc

26 
(auf 

200 mm)

36
lwindigke

40

50
it.

3,2 0,8

Probe auf 900° erhitzt und im Ofen abgckühlt. .
„  „  . 900° „  „  an der L uft „  . .
„  „  900° „ „  in Oel abgeschreckt .
„  „  900° „  „  in Wasser „

V e rs u c h s re ih e  b: Einfluß de

16.4 
22 7 
29^0
34.5

r  Abkühl

32.9
35.9
39.9 
48,1

ungsgesch

38,2
34.6 
31,4
24.7 

windigkei

56.4 
45,2
48.4 
41,7

t.

2,0
4,8

■7,2
8,7

1,0
0,9
1,1

Probe auf 1060° erhitzt und im Ofen abgekühlt . 
„  „  1060° „ „  an der L uft „
„ „ 1060° ,, „  in Oel abgeschreckt. 
„  „  1060° „  „  in Wasser „

V e rs u c h s re ih e  e: Einfluß

18.7 
21,9
27.8 
31,0

des Hiirtt

33,1
34.8
39.8
45.8 

•ns und

36,2
36.0
30.0
26.0 

Anlassens.

50.0
49.0
53.0
51.0

1,9
5,4
7,3
8,6

0,9
1,0
0,7
0,8

Probe auf 900° erhitzt und in Oel abgeschreckt . . . 
900°t t  >» *'uu 1» t t  »» »» t »  . . .

und auf 650° angelasscn . . .
„  „  900° erhitzt und in Wasser abgeschreckt . 

900°t t  »» | |  I I  »» »» t t

und auf 650° angelassen . . . 
V e rs u c h s re ih e  d: Einfluß der Hoch

29.0

23.0 
34,5

22.1 
sttem pera

39,9

35,2
48,1

34,6 
tu r  vor

31,4

39.0 
24,7

38.0 
1cm Abki

48,4

58.0 
41,7

59.0 
thlen.

7,2

5.7
8.7

8,4

1,1

1,3
0,9

1,0

Probe auf 800° erhitzt •
„  850° „
„ 900° „

”  ”  qjqo ” • und in Wasser abgeschreckt

” iooo» ”
„ 1050° „
„ 1060° „

„  „  900° „  )
„  „ 1000° „  > und in Oel abgeschreckt
„ „  1060» „  J

” in m o  ”  1 "n d  an der L uft
Z °  j  abs ekühlt 

„  000° „ )
„ „ 1060° , ,  > und im Ofen abgekühlt
„  „  1060» „  J

V e rs u c h s re ih e  c: Eir

34.4
29.9
30.3
34.5
35.4
34.2
32.0
31.0
29.0
29.2
27.6
22.6
23.4
21.9
16.4
19.4 
18,7

lfluß des

47.8
44.9
44.0
48.1
48.9
47.0
44.2
45.8
39.9
39.0
39.8
35.9
34.7
34.8
32.9 
34,4
33.1

Anlassens

19.1
24.8
28.3 
24,7
22.9
25.9
25.9 
26,0
31.4
34.6
30.0
34.6
36.5
36.0
38.2
34.0
36.2

41.4
47.6
49.4
41.7
51.7
54.3
52.3
51.0
48.4
54.5
53.0 
45,2
55.5
49.0 
56,4
50.0
50.0

5.1 
5,8 
8,0
8.7
7.2
7.8
8.3 
8,6
7.0 
8,2
7.3
4.8 
5,5
5.4
2.0 
2,2
1.9

0,8
1,0
0,7
0,9
0,7
0,8
0,8
0,8
1,1
1,1
0,7
0,9
0,9
1,0
1,0
0,9
0,9

Probe auf 1000° erhitzt und in  Wasser abgeschrcekt.
„  1000° „  „  „

und auf 550° angelassen .
„  „  1000» „  , in Wasser abgeschreckt und 

auf 650» angelassen . . .
, ,  „  1000» „  , in Wasser abgeschreckt und 

auf 750» angelassen . . .
V e rs u c h s re ih e  g: Ei

34,2

29,6

24,9

24,1 
nfluß der

47.0

40.8

37.8

35.0 
Glühdau

25,9

34,2

35,6

38,4
;r.

54.3 

58,1

58.4

57.4

7.8

7.9 

8,1 

6,5

0,8

1,1

1,3

1,1

Probe auf 970» erhitzt, 1 min auf Tem peratur ge
halten und an der L uft abgckühlt. .

„  „  970» erh itzt, 15 min auf Tem peratur be
lassen und an der L uft abgekühlt . .

„  „  970» erh itzt, 30 min auf Tem peratur be
lassen und an der L uft abgekühlt . .

„  „  970» erhitzt, 120 min auf Tem peratur be
lassen und an der L uft abgekühlt . .

22,0

22,6

21,6

20,9

34.7 

34,4

33.7 

33,9

36,1

37.4

37.4 

37,8

52.1

55.2 

53,7 

53,1

5,6

6,0

5.9

6.9

1,4

: x’4

1,2

1,3

*) Die W erte für die Kerbschlagzähigkeit sind außergewöhnlich niedrig. Leider kann n icht nachgepiüft 
■werden, ob der Aufwertung der Versuchsergebnisse ein Fehler zugrunde liegt, da  die Original-Veröifentlichung in  
englischen Zeitschriften erfolgt ist. Der Berichterstatter.
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K etten  üblich war. Die weiteren Laboratorium sversuche 
erstreckten sich auf die Feststellung dps Einflusses der 
Höhe der Glühdauer, der Abkühl- oder Abschreckge
schwindigkeit, des Anlassens, der Glühdauer oder der 
Dauer, die das M aterial bei der höchsten Tem peratur 
gehalten wurde u. a. m. Jede  Versuchsreihe bestand aus 
drei Proben für Zerreißversuche und zwei Stücken, 
aus denen vier Längs- und vier Querproben fü r Kerb- 
schlagversuche herausgearbeitet wurden. Bevor die 
Proben in den Ofen eingeführt wurden, wurde derselbe 
auf ungefähr 750 0 erh itzt, dann w urde die Tem peratur 
zunächst schnell und in N ähe der oberen gewünschten 
Grenze langsam gesteigert. Die Ergebnisso der an den 
warm behandelten Proben angestellten Versuche sind in 
Zahlentafel 1 aufgeführt. Jede Zahl ist das M ittel von 
drei bzw. vier Versuchen. Die erhaltenen Zerreißergeb- 
nisse liegen innerhalb 10 %  des aus den jeweils untersuch
ten  drei Proben erzielten Durchschnittswertes. Die Kerb- 
schlagergebnisse schwanken sehr sta rk , in einigen Fällen 
bis zu 80 %  von dem M ittelwert. Wie durch mctallo- 
graphische Untersuchungen nachgewiesen werden konnte, 
müssen diese Schwankungen auf Unterschiede in der Be
schaffenheit des Materiales eines und desselben Eisenstabes 
zurückgeführt werden. Bei Verwendung so kleiner Kerb- 
schlagproben wie in vorliegendem Falle, 1 0 x 1 0 x 5 5  mm 
=  0,50 qcm Bruchquerschnitt je Probe, tre ten  natürlich 
solche Unterschiede in der M aterialbeschaffenheit sta rk  
in  die Erscheinung.

Aus den Ergebnissen ist zu ersehen, daß das Ab- 
kühlcn im Ofen die Kerb- und Bruchfestigkeit verm indert 
und die Dehnung und Querschnittsverminderung erhöht. 
Abkühlen an der Luft- bringt eine höhere Festigkeit 
als im Ausgangsmatcrial hervor, jedoch bei zusleich ge
ringerer Dehnung und Querschnittsverminderung. Ab
schrecken in Oel und W asser verursacht eine beträchtliche 
Festigkeitssteigerung. Der Einfluß der Abkühlungsge
schwindigkeit in Versuchsreihe b, in der die Proben auf 
1060 0 erh itzt wurden, ist im allgemeinen geringer als in 
Versuchsreihe a, in der das E rhitzen nu r bis 900 0 ausge
füh rt wurde. Durch Anlassen werden ungefähr wieder 
die Festigkeits- und Dehnungswerte wie bei dem unbe
handelten M aterial erreicht; jedoch se tz t dabei durchweg 
eine Zunahme der Querschnittsverminderung und eine 
kaum  merkliche Abnahme der Kerbzähigkeit ein. W as 
die Höhe der E rhitzungstem peratur vor dem Abschrecken 
in  W asser be trifft, so zeigen die Ergebnisse der Versuchs
reihe d, daß  eine Tem peratur von ungefähr 950° die 
besten Ergebnisso und jede Steigerung über 1000 0 hinaus 
eine Festigkeits Verminderung zeitigt, obgleich die Längs
proben der Kerbschlagversuehe bei 900 und 1060 0 die 
besten Zahlen aufweisen. Aas den Ergebnissen der 
physikalischen Untersuchungen des warm behandelten 
Burdenschen Ketten-Eisens kann gefolgert werden, daß 
dieses Eisen durch W ärm ebehandlung in sehr ähnlicher 
Weise wie niedriggckohltes Flußeisen beeinflußt wird; 
es erfäh rt nach einem Erhitzen auf 9500 und nachfol
gendem Abschrecken in W asser eine Zugfestigkeits
steigerung von 40 %  und eine Kerbzähigkeitszunahme 
in  der Längsrichtung von 125 % . B estätigt wurde dieses 
Ergebnis durch angestcllto metallographische U n ter
suchungen, die ein sorbitisches und martensitisches, für 
gehärtetes weiches Flußeisen kennzeichnendes Gefüge 
zutage brachten.

Anschließend an diese Untersuchungen wurden zwei 
Vorversuche an  der K e tte  selbst ausgeführt. H ierdurch 
sollten einmal die Ergebnisse der Laboratorium sunter
suchungen hinsichtlich der besten Erhitzungstom peratur 
vor dem  Abkühlcn an  der L uft bestätigt werden, und das 
andere Mal sollte die geeignetste Reihenfolge betreffs 
Glühen und Prüfen der K etten  festgelegt werden. Wie 
erinnerlich, wurde aus den Laboratoriumsversuchen die 
Schlußfolgerung gezogen, daß die K etto  auf ungefähr 
950 0 erh itzt werden soll s ta tt  auf 890 °, wie cs bisher 
üblich war. Um die R ichtigkeit dieser Folgerung zu be
stätigen, wurden Versuche m it 66,6-mm-Ketten aus

B urdcn-Eisen bei 860, 890, 920 und 9 5 0 0 angestellt. 
Die aus den auf 890, 920 und 950 0 erhitzten Stücken 
entnommenen Zerreißproben waren n icht beweiskräftig 
genug. Die Bruchflächen der auf 920 und 950 0 ertntzteo 
K ettenglieder waren jedoch als Ganzes sehr sauber, 
feinkörnig und seidenartig und sahen viel besser aus als 
die Bruchflächen der anderen, bei niedrigeren Tem
peraturen geglühten Kettenglieder. Bei der Kettenher- 
stellüng wird seitdem  zum Glühen eine Tem peratur von 
annähernd 950 0 benutzt, wodurch ein stärkeres Ketten
m aterial erzielt wird. Die zweite Versuchsreihe, wodurch 
die beste Reihenfolge betreffs Glühen und Prüfen fest- 
gestellt werden sollte, wurde ebenfalls an 66,6-mm- 
K etten  aus Burden-Eisen angestellt. E ine K ette  kann 
entweder vor dem Prüfen geglüht werden oder nach dem 
Prüfen oder vor und nach dem Prüfen. Bei der Prüfung 
w ird eine K e tte  weit über die Elastizitätsgrenze des 
Kettengliedes als Ganzes beansprucht. W ird die Kette 
also vor dem Prüfen geglüht, so kom mt sie beansprucht 
in  Dienst. W ird die K e tte  jedoch nach dem Prüfen aus
geglüht, so wird die Beanspruchung durch das Ausglühen 
behoben. Aus dieser B etrachtung heraus m üßte also die 
K e tte  nach dem Prüfen geglüht und m üßten dam it wider
standsfähigere Glieder erzielt werden. Anderseits jedoch 
neigt ein vor dem Prüfen nicht geglühtes Kettenglied 
dahin, beim Prüfen an der Schweißstelle infolge der an 
dieser Stelle beim Schweißen eintretendeu Spannung und 
Ueberhitzung zu reißen. Durch Glühen vor dem Prüfen 
wird dieser Uebelstand behoben. Aus diesem Grunde wird 
in der Technik auch das Glühen vor dem Prüfen vorge
nommen. Theoretisch scheint das oben an d ritte r  Stelle 
genannte Arbeitsverfahren, ein Ausglühen sowohl vor 
wie nach dem Prüfen, den beiden bisherigen Verfahren 
vorzuziehen zu sein, d a  es die Vorteile beider Verfahren 
in sich vereinigt. Augenscheinlich wird bei Anwendung 
dieses Verfahrens ein kleiner Vorteil zu verzeichnen sein; 
dieser wiegt jedoch die entstehenden Mehrkosten nicht auf.

Die Sprödigkeit bzw. geringe Zähigkeit, die den 
un ter dem K raftham m er geschmiedeten Kettengliedern 
anhaftet, führt leicht zu Bruch derselben; durch Ausglühen 
kann dieser Uebelstand beseitigt werden. Um diesen 
Fehler der ungeglühten un ter dem K raftham m er ge
schm iedeten K ettenglieder zu erklären und die Art und 
Weise, in der die Festigkeit derselben durch Glühen 
wiederhcrgestellt w ird, gehen W ebster und Patch  etwas 
näher auf die wesentlichen Unterschiede zwischen dein 
Schmieden von H and und m ittels Dampfhammers ein. 
Beim Schmieden m ittels Dampfhammers findet eine viel 
größere Querschnittsverminderung an der Schweißstelle 
s ta tt ,  auch wird bei diesem Verfahren eine längere Blat- 
tung  angewendet, was die E rhitzung auf Schweißhitze 
eines größeren Teiles des Gliedes erforderlich macht. 
H ierdurch m üßte in dem Glied eine Kristailvergröberung 
einsetzen. Das geschweißte Ende selbst, das unter dem 
Ham mer m ehr Bearbeitung e rfäh rt als 'beün Schmieden 
von H and, m üßte hingegen bei der Fertigtemperatur 
eine kleinere Korngröße als das von H and geschmiedete 
Glied aufweisen. Anderseits h a t das unter dem Dampf
ham m er geschmiedete Glied, da  seine Endtemperatur 
höher ist, eine größere Abkühlungszeit, während der die 
Kristallgröße zunehmen m üßte. Der einzige Unterschied 
zwischen dem Gefüge der von H and und unter dem 
Ham m er geschmiedeten Glieder, auf den die größere 
Sprödigkeit der letzteren zurückgeführt werden könnte, 
m üßte also die Korngröße sein. Bei den angestellten 
metallographischen Untersuchungen zeigte sich jedoch, 
daß  die un ter dem Dam pfham m er gefertigten Glieder 
ein überhitztes, verzerrtes Gefüge aufweisen, das beim 
Glühen eine Neukristallisation erfährt. Unzweifelhaft 
wurde die Sprödigkeit der Glieder in erster Linie durch 
Vernichtung dieses Zustandes behoben, dann aber aueü 
in gewissem Maße durch die durch das Ausglühen her
vorgebrachte Kornverfeinerung. Beim Schmieden der 
Glieder wird augenscheinlich ein zu  geringes Erhitzen 
eine sehr schwache unrichtige Schweißung hervorbringen,
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jedoch m acht ein erfahrener Kettenschmicd selten nicht 
warm genug. Ein Ueberhitzen über 1400 0 verursacht ein 
grobes Gefüge, das durch Glühen schwierig zu entfernen 
is t und daher vermieden werden soll. W ird das Glied 
auf ungefähr 1450 0 erh itzt, so ist cs verbrannt. Dieser 
des öfteren anzutreffende Zustand kann durch Ausglühen 
nicht fortgeschafft werden; er bringt ein schwaches und 
sprödes Gefüge zutage, das gegenüber Schlag nur wenig 
widerstandsfähig ist.

