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Beitrag zur Frage iiber das Gefiige riffeliger Schienen.
Von Professor ®r.«;3itg. P au l G oerens in Essen.

[(Hierzu Tafe "24 und 25.)

I j ie  durcli das Befahren hervorgerufene Ab- 
nutzung der Schienen hat Gefugeverande- 

rungen ihrer Oberflache zur Folgę, die sich bis zu 
einer gewissen Tiefe in das Innere fortsetzen. Ueber 
die Art dieser Veranderungcn liegen bereits sehr 
ausfuhrliche Untersuchungen von P u p p e1) in Yer- 
bindung mit O b erh offer  vor; weiterhin wurde 
die Frage in einem Bericht von B u sse !), ebenfalls 
an Hand von Versuehsmatorial, erfirtert.

In den genannten Untersuchungen sind die Gcfnge- 
erscheinunęcn von riffeligcn und nicht rifleligen 
abgenutzten Schienen sehr eingehend dargestellt; 
hierbei haben sich die metallographischen Unter- 
suchungsverfahren zum Studium der vor!icgenden 
Aufgabe ais besonders wertvo]l erwiesen. Bei aller 
Uebereinstimmung ii bei die beobachteten Tatsachen 
widersprechen jedoch die beiden Arbeiten einander 
in bezug auf die SchluBfolgerungen. Dies diirfte 
zum groBen Teil darauf zuriickzufiihren sein, daB 
trotz ihrer Reichhaltigkeit die Beobachtungen nicht 
zahlreich genug waren, um ais allgemein friiltig 
angesehen zu werden. Angesichts dieses Wider- 
spruches erscheint es mir daher von Nutzen, diese 
Untersuchungen wieder aufzunphmeń.

Es sei vorweggcnnmmcn, daB eino Reihe der von 
den genannten Forschern beschriebenen Erscheinun- 
gen wieder gefunden werden konnten. Indesscn 
lassen sie sich nicht eher zu allgemeinon SchiuEfolge- 
rungen venverten, bis an Hand zahlreicher Einzel- 
falle festgcstellt ist, welche Tatsachcn allgemeine 
Gfiltickeit beanspruchen kfinnen, und welche ais zu- 
failige Einzelerscheinungen anzusprechen sind.

Wenn ich an die Spitzc meiner Ausfiihrunęcn’) 
etwas weiter aushole, und Bekanntes ausfiihre, so 
geschieht dies, um einige in altcren Berichten Ober 
die Riffelfrage vorhandene MiBverstandnisse iiber 
die Bedeutung verschiedener metallographischer 
Ausdriicke zu beseitigen.

*) P u p p e :  Ucbcr dic Ursaohen der Riffelbildung auf 
den Fahrflachen von Rillcnscbienen und Vignolschienen. 
Vortrag Diisseldorf vora 3. Febr. 1912.

2) A. B u sse : Die Riffelbildung auf den Schienen- 
fahrflachen. Bericht Coln 1913.

3) Naohdruck aus den Drueksohriften der Kommis- 
sion fiir Riffeluutcrsuchungen, Darm stadt.

1. A llgem clnes Uber das G efiige von  S ch le n e n sta h l.

Irgcndein Stahl mit weniger ais 0,9% Kohlen- 
stoff besteht aus zwei Gcfiigebestandteilen: Ferrit 
und Perlit. Ersterer enthalt keinen Kohlenstoff, 
letzterer 0,9% Kohlenstoff. Rcincs Eisen besteht 
demnach nur aus Ferrit, Stahl mit 0,9%  KohienstoH 
nur aus Perlit. Das Yerhaltnis zwischen Ferrit und 
Perlit fiir irgendeinen Kohlcnstoffstahl mit weniger 
ais 0,9% Kohlenstoff ergibt sich daher aus einem 
in Abb. 1 dargestellten einfaehen Diagramm. In 
diesem ist der Kohlenstoffgehalt des Stahles ais 
Abszisse, der Perlit- bzw. Ferritgehalt ais Ordinate 
aufgetragen. Will man beispielsweise ermitteln, 
in welchem Yerhaltnis Perlit und Ferrit in einem 
Schienenstahl von 0,38% C vorhanden sind, so er- 
richtet man im Punkte 0,38 der Abszisse eine Ordi
nate, welche die Linie A B im Punkte C schneidet; 
dieser entspricht einem Yerhaltnis von 42,2% Perlit 
zu 57,8% Ferrit.

Auf einem schwach geatzten Schliff sind diese 
beiden Bestandteile leicht voneinander zu unter- 
scheiden, da der Ferrit heli, der Perlit dunkel er
schcint. Fiir die mechanischen Eigenschaften eines 
Stahles ist nun die S tr u k tu r  von Wichfigkeit, das 
heiBt die Gestalt, unter der die beiden Bestandteile 
im Gefiige erschcinen. Fiir die uns interessierenden 
Falle sind in den Abb. 2 ,3  und 4 die drei fiirgcwalztes 
Materiał wiehtigston Strukturen: Kornstruktur, JCetz- 
struktur und Zeilcnstrukt ur wiedergegeben. Da die 
raumliche Trennung von Ferrit und Perlit wahrend 
der Abkiihłung erst in dcm Tcmperaturbereich 
zwischen 850° und 080° erfolgt, so ist die Struktur 
nicht unveranderlieh, sondern man kann nachtr3glich, 
ohne den Stahl zu schmeizen, lediglich dureh Erhitzen 
iiber die Uniwandlungszone und Wiederabkiihlen- 
lassen, die Struktur und damit dic mechanischen 
Eigenschaften des Materials in weiten Grenzen 
yerandem.

Samtliche tcchnische Eisensorten enthalten auBer 
Kohlenstoff noch weitere Bestandteile, insbesondere 
Mangan, weiterhin ais schadliche Beimengungen 
Phosphor, Schwefel und Oxyde. Namentiich die 
drei zuletzt genannten Beimengungen sind in der 
Regel nicht gleichmaBig verteilt, sondern pflegeu
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dort angereichert zu sein, wo das Materiał zuletzt 
erstarrte. Diese ais S e ig e r u n g c n  zu bezeichnenden 
UnregelmaBigkeiten in der Zusammensetzung nehmen 
oft einen recht erlieblichen Umfang an und beein- 
triichtigen naturgemaB dort, wo sie im UebermaB 
Yorlianden sind, die Eigenschaften des Materials. 
Die Seigerungen beruhen auf gewissen GesetzmaBig- 
keiten des Erstarrungsvorganges, auf deren Einzel- 
heiten ich hier nicht eingehen kann. Es sei nur darauf 
hingewiesen, daB sie nicht vollstfindig zu vermeiden 
sind. Auch sind sie unyeranderlieh, das heiBt, wenn

%  HohlenstoFF
Abbildung 1. Zeicbnerische Dftrstellung des Aufbaues von Kohlenstoffstahl.