F ü r  nähere Untersuchungen wurden fünf 82,5-mm- 
Kettenglieder aus Burden-Eisen in regelrechter Weise 
geschmiedet und vier von diesen ausgeglüht. Proben 
Nr. 1 wurden aus dem ungeglühten Glied und Proben 
Nr. 2 aus einem der geglühten Glieder herausgeschnitten. 
Das Glühen der Glieder wurde, wie es zur Zeit der An
stellung der Versuche noch Brauch war, bei 8900 aus
geführt. Gegenwärtig wird, wie bereits mehrfach m it
geteilt, das Glühen bei 965 0 vorgenommen. Das Ergeb
nis der physikalischen Prüfungen der Proben ist in Zahlen
tafel 2 angegeben. In  der d ritten  Spalte dieser Zahlen
tafel sind zum Vergleich die bereits oben m itgeteilten, 
an unbehandeltem, vom Lager entnommenem Material 
erhaltenen Versuchsergebnisse beigegeben. Zwischen 
diesen und den an den Gliedern erhaltenen Ergebnissen 
kann jedoch wegen der verschiedenen Entnahm e der 
Proben nur ein roher Vergleich ungestellt werden. Beim 
Vergleich der an den Gliedern erzielten W erte unter sich 
fällt dieser Einwand natürlich fort, da die Proben beider 
Glieder aus entsprechend gleichen Stellen entnommen 
wurden. Dio vorstehenden Untersuchungen zeigen, daß 
die gegenwärtige W ärmebehandlung, d. i. Abkühlen an 
der Luft, die Fließgronzo und Zugfestigkeit unbedeutend 
vermindert, die Dehnung erhöht und merklich die W ider
standsfähigkeit gegen Schlag steigert. Eine Prüfung der 
Korngröße ergab, daß die Korngröße des Gliedes, besonders 
am geschweißten Ende, durch Ausglühen eine Verfeine
rung erfährt.

Zahlentafel 2. U n te r s u c h u n g  v o n  u n g e g lü h te n  u n d  
g e g lü h te n  K e t te n g l ie d e r n .

' '

M ittle re  W erte

Glied Nr. 1 
(an- 

gegtliht)

G lied N r. 2 

(geglüht)

U nbehan
deltes 

M ate ria l 
vom Lager

Fließgrenze. . . kg/qmm 
Bruchfestigkeit . „
Dehnung .................  %
Querschnittsvermindo-

ran g ................................ %
Schlagproben1) mkg/qcm 

Längsprobs 
aus der Krümmung 
aus der Seite. . . . 

Querprobe 
aus der K rüm m ung. 
aus der Seite. . . .

19.5
33.5 
37

51

1,8
1,9

1,0
0,9

18,6
31,9
38

55

2,6
3,8

0,9
1,1

18.3
34.3 
36

50 

\  3,2 

\
f  0,8

Aus den ungestellten Untersuchungen folgt, daß dio 
Sprödigkeit der ungeglühten Glieder' größtenteils dem 
überhitzten, verzerrten Gefüge an dem geschweißten 
Ende zugeschrieben werden muß. Ausglühen behebt diesen 
Zustand durch eine einsetzende Neukristallisation, die 
praktisch jedes frühere Gefüge verwischt und eine feinere 
und normalere Korngröße hervorbringt.

A. Stadeier.

Anwendung der magnetischen Analyse zur Prüfung von 
Stahlerzeugnissen.

Die magnetische Analyse beruht auf der Erkenntnis, 
daß  ganz bestim m te magnetische Eigentümlichkeiten 
ändern ganz bestimmten mechanischen Eigentümlich
keiten eines Materials entsprechen. So vermehrt z. B. 
in untereutektischen Stählen wachsender Kohlenstoff
gehalt die H ärte und Festigkeit bei gleichzeitiger Abnahme

der Zähigkeit, gleichzeitig verändern sich aber auch die 
magnetischen Eigenschaften, dio Koerzitivkraft und 
Hysteresis steigen an, die Perm eabilität nimm t ab ; ferner: 
das Kaltziehen von Kohlenstoffstahl vergrößert dessen 
Festigkeit, ebenso wächst dam it dio Koerzitivkraft und 
Hysteresis, gleichzeitig nimm t dio magnetische Permeabili
tä t  ab. Abschrecken h ärte t, in demsolben Maßstabe nimmt 
K oerzitivkraft und Hysteresis zu, dio Perm eabilität ab. 
D a nun die Anwendung der mechanischen, chemischen 
und mikroskopischen Prüfung das zu untersuchende Stück 
m ehr oder weniger zerstört, nur an bestimmten Stellen

A b b ild u n g  f .  A p pa ra t zu r magnetischen P rü fung  von Schienen.

lokale Feststellungen ermöglicht und meist nicht das zu 
benutzende Stahlstück selbst, sondern ein Probestück, 
prüft, so weist Charles W. B u rro w » 1) auf die Ausbildung 
der magnetischen Analyse hin, welche es gestattet, sowohl 
das Rohm aterial wie das Fertigerzeugnis, und zwar nicht 
nur einen Probestab, sondern ganze Konstruktionstoile 
zu prüfen, wobei es gleichgültig ist, ob das Material neu 
odor noch in dauernder Benutzung ist. Die magnetische 
Prüfung ermöglicht 03 auch, die langsame Veränderung 
der mechanischen Eigenschaften eines Bauteiles aus Stahl 
ohne dessen Zerstörung zu verfolgen, also sozusagen seine

A b b ild u n g  2. M agnetliche P rü fung  von Schienen.

Lebensgesehichtc aufzunehmen. Das würde z. B. außer
ordentlich wichtig zur Prüfung von Grubenseilen sein, 
ebenso für Brückenteile, Baukonstruktionen, Schienen usv . 
In  welcher Weise die magnetische Prüfung bei Schienen 
durchgeführt wird, zeigen dio beiden Abb. 1 und 2; ein 
magnetisierendes Solenoid wird über die Schiene gesteckt 
und über diosolbo längshin verschoben; der A pparat is t 
eine A rt Permeameter. T ritt  in der Schiene irgendwo eine 
Ungleichmäßigkeit auf, dann ändert sich auch die magne
tische Streuung, hierdurch entsteht eine geringe elektro
motorische K raft, die der Größe der Ungleichmäßigkeit 
im M aterial proportional ist. Zur Messung der elektro
motorischen K raft benutzt man eine Sonderbauart eines 
Voltmeters, welches die magnetischen Inhom ogenitäten

*) M etall an d  Chem. Eng. 1917, 1. Aug., S. 130/4.
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photographisch aufzeichnet. Die Prüfung einer Schiene 
erfordert wenige Minuten.

Eine Stahlschiene m it 0,68 %  C, 0,98 %  Mn, 0,025 %  
P, 0,031 %  S, 0,144 %  Si (105-Pfund-Schiene) wurde 
in der angegebenen Weiso untersucht und dabei dio 
in Abb. 3 wiedergegebenen Kurvenbilder erhalten. Die 
m ittlere K urve zeigt das Bild einer normalen Schiene 
ohne Inhom ogenitäten; der Verlauf der Linie ist ein 
fast gerader; die Unregelmäßigkeit der K urve 
am Anfang (rechts) ist auf das Ansotzen 
des A pparates zurückzuführen. W ird auf 
die Schiene ein Druck ausgeübt, der eine 
Deformation des Materials herbeizuführen 
streb t, so en tsteh t an  dieser Stelle eine 
magnetische Inhom ogenität, gleichgültig ob 
der D ruck auf doii K opf oder den Fuß 
der Schiene ausgeübt w ird. Die Ausdeh
nung dieser Inhom ogenität hängt vom Ab
stande der beiden W iderlager ab ; bei wei
tem  Abstande erstreckt sieh die Span
nung über den ganzen Schienenquerschnitt, 
bei kleinem Abstande kom m t sie m ehr 
lokal nu r auf der Druckseite zum Aus
druck. Die durch dio Widerlager verursachte Druckspan
nung ist bei 90 cm Abstand unmerklich, bei 45 cm 
Abstand aber beträchtlich. Die Inhom ogenität nimm t 
m it steigendem Drucke zu. Den eben besprochenen 
Einfluß zeigen deutlich die obere und untere Kurve der 
Abb. 3. Auch verschiedene A rt der Abkühlung m acht sich 
bemerkbar: Schienen aus denselben Blöcken, im W inter 
gewalzt und auf kaltem  B ett orkaltet, wiesen bei einer 
magnetisierenden K ra it von 150 eine K oerzitivkraft von 
10,30 Gauß, dieselben Schienen im Sommer gewalzt und 
auf heißen B etten erkaltet, 8,91 Gauß auf, die Differenz 
von 1,39 Gauß kom mt also oflenbar auf dio Verschieden
heit der Abkühlung. Zur Prüfung von Meißeln, Messern, 
D rehstählen sind andere Formen von Apparaten zusam-

mengostellt worden. Im m er ist die K oerzitivkraft die wich
tigste Eigenschaft, dio auch über die Wärmebehandlung 
Auskunft geben kann (ein ausgeglühter S tahl hat 1(1, 
ein abgesehreckter 30 bis 40).

E in weiterer Ausbau der magnetischen Prüfung!- 
methode kann vielleicht zu einem recht brauchbaren Ver
fahren für die Praxis führen. Die hier besprochene Mit
teilung Burrows ist leider nu r eine auszügliche Uebersicht,

S tre u n g iku rve n  e ine r Schiene v o r  und nach de r Beansprnchany.

F ü r Interessenten sei deshalb noch folgende Literatur 
angeführt:

Burrows: Correlation of the  Magnetic and Mechanical 
Properties of Steel. Bull. B ureau of Standards, 
Vol. 13, S. 207; Soientif. Paper Nr. 272.

Burrows: The Determ ination of th e  Magnetio Induction 
in S traight Bars. Bull. Bureau of S tandards. Vol. 6, 
S. 31. Scientif. Paper Nr. 117.

Fahy : A Perm eameter for Magnetic-Mechanical Testing, 
Electric W orld 1917. Vol. 69, S. 315.

Burrows uud Fahy : Magnetic Analysis as and Criterioa 
of Steel and Steel Products. Bull. B ureau of Standards 
(erscheint). jg. Neumann.

D ruck a u ftfa ifu fl D ruck a u f ¿en H o /¡f

A u s  F a c h v e r e i n e n .

V er e in ig u n g  d er  d e u tsc h e n  A rb e itg e b e r 
verb ä n d e .

Die Vereinigung hielt am 7. März 1918 in Berlin ihre dies
jährige Mitgliederversammlung ab. Der Vorsitzende, Direk
to r ®r.*5¡ng. e. h. K u r t  S o rg e . Mitglied des Direktorium s 
der F a . Fried, K rupp, A.-G., gedachte in einer kurzen E r
öffnungsansprache der östlienen Friedensschlüsse, die sich 
zwar in ihrer Folgerichtigkeit noch nicht völlig übersehen 
ließen, aber doch für die Friedenszeit, deren wir uns nun 
in einem ersichtlich rascherem Zeitmaße näherten, h in 
sichtlich sowohl der E rnährungsw irtschaft als auch un
serer W irtschaft überhaupt befriedigende Aussichten er- 
öffneten. Selbstverständlich werdo m an dabei angesichts 
de r Verkehreverhältnisse in den vom Kriege betroffenen 
östlichen L andein  n icht m it allzu kurzen Zeiträum en 
rechnen dürfen. Unsere gegenwärtige Lage sei m ili
tärisch und auch politisch besser denn je. Dio Ueber- 
gangszeit werde von staatlichen Beschränkungen nicht 
ganz frei sein können. D am it m üßten sieh H andel und 
Industrie  abfinden. Zu hoffen und zü wünschen sei aber, 
daß dio Uebergangszeit so kurz wie irgend möglich sein 
werde, dam it dem W irtschaftsleben die nötige Bewegungs
freiheit baldigst zurückgegeben werde. (Lebhafte Zustim- 
anung 1) F ür die Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände 
werde sich dann ein erw eiterter Aufgabenkreis ergeben.