Perrit- und Perlitgohalto In Abhangigkeit vom Kohlenstoffgehalt.

sie einmal in einem Materiał enthalfen sind, so lassen 
sie sich nachtraglich, etwa durch Warmebehandlung, 
nicht wieder entfernen. Hierdurch unterscheiden 
śieh also die Seigerungen von den Strukturen. Kohlen- 
stoK, Mangan und Silizium neigen nicht zur Sei- 
gerung. Wenn erhebliche Yerschiedenheiten, nament- 
licli in bezug auf den Kohlenstoff, vorhanden sind, 
śo sind sie fast immer auf besondere, noch zu be- 
sprechende Wirkungenzuriickzuftihren. Bei Schwefel 
und Phosphor hingegen sind Seigerungen die Regel.
In der Abbildung 5 ist cin charakterisches Beispiel 
fiir Schwefel- und Phosphorseigerungen wieder- 
gegeben.

Nach einer Arbcit von W itst und F e l ser1) zeigte 
die Zusammensetzung von Band und Mitto des 
abgebildcten Blockes aus ThomasfluBeisen von 
1000 kg Gewicht folgende Unterschicde:

Kohlenstolf Mangan Phosphor Schwefel 
% % % %

Rand s . . . . 0,070 0,52 0,054 0,025
a u t t e ....................  0,072 0,50 0,090 0,001

Unter den fiir die yorliegende Aufgabe in Frago 
kommenden Eigcniumlichkeiten des Schienenstahles 
seien noch kurz die Erscheinungen des L unkerns, 

der G a sb la sen  und R and- 
c n tk o h lu n g  erwahnt. 

Schneidet man einen ge- 
gossenen Stahlblock in der 
Mitte der Lange nach auf, 
so enthalt er meist Hohl- 
raume, einen grflBeren in 
der Mitte des oberen Teiles 
und zahlreiche kleinere am 
Rand und in der Mitte. Die 
sprunghafte Veranderung des 
spezifisclien Gewichtes bei 
der Erstarrung hat das so- 
genannte L u n k ern  zur 
Folgę. Man yersteht liier- 
unter das Auftreten von 
Hohlriiumen im Inncrn eines 
GuBslilckes, die sich an den- 
jenigen Stellen vorfinden, 
an denen das Metali zuletzt 
erstarrtist. Der Unterschied 
zwischen den Lunkerhohl- 
raumen und den spater zu 
besprechenden Gashohlrilu- 
men ist auBerlich dadurch 
gekennzeichnet, daB die 
Wandę der letzteren glatt, 
diejenigen der Lunker im 
allgemeinen unregelmaBig 
und rauh sind. In Abb. 6 
ist der Lunker eines Schie- 

nenblocks wiedenregeben. 
Wie aus dem B lde hervor- 
geht.ist derHohlraum haufig 
nur durch eine dilnne, von 
Rissen und Kanalen durch- 

setzte Metallschicht von der auBeren Atmosphare ge- 
trennt. Wahrend der Abku hi ung des Blockes zieht sich 
das im Lunker enthalteno Gas zusammen und es tritt 
Luft in  den Hohlraum ein, deren Sauerstoffgehalt 
die Oberflache des Lunkers osydiert. Diese uber- 
zieht sich mit einer dunnen Schicht von Gliłhspan, 
der bei der W eitemrarbeitung durch Schmieden und 
Walzen das AufeinanderschweiBen der Innenflachen 
yerhindert.

Das geschmolzcne Eisen lost Kohlenosyd, Wasser- 
stoff und Stickstoff auf. Wahrend der Abkiihlung des

l ) W u s t  u. F e ls e r :  Der EinfluB der Seigerungen 
auf die Festigkeit des PluSeisens. Metałlurgie 7, 363 (1910).
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fliissigen Metalles, ganz besonders aber wahrend 
der Erstarrung, nimmt die Loslichkcit fiir die Gase 
ab, und es ■werden entsprechcndc Gasmengen frei. 
Erfolgt dio Abscheidung derart, daB die entwickelten 
Gase in der fliissigen Masse aufsteigen konnen, so 
entsteht cin dichter Błock, im anderen Falle sammeln 
sich d ieG a sb la sen  zum Teil zwischen den von den 
abkiihlenden Wanden aus ins Innerc hincinwach- 
senden Kristallen an, und finden sich in dcm erstarrt en 
Błock vor. Ein Beispiel fiir das Vorkonuncn von 
Randblasen in einem FluBeisenblock ist in Abb.7 
wiedergegeben. — Die G ash oh lrau m e sind mit 
den aus dem .Metali abgcschiedenen Gasen angefiillt. 
Da letztere einen UcberschuB an Kohlcnoxyd und 
W&sserstoff enthalten, bleiben die Gashohlraume 
blank und versclnveiBcn bei der folgenden mecha- 
nischen Formgebung, wie dies durch direktc Versuehe 
bestatigt worden ist. Treten dio Gashohlraume 
jedoch in unmittelbarer Kalie des Randcs auf, und 
sind sie durch feine Kanftle mit der auBeren Atmo- 
sphilre in Yerbindung, so dringt Luft ein, die Ober- 
fliichen der Gashohlriiume werden osydiert, sie 
verschweiBen niclit bei dem darauffolgenden Aus- 
walzen und geben dem AYalzgut eine rissige, un- 
saubere Oberfiacho, wie sio in Abb. 8 zu beobachten 
ist. Wenn bei der Herstellung des FluBeisens dio 
Abscheidung von Gasen nieht zu vermeidcn ist, 
so muB darauf geachtet werden, daB zwischen der 
AuBcnflache des Blockes und den Randblasen eine 
genilgend starkę, porenfreie Metallschicht verbleibt, 
die das Eindringen von Luft verhindert.