In  Erledigung der Tagesordnung behandelte sodann 
Rer Geschäftsführer Dr. F . T ä n z le r  in seinem Jah res
berichte die wichtigsten Arbeitsgebiete, auf denen sich 
die Geschäftsführung im  vergangenen Jah re  besonders 
be tä tig t hat. Im  Vordergründe habe das H i l f s d i e n s t 
g e s e tz  gestanden, dessen W irkungen zunächst die hin
sichtlich einer Vennehrung dos Arbeiterwechsels gehegten 
Befürchtungen bestätigt hätte . Es sei dies die W irkung 
des § 9 des Gesetzes gewesen, der bestimme, daß bei 
angemessener Verbesserung der Lebensbedingungen der

Abkehrschein gegeben werden müsse. Die Verhältnisse 
hä tten  sieh etwas gebessert, seitdem  entsprechend da 
in einer Eingabe an Exzellenz Groener zum Ausdruck 
gebraeüton Auffassung der Vereinigung die Schlichtung!- 
ausschüsse in Streitfällen un ter dem Gesichtspunkte ent
schieden, ob der A rbeiter an seiner bisherigen Arbeits
stelle angemessen entlohnt werde oder nicht, wobei Fa
m ilienstand, W ohnsitz und die sonstigen besonderen Ver
hältnisse des Arbeitnehmers in Rücksicht gezogen würden 
D as Hilfsdienstgesetz sei lediglich für die Dauer des Krie
ges bestim m t, und n u r u n ter dieser Bedingung habe siet 
die Arbeitgeberschaft schließlich dam it abfinden können. 
Die m it dem Hilfsdienstgesetze gemachten Erfalrrungen 
m öchten n icht überall die gleichen sein, sicher sei jedoch, 
daß diese Erfahrungen überwiegend n icht günstig seien, 
und ganz unstreitig  habe das Hilfsdienstgesetz e ine  Wir
kung gehabt: se it der Einführung des Hilfsdienstgesetzes 
gehe die K urve der Mitgiiederzahl der Gewerkschaften, 
die im Dezember 1916 einen T iefstand erreicht gehabt 
h ä tte , wieder schnell in dio Höhe. Praktische Sozial
politik  habe die Vereinigung in großem Umfange geleistet, 
indem sie sieh weiterhin die F ü r s o r g e  f ü r  Kriegs
b e s c h ä d ig te  angelegen sein lasse. Die deutschen Arbeit" 
gober h ä tten  es von Anfang an als eine Ehrenpflicht 
be trach te t, Kriegsbeschädigte nach Möglichkeit in ihm 
Betriebe aufzunehmen. Es bedürfe hier ganz gewiß keiner 
gesetzlichen Regelung und ebensowenig einer aufreizenden 
Einwirkung, wie sie von einer ganzen Reihe von Or
ganisationen der Kriegsbeschädigten augenseheinlicti be
absichtigt werde. Die Vereinigung erachte es für ge
boten, m it einem Program m  ihrer Aufgaben und Zie» 
an die Oeffentlichkeit zu tre ten , und habe deshalb in 
einer D e n k s c h r i f t  die Forderungen der U ebergangs- 
z e i t  und F r i e d e n s w i r t s c h a f t  niedergelegt. Die innf™ 
Entwicklung, wie sie sich im Laufe des Krieges und be
sonders im letzten Jah re  vollzogen hä tte , habe die Gegen
sätze zivisoben Idealismus und A u to ritä t auf der einen
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S eite  und Sozialismus und Mangel an Achtung auf der 
ändern  Seite in immer größerer Schärfe herausgebildet. 
Die deutsche Arbeitgeberschaft dürfe aber nicht un tätig  
•Zusehen. An das, was uns groß gemacht hahe. an die 
deutsche A r b e i t ,  werde sie sich auch in Zukunft halten, 
in der festen Zuversicht, daß ein starker Friede uns auch 
e ine starke deutsche W irtschaft bringen werde. (Leb
hafte r Beifall!)

Zum A r b e i ts k a m m e r - G e s e tz o n tw u r f  wurde fol
gende Entschließung gefaßt:

„Nach der Erklärung des Herrn Reichskanzlers vom 
29. November 1917 wird dio Regierung dem Reichstage 
•einen Gesetzentwurf vorlegen, der dio Schaffung von 
Arbeitskammem Vorsicht. Da diese Erklärung ausdrück
lich auf dio Beschlüsse des Reichstagsausschusses vom 
Jahro 1910 Bezug nimm t und diese Beschlüsse als eine 
brauchbare Grundlage für den Regierungsentwurf be
zeichnet, so muß dam it gerechnet werden, daß die Vor
lage. gegen welche bei ihrer früheren Einbringung die 
deutsche Industrie  und der deutsche Handel durch ihre 
berufenen Vertretungen einmütig Widerspruch erhobon 
haben, zur Annahme gelangt.

Wenngleich die Vereinigung der Deutschen Arbeit
geberverbände nach wie vor der Ueberzeugung ist, daß 
durch die geplante Errichtung von Arbeitskammern das 
allseitig erstrebte Ziel der Förderung dos wirtschaftlichen 
Friedens nicht erreicht, sondern im Gegenteil direkt ge
fährdet wird, ste llt die Vereinigung doch ihre M itarbeit 
bei der Beratung des Gesetzentwurfs zur Verfügung.

Dio Mitgliederversammlung der Vereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände erm ächtigt deshalb die 
Leitung der Vereinigung, nach Maßgabe der heute fest
gestellten Auffassungen die Stellungnahme der ver
einigten Arbeitgeberschaft zu den Einzelheiten des E n t
wurfs nach seiner Veröffentlichung zum Ausdruck zu 
bringen und dieser Auffassung nach Möglichkeit Geltung 
zu verschaffen.“

Der nächste Punk t der Tagesordnung betraf die Be
seitigung des § 153 d e r  G e w e rb e o rd n u n g , die Gegen- 
•stand einer gleichfalls angekündigten Regierungsvorlage 
is t, und die Forderung auf Wegfall des § 152, Abs. 2. 
Hierzu lagen ein vom Geh. Ju s tiz ra t Prof. Dr. P a u l  
O e r tm a n n  (Erlangen) erstattetes G utachten und eine 
gutachtliche Aeußerung zu der geplanten Aufhebung des 
§ 153 der G.-O. vom Reichsgerichtsrat Dr. E r n s t  N e u - 
k a m p  (Leipzig) vor. Der Geschäftsführer Dr. F. T ä n z le r  
w andte sieh gegen den Standpunkt der Rcichsregiorung 
in dieser Frage. Die Erklärung des Reichskanzlers vom 
29. November 1917 habe überraschend wirken müssen, 
d a  dio Regierung in den letzten Jahren  vor dem Kriege 
auf dem Standpunkte gestanden hätte , daß der Schutz 
des § 153 noch erw eitert werden müsse. In  dem gleichen 
Kinne hätten  sich auch maßgebende wirtschaftliche Körper
schaften, ferner zahlreiche Gewerkschaften ausgesprochen; 
auch die politischen' Parteien seien zum Teil dafür ge
wonnen gewesen. Wenn gesagt werde, die praktische 
Bedeutung des § 153 sei gering, so werde dabei über- 

achcn, daß m it dem Wegfall dieser Bestimmung der Ge
werbeordnung auch dio abschreckende Ursache Wegfälle, 
die bisher in dem § 153 gelegen und sich wohltätig be
m erkbar gemacht habe. Es sei zu befürchten, daß  der 
Wegfall des § 153 der Beteiligung an Arbeiterausständen 
Vorschub leisten werde: der Arbeiter werde sich sagen, 
es seien nunmehr alle Beschränkungen weggefallen, dio 
ih n  von einer Teilnahme am Streik  abhielten. (Lebhafte 
Zustimmung!) Dazu komme, daß der Wegfall des § 153 
augenscheinlich nur der erste Schritt sein solle auf dem 
Wege zur freiheitlichen Neuordnung des Koalitions
rechtes im Sinne der von der Gesellschaft für soziale 
Reform aufgestellten Forderungen betr. u. a. Aenderung 
des Erpressungsparagraphen, des Paragraphen über den 
groben Unfug, des Begriffs der Nötigung, Bedrohung 
usw., keine Bestrafung des Vertragsbruches, keine polizei
liche Ueberwachung. Ausstandsrecht des Gesindes und 
■der Landarbeiter. Was die Forderung auf Wegfall des 
§ 152, Abs. 2, betrifft (uneingeschränkte Klaglosigkeit 
a n d  jederzeitiges R ücktrittsreckt von Vereinigungen und

Verabredungen), so sollen darüber später entsprechende 
Vorschläge gemacht werden. Anknüpfend an die Fest
stellung des Geschäftsführers, daß die Regierung vor 
dem Kriege, weit entfernt, an einen Wegfall des § 153 zu 
denken, im Gegenteil an eino Erweiterung der Schutz
vorschrift gedacht habe, erinnerte Generalsekretär Abg. 
Dr. W. B e u m c r  an eine im September 1898 in Oeyn
hausen gehaltene Rede des Kaisers, in der der Kaiser 
sein W ort und seino Person dafür eingesetzt habe, daß 
dor durchaus ungenügende Schutz des § 153 erweitert 
werden müsse durch ein G e se tz  zum  S c h u tz e  d e r  
A rb e i ts w il l ig e n . Das Gesetz sei eingebracht worden, 
aber der Reichstag habe sich an das W ort und den Willen 
des Kaisers nicht gebunden erachtet: das Gesotz sei 
nicht einmal einer Erörterung im Ausschuß unterzogen, 
sondern bereits in der ersten Lesung in der Vollversamm
lung gefallen. Daraus sei zu folgern, daß man sieh gegen
w ärtig zu Unrecht auf ein W ort des Kaisers und Königs 
und die Notwendigkeit seiner Einlösung berufe. Der 
Vorgang von 1898 zeige, daß ein Königswort für eine 
Volksvertretung durchaus noch nicht bindend, dio Volks
vertretung vielmehr durchaus berechtigt und befugt sei, 
nach freiem Ermessen zu entscheiden.

Die Versammlung zollte diesen Ausführungen leb
haften Beifall und nahm darauf dio nachstehende E n t
schließung einstimmig an:

„Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbands 
bedauert lebhaft, daß die verbündeten Regierungen, en t
gegen ihrem langjährigen, S tandpunkt, ohno in der baohe 
selbst liegende Gründe und lediglich aus politischen Rück
sichten dom Drängen der Reichstagsmehrheit auf Ab
schaffung des § 153 der Gew.-O. nachgeben wollen. Die 
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist ebenso 
wie eine Reihe größerer Arbeiterverbände nach wie vor 
entschieden gegen diese Aufhebung ohne gleichzeitige 
Aenderung der allgemeinen strafrechtlichen Bestimmungen. 
Gerade die Streikausschreitungen der jüngsten Zeit sollten 
doch zu der Ueberzeugung führen, daß viel eher eine 
Verstärkung des schon je tz t als ungenügend erwiesenen 
Schutzes gegen den Streikterrorism us notwendig ist als 
der in Aussicht gestellte'W egfall dieser Schutzvorschrift, 
der nur eino weitere Verwilderung der W irtschaftskäm pfe 
zur sicheren Folge haben m uß.“

Zu Punk t 6 lag auf Grund der im Vorstand und Aus
schuß gepflogenen Verhandlungen ein Beschlußantrag 
vor betreffend W ie d e re in s te l lu n g  v o n  K r i e g s t e i l 
n e h m e rn . Auch dieser Beschluß, der zur Kenntnis der 
Behörden, insbesondere des Reichswirtsckaftsamtes, ge
bracht werden soll, wurde einstimmig angenommem; er 
lau te t:

„D ie in der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber
verbände zusammengeschlossenen Arbeitgeber erklären es 
in W iederholung früherer Beschlüsse für ihre Ehrenpflicht, 
ihre ehemaligen Angestellten und Arbeiter nach der E n t
lassung aus dem Heeresdienst, soweit es die Betriebs- 
Verhältnisse irgend zulassen, in ihre Betriebe wieder 
aufzunehmen. Sie haben diese ihre Bereitwilligkeit schon 
je tz t in großem Umfange ihren im Felde stehenden trü- 
heren Betriebsangehörigen m itgeteilt und werden auch 
fernerhin alles tun , um die durch die Kriegsverhältnisse 
etwa abgerissenen persönlichen Beziehungen, nam ent
lich zu den Angestellten, wieder aufzunehmen. Sie sind 
auch weiter gern gewillt, im Interesse dieser W ieder
einstellung un ter Um ständen je tz t vorübergehend m it 
E rsatzkräften besetzte Stellen freizumachen, soweit sieh 
dies ohne Störung des Betriebes und ohne ungerechte 
H ärte  gegen pflichttreue E rsatzkräfte  durchführen laßt.

Jeder gesetzliche Zwang zur Wiedereinstellung der 
Kriegsteilnehmer und Entlassung der E rsatzkräfte  würde 
abor überaus verhängnisvolle Wirkungen haben Ab
gesehen davon, daß  der Durchführung solcher gesetzlicher 
Zwangsmaßnahmen kaum zu überwindende Schwierig
keiten entgegenstehen, würde eine zwangsweise Regelung 
die Grundlagen, auf denen sich unsere W irtschaft aui- 
zubauen ha t, geradezu zerstören, eine Fülle von H ärten 
und Ungerechtigkeiten zur Folge haben, die Freiheit der 
beiderseitigen Vertragschließenden fast völlig aufheben.
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und das so entstandene Dienst- und Arbeitsverhältnis 
vielfach unerträglich machon, aus diesen Gründen also 
auch den Interessen der W iedereinzustellenden selbst 
zuwiderlaufen.“

D e u ts c h e  B u n s e n -G e se lls c h a ft  für a n g e
w an d te p h y s ik a lis c h e  C h e m ie , L e ip z ig .

Die diesjährige Hauptversam m lung der Gesellschaft 
findet in beschränktem  Umfange am 8. und 9. April d. J .  
in Berlin s ta tt ,  und  zwar im Anschluß an die Jubiläum s- 
tagung der Deutschen Chemischen Gesellschaft, die am 
8. April in Berlin abgchalten werden soll. Von den in 
der vorläufigen Tagesordnung vorgesehenen Vorträgen 
stehen die nachfolgenden dem Eisenbüttenw esen naho: 
Professor Dr. O tto R u f f ,  Breslau: Ueber K arbide (zu
sammenfassender Vortrag). Geheim rat Prof. Dr. Rudolf 
S c b e n c k , M ünster: Ueber die Gleichgewichte bei der 
R eduktion und Zem entation des Eisens.

Iron  and S te e l In stitu te .
(Fo rtse tzung  von Seite 225.)

J . E. H u r s t ,  Acton (London), berichtete über dio 
W ärmebehandlung von grauem Gußeisen.

Veranlassung zur E rsta ttung  dieses Berichtes gab 
das gchnello Verderben von Zylinderteilen aus Grauguß, 
d. 1. der Auskleidung, des Kolbens und der Ventilgehäuse, 
bei Verbrennungsmaschinen. Zweck der Untersuchung 
war die Feststellung, inwieweit Gußeisen durch die Tem 
peratur, der es in  genannten Zylinderteilen ausgesetzt 
ist, Veränderungen erleidet.

Die Tem peratur, die die Kolbenköpfe während des 
Betriebes aushaltcn müssen, ist unzweifelhaft sehr hoch. 
Bei der gewöhnlichen Viertaktgasmaschine, die m it 
voller Belastung läuft, zeigt die M itte des Kolbenkopfes 
D unkelrotglut, erreicht also Tem peraturen von etwa 
650 bis 700 °. Beim Dieselmotor wird die aus der Selbst
verbrennung der Füllung lierriihrende Flamm e unm ittel
ba r gegen die M itte des Kolbenkopfes gotrieber, und die 
auf der Innonseite der Kolbenkopf m itte en  eichte Tem
p eratu r wird wenigstens 900 bis 9 5 0 0 betragen. Abb. 1 
zeigt den iu Kolbenköpfcn von Dieselmotoren oft schon 
nach ganz geringer Betriebszeit festzustellenden, cha
rakteristisch sternartigen Bruch. In  vielen Killen sind 
diese Risse aut technische Fehler, beispielsweise falsche 
B auart, fehlerhafte K ühlanordnung u. a. m. zurück
zuführen, wodurch un ter dem Einfluß der Tem peratur 
in dem M aterial ungleiche Spannungen entstehen, die 
dann leicht zum Bruch führen können. In  Zahlentafel 1 
sind einige Analysen aufgeführt, die verschiedenen Stellen 
gesprungener Dieselmotorkolben entstam m en. Die ein
zige Veränderung, d ie diese 
Analysen zeigen, ist die der 
Kohlenstofform ; der gebun
dene Kohlenstoff ist prak
tisch vollständig in freien 
oder graphitischen Kohlen
stoff übergegangen. Eine 
Oxydation von Kohlenstoff 
oder Silizium, wie sie C a r-  
p e t i to r  und  R u g a n 1) in 
ihren bekannten U ntersuch
ungen über das W achsen 
des Gußeisens boobachtoten, 
konnte hier nicht festgestellt 
werden.

Eine Reihe in Zahlen
tafel 2 zusammengestcllter 
Analysen läßt den Einfluß 
der W’ärmebohaudlung auf

*) Journal of th e  Iron 
and Steel In stitu te  1909, 
Nr. II . S. 95.

die Kohlenstofform einer Anzahl Graugußstäbe erkennen. 
Die Proben, deren Abmessungen 50 X 30 X 10 mm be
trugen, wurden während der in der Zahlentafel ange
gebenen Zeitdauer in einem offenen E isenrohr erhitzt 
und in  W asser von Z im m ertem peratur abgeschreckt. 
Aus den Ergebnissen ist zu ersehen, daß  bei einer Tem
peratu r von 750 0 praktisch der ganze gebundene Kohlen
stoff schnell in dio freie Kohlenstofform übergegangen 
ist. Allo Proben wurden kräftig  in W asser abgeschreckt, 
und es wird darauf hingewiesen, daß eine langsame Ab
kühlung n icht unbedingt notwendig für dio Dissoziation

des Perlits in Grau- 
• guß ist. Auch scheint 

eine Tem peratur zwi
schen 750 und 900“ 
wenig Einfluß auf die 
Geschwindigkeit der 
Zerlegung zu haben, 
noch scheint irgend
ein Einfluß durch den 

verschieden hohen 
Pliosphorgehalt aus
geübt zu werden.

Aelinliche Proben 
grauen Gußeisens wur 
den verschieden lang 
in einem offenen Ei- 
sonrohr zwischen 900 
und 9500 gehalten. 
Die Proben wurden, 
nachdem sie die er
forderliche Zeit er- 
'h itz t worden waren, 
aus dem R ohr heraus
genommen und in 
W asser abgeschreckt. 

Charakteristlzcher Bruch (iternartlg) Die Veränderung der 
bei Kolbenköpfen Ton Dieselmotoren. Kohlenstof form in die

sen warmbehandelten 
Proben erhellt aus den in Zahlontafel 3 aufgefühitcu 
Analysenwerten. E in Teil des freien Kohlenstoffs ist 
wieder absorbiert worden, ln  Probe 3 ha t die Wieder
auflösung des freien Kohlenstoffs fü r d ie angegebene 
Tem peratur verm utlich ihren Höchstwert erreicht; der 
hoho Gehalt an G raphit in Probe 4 m uß einem weniger 
wirksamon Abschrecken zugosclirieben werden. Sehr 
bemerkenswert is t fernerhin dio zunehmende H ärte  dieser 
Proben; Probe 3 ist glashart.

Bei aei Untersuchung der Gelügebeschafienheit 
von genssenen Kolbenköpfen ließen die unm ittelbar der 
H itze ausgesetzten Teile des Kolbens eino merkliche Ver
mehrung des dendritischen Gefüges erkennen; weiterhin

Z ahlontafel 1. A n  v e r s c h i e d e n e n  S t o l l e n  v o n  g e r i s s e n e n  D ie s o lm o to r -  
k o lb o n  o r h a l t e n o  A n a l y s e n e r g e b n i s s e .

Kolben
Nr.

Probe
Nr.

Chemische Zusammensetzung

Geb. OlGraphlt Geä.-0 Sl Mn s P Stelle

% % % % % % %

I 1 0,15 3,49 3,64 1,60 0,63 “— 0,134 Von der inneren , u n 
m itte lb a r dor Hitze 
ausgosotzten Stelle 
des K olbenkopfes.

o 0,55 3,14 3,69 1,86 0,45 0,004 0,162 Von der äußeren , we
niger der H itze aus- 
gese tz ten  Stelle des 
K olbenkopfes.

■

3 0,19 3,10 3,29 2,10 0,64 0,123 Von den de r H itze gar 
n ich t ausgesetzten 
V erstärkungsrippen.

I I 1 0,05 3,22 3,27 1,91 0,68 — 0,122 W ie bei I t l
2 0,19 3,03 3,22 2,05 0,74 0,055 0,121 Wie bei I«.
3 0,19 3,13 3,32 1,93 0,6S — 0,120 Wie bei I,.

A b b ild u n g  1.
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Die junge u k ra in is c h e  K e p u b lik  hat demnach 
E ise n e rz e  u n d  K ohle  in  re ic h e n  M engen 
zu ihrer Verfügung, und dazu findet^ sie in  der 
g ro ß e n  sü d ru s s is c h e n  H ü t te n in d u s t r ie  das 
fe r t ig e  W e rk zeu g  vor, die g ew o n n e n en  B o d en 
s c h ä tz e  ih re r  B e s tim m u n g  zu z u fü h re n .

Die Koheisenerzeugung Bußlands betrug:

Im  J a h re  1812 %  Im J a b ro  1915 %

Südrußland. .
U ra l..................
Polen . . . .  
M itte lruß land .

2 839 949 
828 648 
392 218 
135 791

07.7
19.7 
9,4 
3,2

2 700 000 
819 672

74,0
22,5

128 570 3,5

4 190 606 100,0 3 648 248 100,0

Ohne Polen hat demnach das frühere Südruß
land 74 %  der gesamten Boheisenerzeugung geliefert, 
und die U k ra in e  wird hiervon in ihrem Macht
bereiche u n g e fä h r  90%  d e r  sü d ru s s is c h e n  E r
ze u g u n g  behalten, da nur zwei Hüttenwerke 
(Taganrog und Sulin) imjDorigebiete liegen.

Die neue Schöpfung der u k ra in is c h e n  E e p u 
b lik  wird demnach in  d er d e n k b a r  g ü n s t ig s te n  
w ir ts c h a f t l ic h e n  L age  sein, falls es ihr gelingt, 
die von ihr beanspruchten südrussischen Gouverne
ments Chersson, Tauricn, Jekaterinoslaw und den 
nordöstlichen Teil Bessarabiens in ihrem Macht
bereich zu behalten.

Sie verfügt dann über deu G e tre id e ü b e rs c h u ß  
aus diesen südlichen Gouvernements, die einengroßen 
Anteil hatten an der in guten Jahren an W ert 
eine Milliarde Mark übersteigenden Getreideausfuhr 
Südrußlands. Sie besitzt die re ic h e n  Z u c k e r
fe ld e r  der Gouvernements Kiew, Podolien und 
Wolhynien. Sie besitzt E rz  u n d  K o h le  in solchen 
Mengen, daß ihre Ausfuhr die eigene Industrie nicht 
gefährdet, und sie besitzt eine E is e n in d u s tr ie ,  
die selbst bei gesteigerter K ultur w e it ü b e r  den 
e ig en e n  B e d a rf  h in a u s  m ä c h tig  ist und alle 
Entwickelungsmöglichkeiten eines aufstrebenden Lan
des sicherstellt.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(F ü r  d ie  ln  d ie s e r  A b te ilu n g  e rs c h e in e n d e n  V e rö ffe n tlich u n g e n  ü b e rn im m t d ie  S c h r lf tle ltu n g  k e in e  V e ran tw o rtu n g .)

U eber  den Betrieb der steinernen Winderhitzer.

Kürzlich nahm G. J a n tz e n  zu den in dieser 
Zeitschrift schon mehrfach erörterten Versuchen1) von 
Pfoser-Strack-Stumm Stellung, nach deren Ansicht 
durch die Einführung der Druckluftheizung eine 
erhöhte Gasgeschwindigkeit und damit ein gün
stigerer Wärmeübergang zwischen Gas und Heiz
oberfläche im Winderhitzer hervorgerufen wird. 
Nach Jantzens Ansicht sind die auf diesem Wege 
erzielten Erfolge nicht auf den besseren Wärmeüber
gang zwischen Gas und Stein zurückzuführen, 
sondern sie finden ihre natürliche und ausreichende 
Erklärung in der gleichmäßigeren Verteilung der 
Gase über das Gitterwerk. Im  Anschluß daran sei 
die Aufmerksamkeit auf einige meines Wissens in 
der L iteratur noch nicht erwähnte Verbesserungen 
zur gleichmäßigeren Ausnutzung der Heizfläche ge
lenkt, die den Vorzug besitzen, sich leicht auch an 
einem schon längeie Zeit im Betrieb befindlichen 
Winderhitzer anbringen zu lassen, und die sich im 
Hochofenbetrieb der Eheinischen Stahlwerke besten« 
bewährt haben.

Um eine gleichmäßige, möglichst breite Flammen
bildung auf den ganzen Brennschacht zu erzeugen, 
werden zwischen Gas- und Lufteintritt fünf oder 
sechs i—i- oder besser I-E isen  N.P. 20 bis 24 sym
metrisch zur kleineren Achse des elliptischen Schacht* 
querschnittes im Abstand von je 20 cm z u  einem 
Brennrost eingesetzt. Die Anzahl der Koststäbe 
richtet sich nach den Abmessungen des Winderhitzers; 
für den wohl meist anzutreffenden Durchmesser von 
7 m genügen im allgemeinen sechs Stück; in den beiden 
Ecken läßt man gern etwas mehr Kaum, um dort

») St. u. E. 1917, 22. Nov., S. 1065/9.

einen stärkeren Zug und entsprechende Flammen
ablenkung zu erzielen. Die flach eingebauten Stäbe 
werden ausgemauert und zwei bis drei Lagen feuer
fester Steine daraufgesetzt, so daß die oberste Schicht 
ungefähr mit der Unterkante der Lufteinströmungs
öffnungen abschneidet. Dieser Brennrost dürfte sich 
auch besonders bei kleineren Winderhitzern als Vor
kehrung empfehlen, um  zu verhindern, daß bei 
weitgehend gereinigten Gasen die Zündung ver
schleppt und in der Kuppel eine zu hohe Temperatur 
erzeugt wird.

f Bei einer üblichen Höhe der Winderhitzer von 
30 m und mehr wächst naturgem äß das Bestreben 
der Brenngase, wieder nach der Mitte des Schacht
querschnittes hin zu wirbeln. Als weitere Gegen
maßregel wird deshalb die nach der Gitterseite zu 
gelegene Schachtwand zu einer etwa 1,2 m  hohen 
Feuerbrücke ausgebaut. Diese Brücke ist in der 
untersten Steinlage 50 cm an beiden Seiten von der 
Kuppelwand weggerückt und verjüngt sich nach 
oben bis zu einer Breite von 1,5 m. Durch die auf 
diese Weise stärker auftretende Seitenwirkung des 
Kaminzuges vor der Feuerbrücke werden die Brenn
gase in die Breite gezogen und gleichmäßig den 
Kanälen des ganzen Gitterquerschnittes zugeführt. 
Die Abmessungen der Brücke müssen bei kleineren 
Winderhitzern natürlich geändert werden; eine Höhe 
von 1,5 m, wie sie bei den ersten Versuchen üblich 
war, erwies sich als zu groß, das Kuppelmauerwerk 
über dem Brennschacht war nach jeder Eeise stärker 
angegriffen.

Durch Brennrost und Feuerbrücke bei gleich
zeitig sorgfältiger Kegelung von Verbrennungsluft
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Zahlontafel 2. E in f l u ß  d e r  W ä r m o b o h a n d lu n g  a u f  d ie  K o h lo n s to f f o r m
in  G u ß e is o n .

Probe
N r.

Geb. O 
%

G raph it
%

Gas,-0
%

Sl
%

Mn
%

S
%

P

%
Bem erkungen

I 1
2
3
4

0 ,5 0
0 ,5 0
0 ,4 7
0 ,4 4

3 ,3 5
3 ,5 1
3 ,1 7
3 ,0 8

3 ,8 5
4 ,0 1
3 ,6 4
3 ,5 2

1 .8 7  
1 ,7 9
1 .8 7  
1 ,8 9

0 ,8 3
0 ,7 4
0 ,7 8
0 ,4 4

0 ,0 0 5
0 ,0 0 5
0 ,0 0 5
0 ,0 5 0

0 ,0 1 6
0 ,1 0 6
0 ,4 3
0 ,8 5

|  Ausgangsm atona l.

I I  1
2

3
4

—
3 ,7 2
3 ,6 2
3 ,3 3
3 ,2 9

3 ,8 5
4 ,0 1
3 ,6 4
3 ,5 2

1 2  s t  lang auf 7 5 0  0 e rh itz t 
[u n d  in W asser abgeschreckt.

I I I  1
2

3
4

—

3 ,8 5
3 ,9 6
3 ,6 1
3 ,5 3

3 ,8 5
4 ,0 1
3 ,6 4
3 ,5 2

N icht bestim m t. 1 4  s t  lang auf 7 5 0  0 e rh itz t 
[ und in  W assor abgeschrockt.

IV  1
2

3
4

—
3 ,7 3
3 ,6 3
3 .5 0
3 .5 1

3 ,8 5
4 ,0 1
3 ,6 4
3 ,5 2

1 2  s t  lang auf 9 0 0  0 e rh itz t 
[ und in W asser abgosehreckt.

Zahlontafel 3. E in f l u ß  e in e r  v e r s c h i e d e n  l a n g e n  E r h i t z u n g  v o n  900 b is  
950° a u f  d ie  K o h lo n s to f f o r m  in  G r a u g u ß .

Probe
D auer 

der E r
hitzung 

min

Geb. 0

%

G raphit

%

G es.-0

%

Si

%

Mn

%

S

%

P

%

A u s g a n g s m a t o r i a l  . __ 0 ,3 8 2 ,9 1 3 ,3 0 2 ,3 9 0 ,6 4 — 1 ,1 9
N r .  1 ............................ 5 — 2 ,6 9

9 1 5 — 2 ,3 1
„ 3  . . . . . . 30 — 1 ,6 4 3 ,3 8 — — — 1 ,1 5
„ 4 ............................. 4 5 — 2 ,6 6 — — — — 1 ,1 3

schien die ganze Mutterlauge 
von G raphitplättchen bzw. 
zahlreichen kleinen Löchern 
durchsetzt. Das Kleingefügo 
der in Zahlentafel 3 auf- 
geführton warmbehandelten 
Proben schien austenitisch zu 
sein, im übrigen zeigten dieso 
Proben eine ausgesprochene 
Vergrößerung der G raphit
lamellen. Höchstwahrschein
lich ist dieses Wachsen des 
Graphits und die Bildung von 
Löchern an diesen Stellen 
m it der W iederabsorption 
des freien Kohlenstoffs ver
bunden. Die an bestimmten 
Stellen, an den äußersten 
Punkten der Innenfläche ge
rissener Kolbenköpfe beob
achtete gleiche Gofügebe- 
schaffenheit wird vermutlich 
m it der gleichen Erschoinung 
Zusammenhängen und weist 
darauf bin, daß in dieser 
äußeren Zone eine viel höhere 
Tem peratur herrscht. In allen 

warmbehandelten Proben 
sqhien die wurmartige Form 
des Graphits giößer und 
auch dicker geworden zu sein.
Unzweifelhaft wird das der 
Tem peratur ausgesetzte Guß
eisen durch diesen Umstand 
geschwächt und neigt leich
ter zum Bruch. Das Eisen 
wird durch dieso innere 
Veränderung, die nur in 
einem Teile des Kolbenkop
fes''auf t r it t ,  beträchtlich an 
Festigkeit verlieren, und es werden durch die durch ge
nannte Veränderungen unzweifelhaft hervorgerufenen 
inneren Volumenänderungen innere Spannungen auftreten.