Eine weitere Struktureigentumliclikeić, die jedoch 
nieht mit den Erstarrungsvorgangen, sondern nur 
mit der spateren Behandlung der Blocke im Zu- 
sammenhang steht, ist die o b e r fla c h lic h e  E n t
k o h lu n g  des Werkstiickes. Eine solche kann ein- 
treten, wenn bei dem Anwarmen des Blockes die 
oxydierende und demnach entkohlende Wirkung 
der Ofenatmosphare rasclier voranschreitet ais das 
NachflieBen des Kohlenstoffs aus dem Blockinnem 
an die Obcrflache. Dieser Fehler maeht sich kenntlich 
durch eine VergroBcrung des Ferritanteiles zum 
Rande hin. Da sich uber diese Erscheinung in der 
Veroffentlichung von Puppo zahlreiche Beispiele 
vorfmden, kann an dieser Stelle auf dieWiedergabe 
ton solehen verzichtet werden.

Es sei nunmehr auf die Einzelheiten der Unter
suchungen eingegangen.

2 . U n te rsu ch u n g sm a te ria l.

Zur Untersuchung lagcn vor:
A) Ein r if fe l ig e s , 6 Meter langes Stiick einer 

Rillenschienc, von der Aachener Kleinbahn zur 
Yerfiigung gestellt. Naeh Mittcilung der Aachener 
Kleinbahn-Gesellschaft haben die Schienen auf der 
TheaterstraBe seit dem Jahre 1895 gelegen. Dieso 
Strccke ist bis zum Jahre 1912 im 5-Min.-Verkehr 
befahren worden und von da ab bis zum Ausbau 
der Schienen im 3-Min.-Verkehr. Ein Drittel dieser 
Wagenfolge hat mit Beiwagen verkehrt. Die Anzahl

der iiber diese Schienenstelle gegangenen Fahrten 
betragt etwa 1 !/ 2 Million Motorwagenfahrten und 
etwa 350 000 Beiwagenfahrten. Die Anzahl dieser 
Fahrten ist aus den Fahrplanen erreclmet. Das 
Eigengewicht. der dic Strccke befahrenden Motor- 
wagen betragt rund 7 t, bei besetzten Wagen 0 %  t, 
das Gcwicht der Beiwagen ungefahr die Hftlfte. 
Die liochstzuliissige Geschwindigkeit auf dieserStrecke 
betragt 10 km pro Stunde.

B) Ein r if fe l ig e s  Stiick einer Rillenschienc der 
Colner Balinen. Dieso Probo entstammt derjenigen 
Strecke, iiber dic von Herm Direktor Dr. Kayser1) 
berichtet worden ist. Die ntiheren Angaben konnen 
dieser Druckschrift entnommen werden.

C) Ein n ieh t r if fe lig e s , jedoch sehr stark ab- 
genutztes Stiick der Colner Balinen.

3 . U n te rsu ch u n g se rg eb n lsse .

Zur Feststellung der Lage und GroBo der Riffeln 
wurde ein von der GroBen Berliner StraBcnbahn zur 
Yerfiigung gcstellter Zeichenapparat benutzt, der 
gestattet, die Schnittlinien der Sehienenoberfliiche mit 
einer der Schienenachse parallelen Ebene in natOr- 
licher GroBe aufzuzcichnen. Dic erhaltenen Dia- 
granune wurden zur besseren Uebcrsicht durch 
Proportionalzirkel derart ubertragen, daB die Ab- 
szissen auf ein Fiinftel reduziert, die Ordinaten auf 
das Fiinffache vergroBert wurden.

R if fe lig e  S ch ien e  der A a ch en er  K le in b a h n .
(Probe A.)

Die Schienenobcrflache, so wie sie sich dem Auge 
darstellt, ist in Abb. 9 wiedergegeben. Man kann 
leicht erkennen, daB die Riffeln nieht nur auf der 
Fahrflaehe, sondern aueh in der Rille auftreten, und 
daB die Riffeln der Rille denen der Fahrflaehe durch- 
aus entsprechen. Es sei an dieser Stelle erwahnt, 
daB naeh Ansicht eines mit dem Befahren der be- 
treffenden Strecke seit Jahren vcrtraulen Fiihrers 
dio Riffeln erst auftratcn, ais dio Schiene soweit 

.abgenutzt war, daB der Spurkranz des Rades auflief.
Es wurden in einem Abstande von je 6 mm ins 

gesamt 7 Diagramme aufgenommen und in den 
erwahnten maBstablichen Yerhaltnissen aufgezeich- 
net (Abb. 10). Bezeichnet man den Abstand a der 
tiefsten Punkte zweier aufeinanderfolgender Wellen- 
taler ais R iffe lla n g e  und den scnkrechten Abstand 
b zwischen Wellenscheitel und dem tiefsten Punkte 
des Wellentales ais R if f e lt ie fe ,  so crhalt man dio 
in den Zahlentafeln 1 und 2 zusanimengestcllten 
Werte. Aus diesen geht hervor, daB die Riffellange 
zwischen 52,5 und 107,5 mm schwankt, im Mittel 
83,1 mm betragt. Die Abweichungen der auBersten 
Werte voneinander betragen also 66% des Mittels. 
Noeh groBere Schwankungen zeigt die Riffeltieie: sie 
schwankt zwischen 0,3 und 1,3 mm, betragt im 
Mittel 0,8 mm; die auBersten Werte sind um 125 %

*) K a y se r :  Riffcl-Erscheinungen auf einer Colner 
Vorortbahn. Druckschriften der Koramission fiir Riffel- 
untersuchungen 1. Colu 1910.
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des Mittels voneinander entfernt. Irgendein Zusam- 
menhang zwischen Riffellange und -tiefe laBt sich 
nicht erkennen.

Um einen Anhalt iiber den VerschleiB der Schiene 
zu gewinnen, wurde das Originalprofil (Phonis 25 A

Die Abnutzung der Laufflathe betragt 1,5 mm an 
der linken Seite des Schienenkopfes und steigt bis 
4,5 mm in der Nahe der der Rille zugekehrten 
Kante. Bemerkenswert ist der Umstand, daB trotz 
der ungleichmaBigen Abnutzung die Tiefe der gleichen

I
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Abbildung 10. Riifeldiagramm der AaoheDer Sohiene.

m n 700mm

42 kg/m) iiber das vorliegende 
Profil gestrichclt eingezciehnet 
(Abb. 11). Brachte man Steg und • 
FuB genau zur Deckung, so lag 
bei der untersuchten Schiene der 
Boden der Rille ho her ais bei dem 
Originalprofil. Diese Abweichung 
ist nur durch Walzfehler zu er- 
kliiren. Die untere Kante des 
Schienenkopfes war stark durch 
Rost angefressen, so daB hier eben- 
falls eine Materialabnahme festge
stellt werden konnte. Da an 
dieser Stelle der Rostangriff weit 
starker war ais an irgendeinem 
anderen Teile des Schienen- 

querschnittes, so muB angenommen werden, daB 
elektrolytische Wirkungen an dieser Stelle zu dem 
starken YerschleiB beigetragen haben. Erklarlich 
wiirde dies sein, wenn man berucksichtigt, daB diese 
Flachę derjenigen am nachsten liegt, wo der Strora 
in die Schiene eintritt.

Z u  A bb . 10.

Riffeln der 7 aufeinanderfolgenden Diagramme ttbor- 
einstimmt.J

Zur Untersuehung des Gefuges wurde zunachst 
der Gesamtąuerschnitt auf S e ig eru n g en  untersucht. 
Abb. 12 zeigt das Ausschen der mit Kupferammonium- 
chlorid geatzten Fliiche, Abb. 13 die Verteilung des 
Schwefels. Beide Bilder sind kennzeichnend fiir das 
Aussehen einer wenig geseigerten Schiene. Im Kopf 
der Leitschiene und dem FuBe sind die hellcren 
Riinder zu erkennen, die etwas weniger Schwefd 
enthalten ais das Innere. Ini iibrigen zeigt Abb. 13, 
daB die dunkle Fiirbung des Bildes hervorgerufen 
wird durch zahllose dunkle Punktchen, ein Beweis 
dafiir, daB der Schwefel in Form kleiner Knotchen 
von Sulfiden in der metallischen Grundmasse ein- 
gesprengt ist. Diestftrkere YergrOBerung Abb. 14 laBt 
dies besser erkennen.

Die S tr u k tu r  im Innem des Schienenguer- 
schnittes ist etwas verschieden je naeh der Lage 
des beobachteten Punktes. Die Abbildungen 15 
und 16 stellen in 25facher linearer YcrgróBcrung 
dic Struktur des Schienenmaterials dar. Die hellen
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Teile sind Ferrit, die dunklen Periit. Abb. 15 ent- 
spricht dem Kopf, Abb. 16 dem FuB der Schiene. 
Iii beiden Fallen liegt Netzstruktur vor, doch ist 
deutlich zu erkennen, daB der FuB ein wesentlich 
feineres Gefiige besitzt ais der Schicnenkopf. Der 
Grund hierfiir liegt hauptsaehlich darin, daB infolge 
des diinncren Querschnittes im FuB die Abkiihłung 
rascher erfolgt ais im Kopf.

Infolge des langsameren Durchganges dureh das 
Umwaiidlungxinlervall hat der Ferrit des Schicnen- 
kopfes Zeit zur B.ldung groBerer Ze.len ais im FuB.

Yon besonderer Wichtigkeit sind die Gefi go- 
erscheinungen in der Nahe der Oberflache. Dio 
Lage der Yerschiedenen Alikrophotogranuiu* ist aus 
der Uebersiclitszeichnung, Abb. 17, zu ersehen. — 
Die Kandieile eines nicht beanspruchten Schienen- 
absclinittes der Huhlkehlo zwischen FuB und Steg 
zeigen ein Gefiige, wie es Abb. 18 erkennen laBt. 
Bis zum Band erstreckt sich dic Eetzstruktur, und 
zwar nimmt die Ferritmenge keineswegs zu, ein 
Zeichen dafiir, daB bci dieser Schiene nicht dic 
geringste Oberflachenentkohlung stattgefunden hat. 
Dasselbo gilt fiir die Leitschiene, wie aus Abb. 19 
hervorgeht. Sehr erheblich sind dagegen die Gefiige- 
veranderungen, welche die beanspruchten Teile des 
Kopfes erfahren haben; diese Yeranderungen sind 
dadurch gekennzeichnet, daB die Gefiigebestandteile 
aine Verzerrung erleiden, die am starksten an der 
zur KiJle gerichtetcn Kanto des Schienenkopfes in 
Erscheinung tritt, wie aus den Abb. 20, 21 und 22 
hervorgeht. Dio Art dieser Ver7.errungcn sind dureh 
einen Vcrgleich der 800fach vcrgróBerten Gefiige- 
bilder eines normalen nicht verzerrten Randteiles 
(Abb. 23) mit einem beanspruchten (Abb. 24) deutlich 
zu erkennen. Die Yeranderungen sind zweierlei Art: 
Zunachst besteht ein Zusammendrucken (Zerąuet- 
schen) und weiterhin eine Verschiebung der ober- 
flachlichen Schichten. Dio Tiefe, bis zu der das 
Materiał in Mitleidenschaft gezogen wird, ist ver- 
schieden und betragt an der Kopfkante etwa 0,5 mm. 
Da die Abbildungen 20 bis 24 dem Q u ersch n itt  
der Schienen entsprechen, so ist ersichtlich, daB durcli 
das Befahren eine Materialverzerrung senkrecht zur 
Sohienenachse in der Richtung zur Rille hin erfolgt.

Um zu ermitteln, ob aueh in der Fahrtrichtung, 
also paraliel zur Schicnenachse, entsprechende Ge- 
fiigeveranderungen auftreten, wurden einige Schlifle 
paraliel zur Schicnenachse angcLrtigt. Die Abb. 25 
und 26 zeigen in 25- bzw. 50facher YergroBerung, 
daB in der Tat aueh paraliel zur Schienenachse eine 
oberflachliche Verzerrung des Gefiiges in der Fahrt
richtung erfolgt, dio jedoch nicht so stark ist ais 
diejenige senkrecht dazu. — Hier erscheint nun die 
Feststellung wichtig, ob beziiglich der Riffeltaler 
und Riffelberge ein Unterschied besteht, Zu diesem 
Zwecke wurde der Schicnenkopf der Lange nach 
durchschnitten und zwar in der Mitte des Kopfes, 
entsprechend dem Diagramm IV, Abb. 10. Das 
entnommene Stiick enthielt 2 Riffeltaler und einen 
Riffelberg, also eine ganze Welle. Dio Flachę a b c d

(Abb. 17) wurde auf der ganzen Lange sorgfiiłtig 
unler dem Mikroskop abgesucht. Charakterislische 
Gefiigebilder sind in den Abb. 27 bis 31 wieder- 
gegeben. Die Riflclberge zeigen deutiiche Yerzer- 
rungen in der Fahrtrichtung (vgl. Abb. 25 bis 28), 
wShrend im RiEeltal solche kauni zu erkennen sind 
(vgl. Abb. 29 und 30). Zwisohen Berg und Tal ist 
einegeringe Yerdichtung und Yerzeriung fesizustellen.