D a erfahrungsgemäß ein Kolbonmaterial m it niedri
gem Phosphorgehalt längere Lobonsdauer aufweist als 
hochphosphorhaltiges Material, die vorliegenden Versuche 
teilweise aber an phosphorroiehem Grauguß ausgefülrrt 
wurden, stellt H urst weitere Untersuchungen über den 
Einfluß eines verschieden hohen Phosphorgehaltes auf 
die Ergebnisse vorliegender Untersuchungen in Aussicht.

In  dor dem Vortrage sich anschließenden Aussprache 
führt C a rp e n te r  aus, daß seiner Meinung nach die H au p t
ursache der Rißbildung bei hoohphosphorhaltigom Dioscl-

motor-Kolbonmaterial auf wirkliches Schmelzen des 
Materiales zurückgeführt worden müsse. Dor Schm elz
punkt des Phosphidoutektikuins betrage 953 0 und nach 
H urst könnten im Kolbenkopf Tem peraturen von w e
nigstens 900 bis 950 0 auftreten. ^  Sladder.

G. C h a rp y  und A. C o rn u  T h é n a r d  berichteten
über

Neue Versuche mit Schlagproben1).
(Fortse tzung f 01 vt.)

t) Dieser Gegenstand ist .schon in St. u. E. 1918, 
7. März, S. 197/8 behandelt worden.

P a t e n t b e r i c h t .

D eu tsch e  P a te n ta n m e ld u n g en 1).
11. März 1918.

Kl. 7 b, Gr. 10, M 51 746. Verfahren zur Herstellung 
von T- und Kreuzstücken für Rohrverbindungen durch 
Verjüngen dev Enden eines rohrförmigen Werkstückes. 
Clayton Mark, Lake Forest, Grafseh. Lake, S taat Jllinois, 
V. St. A.

14. März 1918.
Kl. lb ,  Gr. 1, M 62 003. Vorrichtung zum m agneti

schen Ausscheiden von Metallen und metallhaltigen Stoffen 
ne« Flüssigkeiten und Gemengen m ittels eines magneti
schen Drehfcldes; Zus. z. P a t. 297 585. G ustav W. Meyer, 
Zwickau i. Sa.

1) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an während zweier Monate für jederm ann zur Einsicht und 
Einsnrueherhebung im Paten tam te zu B e r l in  aus.

Kl. 48c, Gr. 1, M 60 367. Verfahren zur Entfernung 
des Emails von emaillierten Gegenständen. Ju l. Marx, 
Haan, R hld.. P ü tt.

D e u tsc h e  G eb rau ch sm u stere in tragu n gen .

11. März 1918.
K l. 10b, Nr. 676 673. B rikett aus Kohlen-Koksstaub 

und  Lohe. Peter Scheer, Deutschoth i. Lotlir.
Kl. 24a, Nr. 676 740. Kettenrostkoksfeuerung. 

Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkesselwerke Akt.-Ges., 
Oberhausen, Rhld.

Kl. 49b, Nr. 676 662. Schere zum Schneiden von 
Profileisen. Otto Schulz, Ostrau i. S.

Kl. 49f, Nr. 676 682. Vorrichtung zur Herstellung 
einer elektrischen Schweißnaht. Carl Hübscher, Berlin, 
Wilhelms tr. 28.

X II. 38
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D e u tsc h e  R eich sp a ten te .
Kl. 10 a, Nr. 299914, 

vom 6. Juni 1914. W il
h e lm  S c h ö n d e lin g  in  
E s so n , R u h r .  Vorrich
tung zum Oeffnen und 
Schließen von Ofentüren.

Die Koksofentür n 
wird in einem leicht lös
baren Scharnier zur Seite 
geschwenkt, dessen einer 
Teil an der T ür und dessen 
anderer Teil heb- und 
senkbar an einem F ahr
gestell b, beispielsweise 
der Koksausdrückmaschi- 
no, angebracht ist. Das 
Anheben der T ür wird 
hierbei durch einen zu
gleich den oberen Dren- 
bolzcn bildenden S tift o 
durch das H andrad d be
wirkt. D er untere Schar
nierteil e der Tür legt 
sich m it einem offenen 
Auge gegen einen in dem 
Arm f sitzenden Bolzen g. 

Arm f und h  sind am Gestell b  drehbar angelenkt.
Kl. 19 a, Nr. 300 213, vom 13. April 1915. F r e ih e r r  

A n to n  H e lm io h  o p  to n  N o o r t  in  U t r e c h t .  Ver
fahren zur Herstellung einer Schienenstoßverbindung mittels 
Kopflasche.

Das Verfahren bezweckt, die Sicherheit des Schienen
stoßes zu vergrößern und jede Stufenbildung am Schienen
stoß zu verhüten. Es besteht darin , daß die am K opf 
etwa bis zur H älfte der Kopfhöho ausgeklinkten, durch 
nioht zurückfedomdes Hochbiegen oder passendes Zu
schneiden nach oben abgeschrägten Schienenenden durch 
eine äußere K ra ft federnd bis in die Normallago der 
Schiene niedergebogen werden. H ierauf werden die 
Laschen, während die äußere K ra ft weiter wirkt, angelegt 
und festgeschraubt, und schließlich die äußere K raft 
en tfern t.

Kl. 24 e, Nr. 300 451,
vom 11. Septem ber

1915. F r ie d r ic h  
F u c h s  in  W ill ie h  
b. C re fe ld . Gasum- 
steuerungsventil m it 
drehbarem Rohrkrüm- 
mer und oberem und un
terem Wasserverschluß 
fü r  Regenerativöfen. 

Das Um steuern des 
Gasventils erfolgt 

durch einen heb- und 
senkbaren und m it 
einer innen liegenden 
W assertasse versehe
nen drehbaren R ohr
krüm mer a , der W as
serablauf c derinneren 
Tasse b befindet siett 
in  der Schwenkachse 

dos Krümmers. Beim Anheben des Krüm m ers tauch t 
das Gaszuführungsrohr d  in die W assertasse b  ein.

Kl. 12 e, Nr. 300 589, vom 6. Februar 1916. St.-^Ug. 
C a r l  F a b ia n  R ic h e r t  v o n  K o c h  in  B e r lin .  Ver
fahren zur Ausscheidung von Schicebekörpem aus Oasen 
auf elektromechanischem Wege.

Das zu reinigende Gas wird m it einem Sprühregen 
elektrisch geladener Stoffteilchon, z. B. W asser, Oel, 
S taub aus Quarz, Magnesia, Kohlenstoff, behandelt.

Zweckmäßig wird es mehreren solcher Sprühregen vo» 
entgegengesetzter Po laritä t ausgesetzt. H andelt es siet 
um säureführende Gase, so können solohe Stoffe gewählt 
werden, dio m it den aus dem Gase auszuscheidenden 
Körpern in chemische R eaktion treten,

Kl. 18 b, Nr. 300 415, vom 14. März 1914. Johannes 
M a e rz  in  B r o s la u - K r ie te r n .  Regencrativflammfen.

Der Ofen ist in bekann
te r  Weise m it unterer 
oder seitlicher Luftzufüh
rung und entfembarem 
Gaskanal versehen. Er
findungsgemäß ist der 
schräg nach unten ge
richtete Teil a  des Gas
kanals anhebbar. Es soll 
h ierdurch ein freier 
Durchgang zwischen der 

bleibenden hochgeführten 
Teil b des Gaskanals geschaffen werden.

Kl. 12 e, Nr. 300 512, vom 17. August 1916. K. & Th. 
M ö lle r ,  G. m. b. H. in  B ra c k w e d e , W e s tf .  Einrich
tung zur Staubabscheidung aus L u ft und Gasen.

Die Staubabscheidung erfolgt in bekannter Weise 
in m it R ingen o. dgl. gefüllten Räum en durch aus

gedehnte Flächenberührung. 
Erfindungsgem äß sind die 
m it den Ringen angefüllten 
Filterräum e in  Form von 
W änden a  und b am Ein
laß und Auslaß der Staub
abscheidungskammer c vor
gesehen. Bei dieser An

ordnung kann de r sich ablagernde S taub in der Kam
m er c zu Boden sinken und durch die Tür d entfernt 
worden. D ie Staubabscheidung wird in der Kammer o 
noch durch Führungswände e befördert, wodurch der 
Gasstrom  gezwungen wird, sich in der Kammer c zu
nächst in horizontaler R ichtung zu bewegen.

Kl. 10a, N r.300577, vom 11. Juni 
' 1910. Zusatz zu Nr. 2 7 3  606; vgl. 

St. u. E. 1914, S. 1500. Dr. Peter 
v o n  d e r  F o r s t  in  L in t f o r t ,  Kr. 
M örs. Verfahren und Vorrichtung 
zur Beschickung von sclbstdichtewkn 
Koksojcntüren.

Dio zum Abdicbten der Koks- 
Ofentüren b dienende Koksasche 
wird aus einem Koksofenturm in ein 
Beschickungsgefäß a eingefüllt, das 
m ittels Führungsrolle c auf einer 
Schiene d  rund  um die Ofenbatterie 

herum  bewegt werden k a u i. Bei Niederlegen der Schnauze e 
rin n t dio Koksasche in den zur Abdichtung dienenden 
H ohlraum  um die Koksofentür.

Kl. 24 e, Nr. 300 590, vom 15. Mai 1915. Georgs- 
M a r ie n -B e rg w e rk s -  u n d  H ü t t e n - V e r e in ,  Akt.-Ges. 
in  O s n a b rü c k . Verfahren zur Verhinderung von St‘ 
triebsstörungen bei Gaserzeugern m it Abführung flüs-ugtf 
Schlacke.

Das vorzeitige Abkühlen und E rstarren  der Schlacke 
wird durch dio dauernde oder zeitweilige Zugabe von 
Eisen verhindert. Das Eisen schmilzt im oberen heißere“ 
Teile des Gaserzeugers, gelangt infolge seiner Schwere 
und Dünnflüssigkeit schnell nach un ten  und überträgt 
so viel W ärme auf die Schlaoke, daß diese n ieht ciufriert.

Kl. 10 a , Nr. 300 895, vom 5. Ju n i 1915. Berlin- 
A n h a l t i s o h e  M a s o h in e n b a u -A o t.-G e s .  in  Berlin. 
Kokslöschbehälter m it durchbrochenem Einsatz.

Der der Abnutzung besonders sta rk  ausgesetz 
E insatzkörper des Kokslöschbehälters besteht aus Kos • 
Stäben, die zweckmäßig auswechselbar an  den Wandungen 
des Löschbehälters angebracht sind.
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S t a t i s t i s c h e s .

Roheisen- und Stahlerzeu
gung der Welt in den Jahren 

1913 bis 19161).
Dem „S tatistical Roport 

of the Iron, Steel and Allied 
T rades Federation for 1916“, 
herausgegeben von G. C. 
D io y d , dem Geschäftsführer 
des Iron and Steel Institu te , 
entnehm en wir die neben
stehende Zusammenstellung 
über die Roheisen- und Stahl
erzeugung der W elt in den 
Kriegsjahren 1914 bis 1916, 
verglichen m it den Zahlen 
des letzten Friedensjahres.

1.1 R  o h e is e n .

1915,t) Vgl. St. u. E.
11. Febr., S. 179.

3) Jn  der Quelle ist bei 
den einzelnen Ländern nicht 
zwischen metrischen t  und 
long tons zu 1016 kg untor- 
achiedcn. W ir haben uns be
m üht, die Mengen m it Hilfe 
anderer S tatistiken überein
stim m end in  metrischen t  an
zugeben; ein Teil der Zahlen 
i s t  dementsprechend umge
rechnet worden.

3) W ir richten uns ledig
lich nach der Quelle, ohne 
unsererseits zu den Zahlen 
Stellung zu nehmen oder 
deren Zuverlässigkeit zu ge
währleisten.

*) Die im M onat De
zem ber erzeugte Menge is t 
nur schätzungsweise einbe
griffen.

*) Oesterreich ohne U n
garn .

*) Erstes H albjahr 1914.
’) Angaben fehlen.

Die Kleinbahnen in Preußen1).
Die Z a h l  der vorhande

nen oder wenigstens ge
nehmigten Kleinbahnen, die 
selbständige Unternehmungen bilden, belief sieh am 
31. März 1917 in Preußen auf 332 gegen 331 im Vorjahre.

Die S tr e c k e n lä n g e  der Bahnen betrug Ende März 
1917 11 175,17 km gegenüber 11 098,24 km am Schlüsse 
des vorigen Berichtsjahres. Die Steigerung beläuft sieh 
■also auf 76,93 km oder 0,69 %. Von den im B etracht 
kommenden 332 Bahnen befanden sich am 31. März 
1917 320 m it 10 780,SS km Streckenlänge im Betrieb. 
Dazu kamen noch 271,66 km Teilstrecken preußischer 
Unternehmungen, die auf andere B undesstaaten über
greifen, so daß die gesamte Streckenlänge der im Betriebe 
befindlichen preußischen Kleinbahnen 11052,54 km be
trug. Bezüglich der S p u rw e i te  der Kleinbahnen sei 
auf die nachstehende Zahlentafel verwiesen:

Name des Lande3

MeDge des erblasenen Roheisens

1913
f )

1914
t* )

1915
f >

1918
t * l

Vereinigte S taaten  . 
D eutschland einschl.

31 461 610 23 715 560 30 394 872 40 065 754

Luxem burg3) . . . 
G roßbritannien  und

19 291 920 14 391 611 11 789 931 13 259 000* )

I r l a n d ....................... 10 424 480 9 046 553 8 934 358 9 192 751
F ra n k re ic h .................. 5 311316 - ’) - 7> - 7)
R u ß la n d ....................... 4 557 000 4 257 000 3 649 000 - 7)
O esterreich-U ngarn3 ) 2 380 864 1 988 000 1 570 736») 1 969 124*)
B e lg i e n ....................... 2 484 690 1 233 410») — —
K a n a d a ....................... 1 031 360 717 268 838 627 1 086 654
S c h w e d e n .................. 730 257 639 718 760 701 - 7)
S p a n ie n ....................... 424 774 382 044 439 835 - 7)
I ta l ie n ............................
Indien und  A u stra 

426 755 385 340 372 909 454 923

lien .............................. 47 308 314 834 382 367 401 917
Alle übrigen L änder - 7) - 7)

Insgesam t 78 572 334 57 071 338 59 133 336 •

2. S t a h l  (Flußeisen).

Menge de# erzeugten Pinßeisen3

Karne des Landes
1913
t ’ )

1914
t*>

1915
f )

1916
t*>

Vereinigte S taa ten  . 
D eutsch land  einschl.