R iffe lig e  S ch ien e  der C olner B ahn en .
(Probe B.)

Das Aussehen der rifTeligen Oberflache ergib* 
sich aus Abb. 32. Zur Ernjttlung der Rif.elabn.cssun-

Abbildung 11.
Aachenor Sohienenprofil: Ausgezogene Linie =» ab- 
genutzto Sohiena; punktierte Linie =  Originalprofil. 

nach der Profilzeichnung.

gen wurden aueh hier 7 Diagramme aufgenommeu, 
die in Abb. 33 wiedergegeben sind. Die Abweichungen 
zwischen Lange und Tiefe aufeinanderfolgender Rif- 
feln bewegen sich innerhalb derselben GroBenordnung 
wie bei der Aachcner Schiene, nur sind die Abwei
chungen noch erheblicher ais dort. So schwankt 
die Lange der Riffeln zwischen den Grenzen 28,7 
und 112,5 mm. Das Mittel betragt 77,0 mm und die 
groBte Abweichung 108% vom Mittel. Die auBersten 
Werte fiir die RiHeltiefe sind 0,1 und 1,4 mm, das 
Mittel 0,69 mm, die grOBte Abweichung 188% vom 
Mittel.
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M.21 i 
Abb.20Abb. 19

Abb22

In Abbb. 34 ist die Vertcilung des Schwefelś, 
in Abb. 35 das Ausschen des Qi>erschnittes nach 
der Aetzung mit Kupferammoniumchlorid wieder- 
gegeben. Die Seigerung beschrankt sich auf eine 
{^eringfiigige Schwefelansammlung in der Mitte des 
Querschnittes. Die Gefiigeerscheinungen sind in- 
sofern ahnlich den bei der Aachener Schiene beobach- 
teten, ais auch hier das Bestreben vorliegt, die ober- 
flachlichen Teilchen senkrecht zur Schienenaclise 
nach der Rille hin zu verschieben (Abb. 36 und 37). 
In der Fahrtrichtung sind dic Yerzerrungen der 
Struktur so gering, daB sie nur unter stiirkster

Abb.25.26.27.28  
flbb.31 Abb.29.Z0. 

Riffelfal 
R iffelberg  
R iffeltal

Abb ma

Abbildung 17. Aachener Sohione, Lago der Mikrophotographion.

Vergr5Serung an wenigen Stellen nachweisbar sind 
(Abb. 38 und 39).

R if fe lfr e ie  S c h ie n e  von  C5ln.
(Probe C.)

Dio Aufnahme mit der Zeichenvorrichtung ergab 
eine praktisch gerade Linie, von deren Wicdergabe 
abgesehen werden kann. — Yon dem Querschnitt 
wurden, ahnlich wie in den vorbeschriebenen Fiillen, 
Untersuchungen auf Seigerungen ausgefiihrt, deren 
Ergebnisse durch die Abb. 40 und 41 dargestellt 
werden. Im Innem des Quersclmittes tritt ein Sei- 
gerungskem auf. Dio mikroskopische Untersuchung 
der Fahrfliiche senkrecht zur Schienenachse zeigte, 
daB zur Rille hin eine Yerzerrung nachzuweisen

ist (Abb. 42); dagegen ist auf dem horizontalen 
Teil der Fahrflache kaum eine Strukturveranderung 
zu beobachten (Abb. 43). Aucli im Langs.schnitt 
(Abb. 44) laBt sich eino solche nicht nachweisen. 
Abbildung 45 ist dem abgenutzten Teile der Leit- 
schiene entnommen; eine Strukturverzerrung ist 
darauf nicht zu erkennen.

4 . B jsp rec h u n g  der U n te rsu ch u n g se rg eb n lsse .

Bevor die Ergebnisse der beschriebenen Unter
suchungen fiir die vorliegenden Zwecke, die Klarung 
der Riffelfrage, herangezogen werden kOnnen, ist 

es notwendig, festzustellen, welche von 
den beschriebenen Erscheinungen ais 
kennzeichnend fiir riflelige Schienen im 
Gegensatz z u den ohne Rilleln abge
nutzten Schienen zu gelten haben. Da 
sich die Untersuchungen jedoch nur 
auf drei Beispielo beziehen, wurde es 
unvorsichtig sein, die Ergebnisso zu 
yerallgemeinern. Aus diesem Grunde 
schlage ich vor, daB die Kommission fur 
Iliffeluntersuchung sich an die Vereins- 
mitglieder wendet mit dem Ersuchen, 
Abschnitte von riffeligen und riflelfrei 
abgenutzten Schienen zur Verfiigung 
zu stellen. Zur Erleichterung der Unter
suchungen wurden von jedcm Einzel- 
falle folgende drei Probestucke einzu- 
senden sein:

I. Ein 1 m langer Abschnitt der 
Schiene mit Stempel der Her- 
kunft und Fahrtrichtung.

II. Ein 20 mm dicker und auf einer 
Flachę geschlichteter senkrecht 
zur Schienenachse abgesSgter 
Abschnitt mit Herkunftsstempel 
auf der ungeschlichteten Seite.

LII. Ein sich auf zwei Riffellangen 
erstreckender, mit Stempel der 
Herkunf t und Fahrtrichtung ver- 
sehener Ausschnitt aus dem Schie- 
nenkopf (Abb. 46.)

Das auf diese Weise zu sammelndo 
Materiał wird in gleicher Weise unter- 

sucht wie die im vorliegenden Bericht beschńebenen 
Beispielo. Nach einiger Zeit wird geniigend Unter- 
suchungsmaterial gesammelt sein, um festzustellen, 
ob und welche grundsatzlichen Unterschiede zwischen 
riflelfrei und riffelig abgenutzten Schienen in metallo- 
graphischer Hinsicht bestehen.