32 838 764 24 593 576 32 665 453 43 458 059

Luxem burg3) . . . 
G roßbritann ien  und

18 958 819 14 973 106 13 258 054 16 035 000‘)

I r l a n d ....................... 7 786 498 7 960 475 8 686 815 9 393 384
F ra n k re ic h .................. 4 635 166 - 7) - 7) - 7>
R u ß la n d ....................... 4 837 000 4 732 000 4 900 000 —7)
Oesterreich- Ungarn3) 2 625 879 2 160 239 2 674 197 3 374 000
B e l g i e n ....................... 2 466 630 - ’) — —
K a n a d a ....................... 1 059 183 755 246 927 359 1 307 093
S c h w e d e n .................. 590 887 507 332 600 418 - 7)
S p a n ie n ....................... 241 995 382 044 387 314 - 7)
I ta l ie n ............................
Indien  und A u stra 

933 500 911 000 1 009 240 _ 7 )

lien ....................... .... — 92 479 168 478 238 853
Alle übrigen L änder —7) - 7) —’) — •>

Insgesam t 76 974 321 57 067 497 65 277 328 •

Die Verteilung der nebenbahnähnlichen Kleinbahnen 
nach ihrem B e tr ie b s z w e c k  zeigt folgende Zahlentafel:

Betriebszweck
1915 1916

Zabi der 
Bahnen %

Zahl der 
Bahnen %

Personenbeförderung 3 0,9 3 0.9
Güterbeförderung . 25 7,6 25 7,5
Personen- und G üter

beförderung . . . 303 91,5 304 91,6

Spurweite

m

1615 1916

Zahl der 
B a h le n %

Zahl der 
Bahnen %

1,435 209 63,1 209 63,0
1,000 45 13,6 45 13,6
0,750 39 11,8 40 12,0
0,600 9 2,7 9 2,7

gemischt 20 6,1 20 6,0
abweichend 9 2,7 9 2,7

Das A n la g e k a p i ta l  säm tlicher genehmigten neben
bahnähnlichen Kleinbahnen belief sich am 31. März 1917 
auf 744 201976 Jt gegen 733 054 076 - f t  im Vorjahre, 
h a t sich also um  11 147 900 . f t  vermehrt.

Ueber Betriebsleistungen, Verkehr und Verzinsung 
des Anlagekapitals sind für 1916 keine Angaben gemacht.

3) Nach der Zeitschrift für Kleinbahnen 1918, Febr.,
S. 53/7. — Vgl. S t. u. E. 1917, 22. März, S. 294. Eine 
vollständige S ta tistik  der Kleinbahnen im D e u ts c h e n
R e ic h e  ist für das Ja h r 1916 nicht aufgestellt worden;
sie erstreckte sich nur auf die p r e u ß is c h e n  Bahnen,
und zwar m it starken Einschränkungen.
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W i r t s c h a f t l i c h e  R u n d s c h a u .

D ie  b ergw irtsch aftlich en  V er h ä ltn isse  d es  sü d r u ss isc h e n  E ise n e r z g e b ie te s  
im J a h re  1912, b e so n d e r s  in K r iw o i-R o g  und K ertsch .

Die Erzlager von Kriwoi-Rog und Kertsch gehören 
zu den reichsten Rußlands, an dessen Gesam tausbeute 
sie im Jah re  1912 m it "0,3 %  teilnahm cn. Der Friedens
schluß m it der Ukraine ermöglicht uns, m it den dor
tigen auch für unsere H eim at ehemals so wichtigen 
Eisenerzbergwerken in Beziehung zu treten , so daß die 
folgenden näheren Angaben1) gerade je tz t von W ert sein 
dürften.

B r z f ö rd e r u n g  u n d  Z a h l  d e r  A r b e i te r .  —  Im  
Jah re  1912 betrug die Gesam tausbeute der s ü d r u s s i 
s c h e n  Eisenerzbergwerke rd . ü,772 Millionen t  Eisenerz1). 
Sie übe tra f die des Jahres 1911 m it 5,019 Millionen t  
um 1 5% . Hierbei nahm das Gebiet von K r iw o i-R o g  
m it rd . 5,3 Millionen t  nicht nur die erste Stelle in Süd
rußland, sondern auch im ganzen S taate  ein. Gegenüber 
dem Jah re  1911 vergrößerte es seine Ausbeute um rd. 
637 000 t  oder 13,5 %. Die Eisenerzvorräte auf den dor
tigen Lagern und Gruben betrugen am 1. Jan u a r 1912 
rd . 471 000 t ,  Ende 1912 sanken sie auf 423 000 t. — 
Gleichfalls im Jah re  1912 liefeite das Gebiet von K e r t s c h  
rd . 414 000 t. gegen 298 000 t  im Jah re  zuvor, vergrößerte 
also seine Ausbeute um 38,6 % . Die in den Lagern auf- 
gestapeden Erzvorriite betrugen Ende 1912 nur 6552 t. 
Somit wurde nahezu die gesamte Eisenerzausbeute des 
Gebietes yon K ertsch auf den M arkt gebracht. (Abnehmer 
waren die Société Métallurgique de Taganrog und die 
Société do la Providence Russe.) —  Das Eisenerzgebiet 
am D o n e z  sowie das Eisenerzgebiet von K o r s a k -  
M o g ila  h a tten  1912 keinerlei G rubentätigkeit aufzu
weisen. E ine Uebersicht über die Erzausbeuto der 
Aktienunternehm ungen und die der Einzelbesitzer in deu 
beiden zuerst genannten Erzgebieten ergibt folgendes Bild:

Bezirk

E rzausbeute 
im Jah re  

1912 

t

D aru n te r von O rnben d e r

A kttenuoter-
neum uogen

t

Binzel-
besitzer

t

Kriwoi-Rog . . . 
K e r t s c h ..................

5  3 5 8  5 0 9  
4 1 3  0 8 4

4  6 2 3  7 8 4  
4 1 3  0 8 4

7 3 4  7 2 5

Insgesamt
Verhältniszahl

5  7 71  5 9 3  

1 0 0  %
5  0 3 6  8 6 8  

8 7 ,2 7  %

7 3 4  7 2 5
1 •> 7 't  0 /*-> <•> /o

Alle Eisenerzgruben Südrußlands beschäftigten im 
Jah re  1913 19 045 Arbeiter, darun ter 5670 H ilfskräfte.

E r z a u s f u h r .  — Die E is e n e r z a u s f u h r  S ü d r u ß 
la n d s  gestaltete  sich wie folgt:

Im  Jah re  1912 stieg som it die Eisenerzausfuhr Süd
rußlands gegenüber 1911 um rd . 695 000 t ,  wobei Kriwoi- 
Rog die erste Stelle einnahm. K ertsch führte 18 182 t 
und das Donez-Gebiet 3931 t  aus. Das Gebiet von Kor- 
sak-Mogila ha tte  keinerlei Ausfuhr aufzuweisen. — Auf 
dem L a n d w e g e  erhielten die E is e n w e rk e  S ü d ru ß 
la n d s  im Jah re  1912 rd . 4 507 000 t  Eisenerz oder 
507 000 t  m ehr als im voraufgegangenen Jahre. Auf dem 
W a s se rw e g e  fü h lte  K ertsch im letzten der beiden Jahre 
385 000 t  aus, 1911 dagegen nur 335 000 t. Somit lieferten 
die südrussischen Erzlager den südrussischen Betrieben 
im Jah re  1912 insgesamt 4 895 000 t  Eisenerz, erzielten 
also gegenüber 1911 einen Zuwachs von 23 ,5% . — Von 
den B e tr ie b e n  a u ß e r h a lb  S ü d r u ß la ’n d s  sind als 
anderweitige Abnehmer hauptsächlich die des König
reiches P o le n  zu nennen. Die Ausfuhr dorthin vergrößerte 
sich gegenüber 1911 um  116 000 t ;  denn sie betrug 1912 
1(1. 509 000 t ,  1911 dagegen nur 393 000 t. — 1912 fiel 
die A u s lu h r  an Eisenerzen aus K r iw o i-R o g  um 32,2 %■ 
wobei ausschließlich die Ausfuhr über Nikoiajew-Hafen 
betroffen w urde; sie belief sich im genannten Jahre 
auf rd . 330 000 t  gegenüber 633 000 t  im Jah re  1911.

D a s  G e b ie t  v o n  K r iw o i-R o g .
Von den besprochenen Gebieten h a t aas von Kriwoi- 

Rog die bedeutendste Eisenindustrie. Im  Jah re  1S97 
nahm iliro Gesam tausbeute die erste Stelle ein. Das 
Gebiet erstreckt sich über Teile der Kreise Werchncd- 
njeprowsk (Gouvernement Jekaterinoslaw), Chersson und 
Alexandrow (Gouvernem ent Chersson) und ha t 86 Erz
gruben aufzuweisen, die 43 verschiedenen Unternehmungen 
angehören. Die einzelnen Gruben sind hauptsächlich 
im Besitze russischer Aktiengesellschaften; inwieweit 
ausländisches Geld die Unternehm ungen fördert, läßt Rieh 
zurzeit nicht, festuteilen. 1C12 wa:en von den 86 Gruben 
nur 47 im Betriebe. Das zu ihnen gehörige Gelände um
faßte 4906,64 ha eigenen und 9438,49 ha gepachteten 
Landes. Die Pach t betrug 0,25 bis 2,75 Kopeken1) f. d. Pud

*) Nach einem im Jah re  1913 in Charkow in russischer
Sprache erschienenên Berichte des „B ureau Statistique
du Conseil du Congrès m inier e t m étallurgique de la
Russ e méridionale“.

») Vgl. St. u. E. 1913, 18. Sept., S. 1581/2; 1914,
8. Ja n ., S. 71.

8) N ur das auf dem L an d w eg e  ausgeführte Erz.
4) 1 Kopeke == 21,6 Pf., ohne Berücksichtigung des 

jeweiligen Kurses.

Im

Jahre
Bra des Gebietes

Geaamt-

ausfuhr

t

Davon entfie len au f

SUdrussIsche
Hochofen-

werke

H ochofen
werke des 

Übrigen SUd- 
rußlanda

Stahlwerke 
und sonstige 

H ü tte n 
werke

Gesamt- 

ausfubr ins 

Ausland

und zwar

Uber die 
westliche 
Landeà- 
grenze

Uber Nlko* 
la jew- 
Hafen

K riw oi-R og . . . 4 941 879 3 620 0SS 393 120 28 344 899 727 266 487 633 240
1911 K ertsch8) . . . . 3 449 3 449 — — — — —

D onez-G ebiet . . 2 930 1 22S — 1 702 — — —
K orsak-M ogila . . — — — __ —

Insgesam t 4 948 258 3 625 365 39 312$ 30 046 899 727 266 487 633 240

K riw oi-R og . . . 5 615 075 4 478 620 508 820 17 441 610 194 279 930 330 264
1919 K ertsch8) . . . . 21 693 21 680 — 13 — — —

Donez-G ebiet . . 6 909 6 909 __ __ _ __ —
K orsak-M ogila . . — — — — —

Insgesam t 5 643 677 4 507 209 508 820 17 454 610 194 279 930 330 264
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(16,38 kg) Eisenerz. 138,97 h a  waren durch Tagebau 
freigclegt, während sich der Tiefbau auf 72,35 ha erstreckte. 
Die größte im dortigen Bergbau erreichte Tiefe betrug
234,3 m. Die Mächtigkeit der Erzlager schwankte zwischen 
0,53 m und 110,76 m. Der m utmaßlich in dem Grubenge
lände anstehendo Erzvorrat wird auf etwa 72,8 Millionen t  
geschützt. Nach den Vorräten der benachbarten Gruben 
und gleichartiger Lager kann die gesamte Erzmengo des 
Gebietes von Kriwoi-Rog auf 195,492 Millionen t  veran
schlagt werden. Hervorgehoben sei, daß sieh auf diesem 
Gebiete zwischen den einzelnen Gruben sowie nördlich 
und südlich der Lager Gelände befinden, deren U nter
suchung bisher unterblieben ist.

Im Jah re  1912 betrug die F ö r d e ru n g  der Gruben 
von Kriwoi-Rog rd. 5 359 000 t .  Gegenüber 1911 ver
größerte sich die Förderung dieser Unternehmungen um 
637 000 t  oder 13,5% . Die A u s fu h r  von 5 615 000 t  
übeitraf die des Jahres 1911 um 673 000 t  oder 13,6% . 
Die gesteigerte Erzfördenmg war lediglich auf die große 
Nachfrage der heimischen Hüttenw erke zurückzuführen. 
Am 1. Jan u a r 1912 betrugen die Eisenerzvorräto auf den 
Lagern der Gruben 471 000 t ;  Endo 1912 sanken sie auf 
423 000 t.

T e c h n is c h e  E in r ic h tu n g e n  d e r  G ru b e n . In s
gesam t hatten  alle Gruben 60,5 km Eisenbahngleise m it 
14 Lokomotiven aufzuweisen. Die Zahl der Dam pf
elevatoren betrug 74, die der elektrischen Elevatoren 40 
und die der Pferdeelevatoren ebenfalls 40. Ferner waren 
196 Dampfkessel m it ru  d  7518 qm Heizfläche, 
115 Dampfmaschinen m it 6532 PS, 30 elektrische Ma

schinen (mit 3279 KW ) und 9 Gasmaschinen m it 
1563 PS  vorhanden; daneben wurden 377 Pferde ge-

United States Steel Corporation. — Nach dem neuesten 
Ausweise des nordamerikanischen Stahltrustcs belief sich 
der ihm vorliegende A u f t r a g s b e s ta n d  zu  E n d e  F e 
b r u a r  1918 auf rd. 9 436 600 t  (zu 1000 kg) gegen rd. 
9  629 61)0 t  zu Ende Jan u ar 191S1) und 11 761 924 t zu 
E nde  Februar 1917. Wie hoch sich die jeweils gebuchten 
Auftragsmengen am Monatsschlusse während der letzten 
drei Jahre  bezifferten, zeigt die nachfolgende Zusammen
stellung:

191G 1917 191S

t t t
31. Jan u ar . . 8 049 531 11 057 639 9 629 600s)
28. Februar . . 8 706 069 11761 924 9 436 6002)
31. März . . . 9 480 297 11 899 030 —
30. April . . . 9 986 824 12 378 012 —

31. Mai . . . . 10 096 803 12 076 776 —
30. Ju n i . . . 9 794 705 11 565 420 —
31. Ju li .  . . . 9 747 089 11017 671 —

31. August . . 9814 923 10 573 562 —

30. Septem ber. 9 574 945 9990 813 —
31. Oktober . . 10 175 504 9 153 831 —
30. November . 11 235 479 9 039 400s) —
31. Dezember . 11 732 043 9 532 100*) —

D ie steigenden Auftragsziffern, die in den beiden vorher
gehenden Monaten auf fortgesetzt sinkende Zahlen ge
folgt waren, haben also im Februar wieder einer rück
läufigen Bewegung P latz machen müssen, die indessen 
nicht so wesentlich ist, um weitgehende Rückschlüsse 
au f die Verhältnisse des nordamerikanischen Eisenmarkles 
zu erlauben. Der Auftragsbestand zu Ende Februar 
entspricht ungefähr der Auftragsmenge, die der S tahl
tru s t Ende September 1916 gebucht ha tte . Von da ab 
.stiegen die Ziffern fast unausgesetzt bis Ende April 1917, 
und erst der Monat Mai 1917 zeigte wieder ein geringes 
Nachlassen der Bewegung, die dann im November 1917 
ihien tiefsten S tand seit Februar 1915 erreichte.