DaB auf diesem TYege vielleicht lelirreicho Auf- 
klarungen erzielt werden konnen, mfigen folgende 
Ueberlegungen zeigen.

Die Abnutzung an einer Flachę beruht darauf, 
daB nach und nach kleinc Teilchen abgetrennt 
werden. Bevor ein solches Teilchen sich ablGsen 
kann, muB die Kohasion an der betreffenden Stelle 
iibenvunden werden. Infolge der Dehnbarkeit des 
Materials wird aber dort, wo das Teilchen losgerissen
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worden ist, auf eine gewisse Entfernung hin eine 
bleibende Formveranderung eingctreten sein, dio 
sich um so weiter erstreekt, je groBer die Kraft ist, 
die im Augenbliek der Abtrennung wirksam war, 
und je niedriger die Elastizitatsgienze des Materials 
liegt.

Die Erfahrung lehrt, daB eine Abnutzung aueh 
unter ganz geringon Kraftwirkungen erfolgen kann,

a---CL, .—*

£» Too 52*

Abbildung 33. Colnor Sohiono, Riffoidiagramme.

man denko z. B. an die Abnutzung von Metall- 
gegenstilnden durch das Putzen mit feinen Tiichern. 
DaB aueh in diesen Fallen durch den Vorgang des 
Putzens sehr feine Teilchen abgetrennt werden und 
also an diesen Stellen die Kohasion hat iiberwunden 
werden miissen, ist klar; da aber die wirksamen 
Krafte nur sehr klein sind, konnen aueh nur kleino 
Teilchen abgerissen werden, und das Metali wird 
nur auf geringe, aueh mikroskopisch nur in seltenen 
Fallen naehweisbare Strecken hin yerfindert. Je 
griiBer nun die Krafte sind, die bei der Abtrennung 
wirksam sind, um so groBere Teile kflnnen abgetrennt 
werden, um so weiter erstrecken sich aber aueh die 
Wirkungen in das Innere des der Abnutzung unter- 
worfenen Gcgenstandes.

Derartige bleibende Veranderungen des Metalls 
erfolgen nieht nur dann, wenn eine tatsflchliche 
Abnutzung erfolgt, sondern stets, wenn durch 
ruhende oder bewegte Last die Elastizit&tsgrenze 
iiberschritten wird. Yon der Druckflache aus ver- 
andert sich das Materiał naeh allen Riehtungen hin; 
der Druck pflanzt sich im Innem des Korpers naeh 
allen Riehtungen hin fort. Naeh dem Aufhfiren 
der Kraft wird demnach in der Nahe der Druck- 
fl&che cin Teil des Korpers eine Veranderung crfahren 
haben. Dieser Teil wird durch eine Flachę begrenzt, 
die so beschaffen ist, daB an ihr die ElastizitSts- 
grenze wahrend der Kraftwirkung eben erreicht 
worden ist; weiter hinausliegende Teile waren unter 
niedriger Spannung, kehrten also naeh Aufhoren 
der letzteren in .ihre urspriingliche Lage zurtick.

Stellt man nun bei einer abgenutzten Schiene 
Strukturdeformationen fest, so laBt sich hieraus

lediglich folgern, daB an der betreffonden Stello 
ein inehr oder weniger hoher Druck geherrscht hat, 
je nachdem sich die Deformation auf groBere oder 
geringere Tiefen nachweisen liiBt. Ueber den Ab- 
nutzungsvorgang sagt diese Beobachtung aber nichts 
aus, da die Abnutzung unter geringerem Druck 
stattfinden kann. So kann man bei dem Beispiel C 
aus der weit in die Tiefe reiehenden Deformation der 
Fahrkantc (Abb. 42) schlieBen, daB die Abnutzung 
unter starkem Druck erfolgt ist, wahrend bei der 
Abnutzung der Leitschiene nur geringer Druck 
geherrscht haben kann (Abb. 45).

Wenn nun die Untersuchung zahlrcicher Falle 
ergeben wiirde, daB bei den riffeligen Schienen das 
Riffeltal stets weniger Deformationen zeigt ais der 
Riffelberg, wahrend die tatsiichliche Abnutzung im 
Tal grBBer wiire ais auf dem Riffelberg, so kSnnte 
dies bedeuten, daB im Tal zwar geringerer Druck, 
aber starkere Abnutzung, also Sdileifen oder Gleiten 
des Rades auf der Schiene, wahrend auf dem Riffel
berg hoher Druck aber geringere Abnutzung, das 
heiBt Abrollen stattfindet. Wenn sich diese Gesetz- 
maBigkeit fiir viele Falle tatsachlich bestńtigen 
wiirde, so ware zweifello3 ein sehr wiehtiger Punkt 
iiber den Vorgang der Riflelbildung geklSrt. Ea 
ware namlich dann der Beweis geliefert, daB die 
Riffeln von periodiseh wiederkehrenden Schleif- 
(Gleit-)wirkungen unter geringem Druck und nach- 
folgender Rollwirkung unter hohem Druck begleitet 
sind.

Es sei noeh kurz auf die Frage eingegangen, ob 
die vorliegende Untersuchung irgendeine Tatsache 
enthalt, dereń nahere Behandlung auf Grund 
der Schwingungstheorie erwiinscht ist. Gelegentlich 
friiherer Sitzungen wurde diese Theorie, die in ihren 
Grundziigen auf R e sa l1) zuruckzufiihren ist, erortert.

^

Abbildung 46.

Es sei daran erinnert, daB Resal die Riflelbildung 
durch die Annahme erklart, die beiden Rader eines 
Radsatzes rollten nieht gleichmaBig auf der Schiene 
ab, sondern infolge gewisser Schwingungserscheinun-

l) E. K esa l: Die Riffclbiidiwg auf den Scbienen- 
fabrfl&chcn. Bcricbt Budapcst 1914.



1000 Stahl und Eisen, Beitrage zur Frage uber dag Gefuge rtf/eliger Schienen. 37. Jahrg. Nr. 44.

gen der Achse wurde Vorwartseilen oder Zurilck- 
bleiben des einen der bei den Rader bewirkt. Je 
nachdem dieses abwechselnde Voreilen und Zuruck- 
bleiben zu periodisch wiederkehrendem Schleifen 
oder Gleiten fiihrt, wird die Oberflache der Schiene 
periodisch mehr oder weniger stark abgenutzt. 
Derartige Schwingungen konnen zum Beispiel da
durch eintreten, daB das eine Rad einen groBeren 
Durchmesser ais das andere besitzt oder uberhaupt 
auf grfSBerem Kreise abrollt ais das andere Rad. 
Nimrrt man nun an, daB das kleinere der beiden 
Rader genau abrollt, ohne zu schleifen nder zu gleiten, 
so muB notwendigerweise das andere, etwa das 
grGBere, ab und zu etwas schleifen, damit dio einem 
grOBeren abgerollten Weg entsprechende Strecke 
gegeniiber dem anderen Rade wieder ruckgangig 
gemacht wird.

In einer YerBffentlichung aus dem vorigen Jahro 
vertritt auch E. M eyer1) die AulTassung, daB die 
Riffelhildung auf Schwingungen zuriickzuftihren sei, 
und zwar auf solehe der Schiene.

Bei der Aachener Schiene sollen naeh Beobach- 
tungen des Pahrpersonals die Riffeln erst aufgetreten 
sein, ais die Schiene soweit abgenutzt war, daB das 
Rad auf dem Spurkranz lief. Es war nicht sieher 
zu ermitteln, wpiche Glaubwtirdigkcit dieser Be- 
obachtung zuge^chriehen werden kann. Indessen 
hat die genaue Prflfung der Schiene vieles ergeben, 
was fur die Wahrseheinlichkcit dieser Beobachtung 
spricht. Belraehtet man Abb. 11 und dio hierzu 
gehorięen Aiwffihningen, so zeigt sieh, daB der 
YerschleiB der Schiene in der Nahe der Fahrkante 
cincn HOchstwert von etwa 4 mm aufwies gegeniiber 
1 mm an dem ftuBersten befahrenen Teile. Wenn 
nun gleich vom Beginn des Befahrcns diese Schiene 
riffelig geworden ware, so hatte notwendigerweise 
in der Nftho der Fahrkante die RifTeltiefe grtBer 
sein mtissen ais an der AuBenkante. Yergleicht man 
die in Zahlentafel 2 wiedergegebenen Werte fiir 
die Wellcnticfe, so lassen sie mit einer geradezu 
auffSIligen OleichnJlEigkeit prkennon, daB ent- 
spreohende RilYeltiofcn der 7 Diagramme uberall 
głeich sind. Diesen Yorgang kann man sich nur wie 
folgt erki,Iren: Bis zum Beginn der Riffplbildung 
fam! ein gleichmaBiges Abnutzen der Schiene statt. 
Dies dauerte so lange, bis die Schiene soweit abgenutzt 
war, daB der Spurkranz auf ief. Mit diesem Angen- 
blick begannen die Wirkungen, die eine R:ffelhil- 
dung zur Folgę hatten, und die sieh gleichmaBig 
auf die ganze Breite der befahrenen FlSche verteilen 
inuBten. Ueber die Bedingungen, die in diesem 
Falle zu der Riflelbildung fuhren konnten, laBt sich 
folgendes im Lichte der Resalschen Theorie sagen: 
Mil dem Augenbliek, von welchem ab der Spurkranz 
auflief, wurde der Halbmesser des Kreises, auf dem

')  E. M eyer: Zur Kl&rung bedeutaamer Frasren im 
StraBenbahn-Oberbau und insbesondere der Riffelbildung 
auf den Schienen. Berlin 1915. Yerlag Hernemaan.

das betreffende Rad abrollte, um die Hohe des 
Spurkranzes vergr6Bert. Ilierdurch sind diejenigen 
Bedingungen gegeben, dic eine Verdrehung der Aclise 
zur Folgę haben und die namentlich bewirken 
miissen, daB von Zeit zu Zeit ein Teil des abgerollten 
Weges des Rades durch Schleifen wieder ruckgangig 
gemacht wird. Das auf dem Spurkranzc laufende 
Rad wird zunachst abrollen und dadurch in einem 
bestimmten Zeitabschnitt einen groBeren Weg zuriick- 
legen ais das zweite Rad, das noch auf dem Rad- 
kianz abrollt. Ersteres wird daher etwas voreilen. 
Dies bewirkt einmal eine Schragstellung der Achse, 
soweit das Spiel der Achsbuchse in der Gabel dies 
zulfiBt, und weiterhin eine Yerdrehung der Achse. 
Infolge der elastischen Widerstandskrafte, die mit 
der GroBo der Verdrehung der Achse wachsen, 
wird das Voreilen des Rades mehr und mehr 
erschwert, und es kommt ein Moment, in dem 
die Achse wieder in ihre normale Lage zuriick- 
schnellt, das vorgeeilte Rad dabei auf der Schiene 
zurilckschleifend.

Weiterhin sei noch untcrsucht, ob durch die 
yorliegenden Ergebnisse anderweitige Theorien eine. 
Stiitze finden. Zu diesen geliilrt z. B. die Theorie, 
naeh welcher die Seigerungon die Riffeln hervor- 
rufen sollen. Es ware z. B. nicht ausgeschlossen, 
daB, sobald eine Schiene soweit abgenutzt ist, daB 
der Seigerungskern befahren wird, infolge abwech- 
selnd weicher und harter Stellen desselben Riffeln 
entstiinden. Yergleicht man die zu Beginn des vor- 
liegenden Yortrags gegebenen Erorterungen iiber 
das Yorkoinmen von Seigerungen mit den Ergeb
nissen der metallographischen Untersuehung, ins
besondere die Abb. 34 und 35, so geht aus den Bildern 
hcrvor, daB der Seigerungskern noch im Inncra 
des Querschnittes liegt und von der riffeligen Ober- 
flSche um mehrere Zentimeter entfernt ist. In diesem 
Falle kann daher die Seigerung nicht der Grund 
fiir die Riffclbildung sein.

Z u sam m en fassu n g .

1. Auf Grund der metallographischen Unfer- 
suehung zwcier rifleliger Schienen und einer ohne 
Riffelhildung abgenutzton Schiene wurde festgestellt, 
daB GeffigeverSndcrungen zu beobachfen sind, die, 
vorausgesetzt, daB sie an zahlreichen weiteren 
Beispielen sich hestaiigen, geeignet sind, iiber me- 
ehanische YorgSnge bei der Riflelbildung Aufkiarung 
zu geben.