Eisenhüttenwerk Thale, Aktiengesellschaft, Thale am 
Harz. —  Wie der Vorstand berichtet, hielt in dem am 
31. Dezember 1917 abgelaufenen Rechnungsjahre die 

.gute Beschäftigung, m it der das W'crk in das Berichtsjahr

i) Vgl. St. u. E. 1918, 21. Febr., S. 163.
5) Abgerundete Ziffern.

halten. Am 1. Jan u a r 1913 arbeiteten auf den Betiieben 
13 115 Arbeitor und 5481 Hilfsarbeiter.

D a s  G e b ie t  v o n  K o r ts c h .
Das Gebiet liegt im Theodosisehen Kieise des Tauri

schen Gouvernements. Von den drei Aktiengesellschaften 
gehörenden drei Erzgruben des Bezirkes arneiteten 1912 
nur zwei. Das Gelände der Erzgruben um faßte 4152,9 ha. 
Die Pacht betrug 1/4 bis l /s Kopeke1) f. d. Pud (16,38 kg). 
Durch Tagebau waren 23,98 ha aufgeschlossen. Die größte 
Tiefe, in der gearbeitet wurde, betrug 19,17 m, die m ittlere 
M ächtigkeit der Deckschicht 5,3 bis 8,5 m. Die M ächtigkeit 
der Erzschichten schwankte zwischen 6,3 und 10,6 m.

Die F ö rd e ru n g  der Gruben betrug im Jah re  1912 
rd . 413 000 t  Eisenerz. Sie übertraf die des Jahres 1911 
um 115 000 t. Die A u s fu h r  erreichte 407 000 t.

T e c h n is c h e  E in r ic h tu n g e n  d e r  G ru b e n . Es 
waren vorhanden 17,7 km Eisenbahngleise m it 12 "Loko
motiven, 0,7 km Drahtseilbahnen, 16 Dampfkessel (mit 
570 PS), 1 elektrische Maschine (von 15 KW ) und 1 Motor. 
Die Zahl der beschäftigten Arbeiter erreichte 449 Mann.

P re is e  f ü r  E is e n e rz  von  K riw o i-R o g .
E nde 1912 betrug der Erzpreis frei Station 7 1 bis 

8 Kopeken1) f. d. Pud (16,38 kg) m it 6 2 %  Eisengehalt, 
7 bis 7% Kopeken für das Pud m it 60 %  Ehengeha t ,  
und 654 bis 7 Kopeken f. d. Pud m it 58 %  Eisengehalt. 
Ende 1912 zahlte man bereits 9 Kopeken f. d. Pud m it 
6 2 %  Eisengehalt, 81/, bis 854 Kopeken f. d. Pud m it 
6 0 %  Eisengehalt und 754 bis 854 Kopeken f. d. Pud 
m it .5 8 %  Eisengehalt. Dr. L. v. zur M ähhn.

■) 1 IO poke =  21,6 Pf., ohno Berücksichtigung des 
joweiligo.i K ur.es.

eingetreten war, ununterbrochen an, so daß eine volle 
Ausnutzung der höchsten Leistungsfähigkeit der gesamten 
Betriebsanlagen möglich war. Der Umsatz konnte gegen 
das Vorjahr noch erhöht werden. Die Hauptabscliluß- 
ergebnisso zeigt die folgende Zusammenstellung:

tu 1914 1915 1916 1917

A k tie n ka p ita l . . 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000
Teilschntd Verschrei

bungen . . . . 3 07-1000 2 977 000 2 876 000 2 770 000

V o r tra g ....................... 610 644 071 912 6G9 529 637 904
Betriebsgewinn . 3 817 455 7 606 871 *) 8 473 511 >) 7 739 457
R o h g e w in n  e in 

s c h l .  V o r t r a g  . 4 428 099 8 527 518 9 629 702 9 563 162
Zinsen f. TeiNchuld- 

verschreibuQgen . 86 883 135 968 131 C92 127 035
Steuern u. Abgaben 

f l l r  A rbe ite r-W oh l
fahrtszwecke . . 463 407 637 496 *) -

Allgemeine Unkosten 435 433 407 410 l ) — ‘ ) -
Abschreibungen . . 602 215 962 611 1 920 003 2 645 185
Reingewinn . . . 2 229 517 5 712 122 6 908 472 G 153 038
R e in g e w in n  e in 

s c h l.  V o r t r a g  . 2 840161 6 384 034 7 578 001 6 790 942
Rücklage . . . . 125 000 — * — —
Besond. Rücklage . — — 900 000 —
RücK*ta llung fü r  

eine neue Arbe ite r- 
siedelung . . . . G00 000 400 000

ZI nsbogeneteuer- 
rücklage . . . . 7 500 7 500 7 500 7 500

Zuwendung an A r
beite rfragen usw. . 150 000 560 000 600 000 600 000

Vergü tung an V o r
stand und Beamte 

Vergütung an den
244 460

j-  797 005 

500 000

670 097 C15 278
A u fs ic h ts ra t. . . 

K riegswohlfahrts
zwecke . . . .

141 289 

100 000 650 000 500000
Kriegsrückste llung . 200 000 1900 000 — —
G ew innaaste il. . . 1 200 000 1950 000 1 950 000 1950 000

%  • • 16 26 26 26
Besond. V ergü tung 

a . d . Aktienbesitzer
. ’ ' : 
.. _____ *) 1 562 500 ’ ) 2 187 500

V o r t ra g ...................... C71 912 669 529 637 904 530 664

x) Der Betriebsgewinn ist schon um  die allgemeinen 
Geschäftsunkosten (sowie für 1916 auch um die Gewinn
anteile des Vorstandes und der Beamten) gekürzt.

*) 125 .ft auf jo 600 -ft Aktienkapital.
*) 175 J t  auf je 600 -ft Aktienkapital.
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Lindener feisen- und Stahlwerke, Aktiengesellschaft, 
Hannover-Linden. —  Nach dem Berichte des Vorstandes 
weist die Gewinnrechnung für das am 31. Dezember 1917 
abgelaufene Geschäftsjahr außer 515 198,78 Jt Vortrag 
aus dem Jah re  1916 und 180 020,47 .ft Zinscnüberschuß 
einen Rohgewinn von 4 063 457,31 J t  nach. F ü r H and
lungsunkosten, Gehälter, Rücklagen —  darunter 100 000 -ft 
für die N ationalstiftung und städtische Wohlfahrtszwecke 
in Linden, 100 000 J t  für eine neu zu errichtende Beamten- 
Ruhegehaltskasse, sowie 200 000 J t  fü r die Kriegsfür
sorge — , für Buchungen vorübergehender N atu r und für 
Kriegsgewinnsteuer sind zusammen 2 810 035,72 J t  zu 
verrechnen, 2000 J t  werden für Zinsbogensteuer zurück- 
gestellt und 485 311,91 J t  abgeschrieben, so daß sieh ein 
Ueberschuß von 1 461 328,93 -ft ergibt, der wie folgt ver
wendet werden soll: 420 000 J t  (30 % ) als Gewinnausteil, 
280 OOOJt (200 J t  auf jede Aktie, zahlbar in  Kriegs
anleihe zum Nennwerte m it Zinsen vom 1. Ja n u a r 1918) 
in G estalt einer besonderen Vergütung an die Aktienbesitzer, 
230 484,34 -ft satzungsgemäß als Gewinnanteile und Ver
gütungen an Beam te und die übrigen 530 844,59 J t  zum 
V ortrag auf neue Rechnung. Der Um satz überstieg im 
B erichtsjahre 21 000 000 J t ; der nach den erwähnten 
Abschreibungen und Rückstellungen verbleibende R ein
gewinn von 946 130,15 -ft un ter Berücksichtigung der 
für w ohltätige Zwecke und fü r Sonderabschreibungen 
in  den Abschluß eingestellten 400 000 -ft betrug demnach 
etw a 6 % %  des Umsatzes. Dieser Gewinn war infolge 
der erheblichen Preissteigerung für säm tliche Rohstoffe, 
der Erhöhung der Löhne und Gehälter sowie wegen der 
hohen Aufwendungen für Erneuerungen und Ausbesse
rungen an  Maschinen, Werkzeugen und Geräten nur im 
angestrengtesten Betriebe sowie durch große Sparsam keit 
und vorsichtigste W irtschaftsführung zu erreichen.

Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik in 
Düsseldorf. —  Dem Borichte des Vorstandes über das 
am 30. Septem ber 1917 abgelaufene Geschäftsjahr ist zu 
entnehmen, daß  die Anforderungen sowohl an die waren
erzeugende als auch an die Tätigkeit zur Erweiterung der 
Geseilschaftsanlagen diejenigen der voraufgegangenen 
Kriegsjahre bei weitem übertrafen. Die Erzeugung von 
K ricgsm itteln für Heer und F lo tte  wurde erheblich ge

ste igert; doch hielt die Verteuerung der Erzeugnisse auch 
weiterhin an. Die zum Besten des Vaterlandes geforderten 
N eubauten und deren Einrichtungen sehen teilweise noch 
ihrer Vollendung entgegen und konnten deshalb im Be
richtsjahre noch n icht werbend m itwirken. An Beiträgen 
zur Krankenkasse, Berufsgenossenschaft, Alters-, Inva
liden- und Angestelltenversicherung sowie für Kriegs- und 
andere Wohlfahrtszwecko wurden während des Geschäfts
jahres 5 018 008,64 J l  verausgabt; hierzu kommen noch 
1 500 000 M  fü r besondere Kriegswohlfahrtszwecke und 
1 000 000 Jl für die U nterstützung von Werksangehörigen, 
die durch den Krieg in N ot geraten sind. Die Beam
ten der Werke führten  der Düsseldorfer Zentrale für frei
willige L iebestätigkeit tro tz  der weiterhin verteuerten 
Lebenshaltung 13 236,50 JC zu. Das Geschäftsjahr ergab 
nach Verrechnung der schon erwähnten 2 500 000 . f t  

für Kriegswoldfahrtszwecke und Arbeiterunterstützungen 
sowiq nach Abzug von 5 000 000-ft für die Gründung eines 
Ruhegehaltsschatzes einen Rohgewinn von 24824 860,94-ft. 
Hiervon gehen ab fü r Handlungsunkosten, Versiehe- 
rungs- und W ohlfahrtsausgaben, Zinsen, Steuern, 
Verm ittlungsgebühren usw. 12 388 866,52 JC. Zu den ver
bleibenden 12 435 994.42 J l  tre ten  noch 1 093 883,68 . f t  

V ortrag aus der vorletzten Rechnung, ein Zinsenüber
schuß von 1 337 935,04 J t  und 2254,47 J l für verfallene 
Z'nsscheine, so daß 14 870 067,61 JC Reingewinn zui Ver
fügung stehon. Dioser wird nach dan Beschlüssen der 
H auptveisam m lung wie folgt verwendet: 10 000 000 Jt 
zu einer Sonderrücklago fü r Kriegssteucm , 2 310 000 - f t  

als Gewinnausteil von 20% auf die Vorzugsaktien, 135000.# 
desgleichen von 18 %  auf die Stam m aktien, 984 000 Jl 
als besondere Vergütung von 80 J t  fü r jede Vorzugs
u nd  Stam m aktie, 401302,15 J t  als Gewinnanteil des Auf
sichtsrates uud der R est als Vortrag auf neue Rechnung.

Milowicer Eisenwerk, Friedenshütte, O.-S. — Wie die 
Gesellschaft im „Reichsanzeiger“ bekanntgibt, ist sie von 
der Aufstellung einer Vermögensrechnung für das Ge
schäftsjahr 1917 sowie von der Einberufung einer H aupt
versammlung befreit worden1).

J) Ebenso war es im Vorjahre. — Vgl. S t. u. E. 1917,
3. Mai, S. 437.

K r ieg szu sch la g  zu  d en  E isen b ah n frach ten  im G ü te r v e r k e h r 1).
Nachdem nunm ehr die beiden H äuser des Preußischen 

Landtages dem betreffenden Gesetzentwürfe m it un 
wesentlicher Aendorung zugestim m t haben, is t sicher 
dam it zu rechnen, daß m an vom 1. April d. J . ab auf 
den deutschen' Eisenbahnen die F rachtsätze bis um 
15 %  erhöhen w ird. Im  Verkehr m it dem Auslande 
wird natürlich nur der deutsche Frachtanteil hiervon 
betroffen. Im  Gesetzentwürfe war vorgesehen, daß alle 
Tarife u m  1 5 %  erhöht werden sollten; durch die F est
setzung eines Zuschlages b is  zu 15 %  soll die Möglichkeit 
gegeben werden, da, wo es als angezeigt erachtet wird 
und nach Lage der wirtschaftlichen Verhältnisse geboten 
erscheint, auch un ter diesem Satze zu bleiben oder im 
Laufe der Zeit in besonderen Fällen den Zuschlag zu 
ermäßigen. U nter Bei ücksichtigung der am 1. August 
1917 in K ra ft getretenen Güterverkehrssteuer von 7 %  
dos Frachtbetrages bedeutet die neue Maßnahme eine 
Steigerung der vor dem 1. August 1917 gültigen Frachten 
um 23.08 % . Besonders schwer fühlbar wird diese 
Erhöhung in  den Verkehrsbeziehungen, fü r die vor 
dem 1. Ju li v. J . noch Eisenausiiahmetarifo galten. 
H ier is t also vom 1. April ab m it einer M ehrfracht von 
43 %  der damaligen Sätze zu rechnen. Es kann nicht 
wundernehmen, wenn eine derartige Zunahme der Be
förderungskosten namentlich von der E isenindustrie m it 
schwerer Sorge fü r die Zukunft, in der m an gegen die 
Höhe der Frachtkosten empfindlicher sein wird als heute, 
aufgenommen wird. Diese Sorge wird nocli verm ehrt 
durch den Um stand, daß die Eisenbahnverwaltung sich, 
obsebon der löprozentige Zuschlag als Kriegszuschlag be

M Vgl. S t. u. E . 1918, 14. F eb r., S. 142.

zeichnet is t, ausgesprochonormaßen m it dem Gedanken 
träg t, die Tariferhöhung als dauernd anzunehmen. Wenn
gleich nach dem Gesetze der Zuschlag außer K ra ft tr itt  
m it dem Ablaufe des zweiten W irtschaftsjahres, das dem 
Abschlüsse des Friedens m it der letzten gegen Deutsch
land im Kriege stehenden europäischen Großm acht folgt, 
so h a t der preußische M inister der öffentlichen Arbeiten 
in Uebereinstimmung m it früheren Aoußerungen doch die 
Notwendigkeit einer allgemeinen Tariferhöhung nach dem 
Kriege hervorgehoben. E r führte  vor kurzem noch im 
Abgeordnetenhauso aus, es bestehe die Absicht, recht
zeitig und sorgfältig zu prüfen, ob und in welchem Um
fango es erforderlich werde, den Frachtzuschlag den Tarifen 
einzufügen. Das seien Arbeiten, die nur im Frieden ge
m acht werden könnten. Denselben Gedanken führte der 
Finanzm inister aus, als er bei den Beratungen im Staats- 
haushaltsausschusse bemerkte, heute könne noch niemand 
sagen, ob es ausreichen werde, nur diese Zuschläge in 
die Tarife hineinzuarbeiten. Die Ausgestaltung der Tarife 
sei ganz eine Frage der Zukunft.

F ü r die Eisenindustrie h a t die Behandlung der Tarif- 
fragen eine um  so höhere Bedeutung, als die von den 
Eisenbahnverwaltungen eingoleitete Ueberprüfung der 
Gütertarife anscheinend vorzugsweise die Eisenindustrie 
durch Höhertarifierung der verschiedensten Eisenerzeug- 
nisso treffen soll, obwohl die heutige Gestaltung der 
Tarife gerade in bezug auf die Tarifstelle Eisen und Stahl 
das Ergebnis sorgfältiger Prüfungen und eingehender Ver
handlungen u n ter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Bedürfnisse und der F ortschritte  der Technik ist. Vor einer 
solchen besonderen Belastung eines einzelnen Industrie
zweiges kann nicht eindringlich genug gew arnt werden.
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Wenn auch zugestanden werden muß, daß die Selbst
kosten der Eisenbahnen der Tarifbildung zugrunde zu legen 
sind und die gesteigerten Ausgaben der Eisenbahn T arif
erhöhungen begründen können, so ist doch daran fest
zuhalten, daß die Staatsbahn in erster Linie nicht ein 
Erwerbsunternehmen sein darf, sondern daß sie vornehm- 
lieh durch Förderung der Gütererzeugung und Erleichte
rung des Güteraustausches dem W irtsehaftsbedürfnis im 
Lande Rechnung zu tragen, die Tarifpolitik also m it der

W irtschaftspolitik im Einklänge zu stehen ha t. W ir 
haben, wie der Abgeordnete Syndikus W. H ir s c h  (Essen) 
bei der Beratung des Gesetzentwurfes nachdrücklich be
m erkte. allen Aniaß, die Frage der Beförderungskosten 
m it größter Aufmerksamkeit zu verfolgen und im H in
blick auf die Bedeutung derartig  umfassender und tief
greifender Frachterhöhungen für unser wirtschaftliches 
Lebon auch den grundsätzlichen S tandpunkt der Eisen
industrie zur Tariffrago scharf hervorzuheben.

V e r e i n s - N a c h r i c h t e n .

V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h ü t t e n l e u t e .

K rieg san le ih e-Z in sen  als M itg lied sb e itrag !
Wie schon bei der siebenten Kriegsanleihe, erklären wir uns im Aufträge des Vorstandes auch je tz t bereit, gegen 

Lieberweisung von 392 M für unsere M itglieder!

K r i e g s a n l e i h e  d e r ' 8 .  A u s g a b e

im Nennwerte von 400 M zu beziehen und in Verwahr zu nehmen sowie den dafür jährlich entfallenden Zinsbetrag 
von 20 Jt auf den Mitgliedsbeitrag zu verrechnen, erstmalig für das Ja h r 1919.
I I Solange die Stücke hier hinterlegt bleiben und der Mitgliedsbeitrag die Höhe von 20 ,Ä nicht übersteigt, wären I I 

I som it die Mitglieder v o n  d e r  M ühe d e r  je d e s m a l ig e n  E in z a h lu n g  enthoben, zugleich aber würden sie I I 
|  heute m ith e lf e n ,  d a s  E r g e b n is  d e r  n e u e n  K r ie g s a n le ih e  zu  e rh ö h e n .

Den Mitgliedern soll es freistehen, die Stücke zum Schlüsse eines jodon Jahres sich aushändigen zu lassen und 
von da ab ihre Beiträge wieder in bar zu zahlen; ebenso m uß sich der Verein das' R echt Vorbehalten, zu einer ihm 
geeignet erscheinenden Zeit das Abkommen durch Auslieferung der Stücke aufzuheben.

D a bei der letzten Kriegsanleihe wegen der Kürze der F ris t nur 380 Mitglieder, die som it 152 000 M Kriegs
anleihe aufgebracht haben, unser Anerbieten noch benutzen konnten, b itten  wir die Mitglieder, v o n  d ie se m  n e u e n  
A n e r b ie te n  um  so  z a h l r e ic h e r  G e b ra u c h  zu  m a c h e n , indem sie die ihnen übersandte Postkarte  bis spätestens 
zum 18. April d. J . unterschrieben einsenden und den Betrag von 392 M entweder unserem Postscheckkonto Köln 
Nr. 4393 oder unserem Konto bei der Deutschen Bank, Filiale Düssoldorf, überweisen.

V ere in  d eu tsc h e r  E isen h ü tten leu te .
Der Vorsitzende: Der Geschäftsführer:

V o g le r. P e te r s e n .

Aenderungen ln der Mitgliederliste-
Berrang, Paul, Prokurist der Deutsch-Luxomb. Bergw.- 

u. Hütten-A .-G., Abt. Dortm. Union, Dortmund.
Bracke, Adolf Ossian, Oberingenieur der Stofors Bruks 

Aktiebolag, Stofors, Schweden.
Brinck, Tore, H üttenverwalter u. stellv. D irektor des 

Eisenw. Dalkarlshütte Brak, Lindesberg, Schwoden.
Brusch, Friedr. Wilh., (Sipl.-grig., Mitinh. d. Fa. Fr. Flohr, 

Kiel, Schloß-Str. 38.
Buschhüler, M ax, Ing., techn. Leiter d . Fa. Knippschild 

& Beckmann, Hagen i. W., K arl-S tr. 19.
Goldschmidt, Dr. 2t.-Qng. e. h. Bans, Professor, Fabrik

besitzer, Kssen, Bismarck-Str. 98.
Havmer, Jacob, Ing., Hochofen-Betriebsassistent der Gute

hoffnungshütte, Oberhausen i. Rheinl.
Kamp, Hermann, Sjipl.-gtig., Betriebsleiter d. Fa. Fried. 

K rapp, A.-G., Essen-Bergeborbeck, Schul-Str. 104.
Kretlek, E m il, Betriebsleiter des Block- u. Universalwalzw. 

des Stahlw. Becker, A.-G., Willich i. Rheinl.
Lichthardt, Adolf, Betriebsleiter a. D., G otha i. Thür.,
t%Quer-Str. 17.
Neuhaus, E m st, Betriebsleiter u. Prokurist der Verein. 

Kammerich’ u. Beitor & Schtieevogl’schen Werke, 
Brackwede-S üd.

Peipers, Constantin, H üttendirektor a. D., Düsseldorf- 
Oberkassel, Kaiser-Wilhelm-Ring 41.

Beinhold, Hermann, Sipl.-Qng., L eutnant u. Referent des 
Kgl. Preuß. Ing.-Komitees, Berlin W 50, Augsburger 
Str. 56.

Bunde, Walter, Hochofenchef d. Fa. Henschel & Sohn, 
Abt. H enrichshütte, H attingen a. d. Ruhr.

Schremper, Erwin, iBipl.-Qttg., Betriebsing, der A.-G.
Lauchhammer, Abt. Gröditz i. Sa.

Ziegler, Leo, Walzwerksingenieur, K arlshütte, Oesterr.-Schl.

N e u e  M itg lie d e r .
Bender, E m il, Prokurist u. techn. Leiter, Geisweid, K rs.

Siegen, Am M arkt 22.
Blomberg, Hermann, iSipl.-gtig., Chemiker der Rhein.

Stahlw., Duisburg-Ruhrort, Schifferheim-Str. 5.
Dietz, Kurt, Ingenieur, Düsseldorf, Harleß-Str. 2. 
Frerichs, Gustav, Oberingenicur, Duisburg, Lahn-Str. 25. 
Gockenholz, Carl, Fabrikbesitzer, Düsseldorf, Frieden- 

S tr. 13.
Gerlach, Michael, Oberingonieur der B ism arckhütte, A bt.

Bochum, Ew ald-Str. 17.
Hagenberg, Dr. rer. pol. Wilhelm, Geschäftsf. des A rbeit

geberverb. der Siegerländer Gruben u. H ütten , Siegen
i. W., Obergraben 5/3.

Heidborn, Hermann, Generalleutnant z. D., B erlin- 
Wilmersdorf, Trautenau-Str. 8.

Hollender, Julius, 5>ipl. Qng., Düsseldorf, Camphausen- 
S tr. 14.

Hoock, Theodor, Oberingenieur d. Fa. F. Kloeckner, 
Spezialf. elektr. S tarkstrom appar., Cöln-Rodenkirchen, 
Bismarck S tr. 15.

Keßler, P hilipp, Ingenieur, Essen, Sibylla-Str. 30. 
la n g , Alexarider, 'Sipl.-Qttg., Düsseldorf, G raner-Str. 39. 
Lösche, Hanns, © ipl.-^ng., Berlin W 62, Courbiöre-Str. 5. 
Mayer, Hugo, Direktor des Eisenw. Fraulautern, A.-G., 

Fraulautern a. d. Saar.
MuhXcrt, Dr. phil., Franz, Chemiker, Monheim i. Rheinl. 
Naegtli, Budolf, Ingenieur, Düsseldorf, Schiller-Str. 47.
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Paquin, Heinrich, ®ip[.-Qiig., Betriebsing, der Deutsch- Schmitz, Peter, P rokurist d. Fa. Trierer Wal?.werk, A.-G., 
Luxemb. Bergw.- u. H ütten-A .-G ., Abt. Dortm. Union, Trier.
D ortm und, S tauffen-S tr. 14. Springorum, Friedrich, Fabrikbesitzer, Essen, Gärtner.

Riedel, Nikolaus, Betriebsingenieur d. Fa. R. Wolf, A.-G., S tr. 50.
Magdeburg, Alt-Fermcrslcben 97. * Weirich, Albert, SipL-Qng., Düsseldorf, Gruner-Str. 32.

Sandkuhl, Wilhelm. Betriebschef des Hammerw. u. der Winterkamp, Carl, Obering. u. Prokurist d. Fa. Aug.
R adsatzf. der Gutehoffnungshütte, Abt. Walzw. Klönne, Dortm und, Ham burger S tr. 60.
Neu - Oberhausen, Oberhausen i. Rheinl., Mülheimer G e s to rb e n .
S tr. öS. Büchel, Josef, W engern. 17. 5. 1917.

Schindler, Hermann Franz, föipi.-Qtig., Obering. u. stellv. Protzmann, E duaid, Ingenieur, Magdeburg. 2. 3. 1918.
Geschäftsf. des Großgasmaseh.-Verb., Charlottenburg 4, Trappen, August, Ingenieur, K lagenfuit. 7. 3. 1918,
W eimarer S tr. 29. Weinberg. Johannes. Fabrikdirektor < eile. 28. 3. 1917.

H a u p t v e r s a m m l 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 ü t t e n l e u t e

am S on n tag , d en  14. A p ril 1918, m ittags I 2 l/ t  U h r ,
in d er  S tä d tisch en  T o n h a lle  zu  D ü sse ld o r f.

T a g e s o r d n u n g :
1. Ans der Tätigkeit des Vereins im Jah re  1917. Berioht, e rs ta tte t  vom V o r s i t z e n d e n .
2. Beschlußfassung über Ehrungen: E rnennung eines Ehrenm itgliedes; Verleihung der Carl-Lueg-Denkmünze.
3. Abrechnung für das J a h r  1917; E ntlastung der Kassenführung.
4. Wahlen zum Vorstande.
5. Der Anteil der deutschen Erzlagerstätten an  der Versorgung der_heimlschen Elsen- und Stahlindustrie. Vortrag 

von Geh. B ergrat Professor Dr. P . K r n s o h ,  Berlin.
6. Die Kohlenvorräte Deutschlands im Rahmen der W eltvorräte. V ortrag von Bergassessor ^ r .-^ n g . H. E. 

B ö k e r ,  Kgl. B erginspektor, Von-der-Heydt-Grube bei Saarbrücken.

Das gemeinschaftliche Mittagessen (6 M für das trookene Gedeck) beginnt gegen 4 Uhr.
E s wird gebeten, beim Lösen der Tisohkarte zum  M ittagessen 2 Fleischmarken abzugeben.

V e r e in  d e u t s c h e r  E i s e n h ü t t e n l e u t e  
D er Vorsitzende: D er Geschäftsführer:

V o g le r ,  Generaldirektor. ®r.*3ng. O .P e t e r s e n :

Am Tage vor der Hauptversam m lung, am Ra m s t a g ,  d e n  13. A p r i l  1918, a b e n d s  7 U h r ,  findet eine

V e r s a m m l u n g  d e r  E i s e n h ü t t e  D ü s s e l d o r f ,

Zweigvereins d es Vereins d eu tsch e r E isenhütten leu te ,

in der S t  ä d  t  i s o h  e n  T  o n h  a  11 e zu Düsseldorf (im Oberlichtsaale) s ta tt ,  zu der die M i t g l i e d e r  de ! 
V e r e i n s  d e u t s o h e r  E  i s e n h ü 11 e n 1 e u t  o und die M i t g l i e d e r  d e s  V e r e i n s  d e u t s o h e r  
E i s e n g i e ß e r e i e n  freundliohst eingeladen sind.

T a g e s o r d n u n g :
1. Ueber die W irtschaftlichkeit von Vergasungsanlagen bei Erzeugung von Tieftemperaturteer und scnwetel- 

saurem Amm oniak. Vortrag von ffir.-Qng. E. R  o s e r , D irektor der M asehinenf abrik  Thyssen & Co., Mülheim e. d.Rukr.
2. Ueber Abstichgaserzeuger. V ortrag von ®r.*3ttg. H . M a r k g r a f ,  Essen.

Naoh der Versammlung zwangloses Zusammensein in  den oberen R äum en der TonhaUe.

Der E intritt zu  beiden Versammlungen kann nu r gegen Vorwels der Mitgliedskarte oder einer aui den 
11 Namen lautenden E intrittskarte gestattet werden. Die Mitglieder des Vereins deutscher Eisengießereien erhalter 
II hre E in trittskarte  auf Verlangen durch dessen Geschäftsführung in Düsseldorf. Graf-Adnlf-Str. 16.
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