2. Die beobachteten Untersuchungsergebnisse 
stehen nicht im Widerspruch mit der Resalschen 
Theorie, daB die Riffelbildungen auf Schwingungs- 
erscheinungen des rollenden Systems zuriickzu- 
fiihren sind.

3. Es wurden Yorschiage ausgearbeitet, wonach 
eine groBe Zahl von riffeligen Schienen sowie von 
ohne Riflelbildung abgenutzten Schienen in gleicher 
Weise untersucht werden sollen.
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Zahlentafel 1. R i f f e l l a n g e n  b
Dlagramm S o h i e n e ( P r o b e  A) 

Nr.
I 102,5 87,5 97,5 70,0 72,5

II  105,0 83,7 97,5 81,0 55,0
III  82,5 91,0 96,0 77,5 55,0
IV 102,5 82,5 100,0 85,0 52,5
V 98,5 81,0 108,5 77,5 52,5

VI 98,5 87,5 101,0 75,0 62,5
VII 88,5 82,5 105,0 75,0 62,5

e i d e r  A a o h e n e r  
in  m m .

Mittel

80.0 72,5 75.0 82,2
75.0 81,0 91,0 83,6
82.5 71,0 107,5 82,8
72.5 82,5 91,0 83,6
90.0 70,0 85,0 82,8
75.0 83,5 85,0 83,5
73.5 90,0 88,5 83,2

83,1

Zahlentafel 3 
Dla

gramm 
-Nr.
I 102,5 91,0 103,7 93,7 50,0 71,2 82,5 55,0

II  112,5 91,2 100,0 85,0 47,5 77,5 76,2 67,5
U l 42,5 91,2 95,0 100,0 40,0 73,7 77,5 66,2
IV 111,2 81,2 107,5 137,5 70,0 77,5 71,0 38,7
V 93,7 82,5 107,5 145,0 65,0 67,5 73,7 36,2

VI 111,2 82,5 107,5 137,5 68,7 75,0 66,2 39,0
VII 115,0 77,5 112,5 76,0 57,5 72,5 70,0 72,5

R if fe l la n g e n  bei d o r  C o ln er S c h ie n e  
(P ro b e  B) in  mm,

Mittel
37.7 76,4
37.5 77,2
35.0 69,0
32.5 80,8
40.0 79,0
38.7 80,7 
28^7^8

77,0

Zahlentafel 2. R i f f e l t ie f e n  bei d e r  A a o h en e r S cb io n e  
(P ro b e  A) in  mm.

Zahlentafel 4. R i f f e l t ie f e n  b e i d e r  C o ln e r S ch ien e  
(P ro b e  B) in  mm.

Diagramm
Nr. Mittel

Dlagramm
Nr. Mittel

1 0,8 1,0 1,3 1,1 0,6 0,5 0,9 0,7 0,9 I 0,8 1,2 1,0 0.9 0,4 0,6 0,7 0,5 0,4 0,7
II 0,5 1,0 1,2 1,0 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 I I 0,5 1,2 1,0 0,9 0,4 0,7 0,5 0,5 0,2 0,7

111 0,6 0,9 1,0 1,3 0,8 0,6 0,3 0,6 0,8 I I I 0,2 1,2 1,1 0,8 0,4 0,8 0,7 0,5 0,3 0,7
IV 0,6 0,7 1,2 1,0 0,7 0,5 0,5 0,9 0,8 IV 0,4 1,1 1.2 0,8 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,6
V 0,7 1,0 1,3 1,0 0,7 0,4 0,6 0,6 0,8 V 0,5 1,2 1,3 1.0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,7

VI 0,5 1,1 LI 0,7 0,8 0,6 0,5 0,7 0,8 VI 0,7 1,4 1,2 0,6 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4 0,7
V II 0,8 0,9 0,1 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7

0,8
VII 0,7 1,2 1,3 0,7 0,4 0,6 0,6 0,6 0,1 0.7

0,69

Die Hiitten- und W alzwerks-Berufsgenossenschaft 
im Jahre 1916.

| | i e  Jahresberichte der Berufsgenossenschaften 
liefern schon in Friedenszeiten wertvolle Bei- 

trage zur Kenntnis und Beurteilung der gesamten 
Wirtschaftslage, und diese ihre Bedeutung hat sieh 
fiir die Kriegsjahre woinoglich noch gesteigert. Wer 
■den EinfluB des Krieges auf die Volkswirtschaft 
untersuchen will, findet hier Quellen, die gleich 
reichlich flieBen, ob es sich nun um die Frage der 
Entwicklung der einzeinen Industriezweige handelt 
•oder um eine Betrachtung der wirtsehaftlichen und 
-allgemeinen Vcrhaltnisse der Lohnarbeiter, der Hohe 
der Lohne, ihrer Zahl, Zusamraensctzung, Leistungs- 
und Anpassungsfiihigkeit u. a. m. So gibt auch der 
Verwaltungsbericht der Hiitten- und Walzwerks- 
Berufsgenossenschaft fiir das Jahr 1916 und der 
■angeschlossene Bericht iiber die technische Aufsicht 
fiir das gleichc Jahr in einer Fiille von Zahlen und 
Mitteilungen bedeutsame Hin weise auf die Lage 
Her rheinisch-\vestfalischen GroBeisenindustrie, wie 
■sie sich wahrend des Krieges und dureh ihn gestaltet 
hat. Leider crlauben es die Zeitumstiinde nicht, in 

■gleich ausfithrlichcr Weise wie in den Yorjahren auf 
den Inhalt des Berichtes einzugehen. Umsomehr 
empfehlen wir daher unsern Lesern, auf den 
Bericht selbst zuriickzugreifen, dem wir folgendes 
entnehmen:

Die Zahl der Betriebe, die im Jahre 1915 gegen
iiber 1914 unverandert geblieben war, hat im Jahre
1916 eine kleine Zunahme erfahren. Gleichzeitig 
ist die Zahl der in diesen Betrieben beschaftigten 
versicherten Personen, die noch im Vorjahr ruck- 
laufige Bewegung zeigte, nicht unbetraehtlich ge- 
stiegen und hat sogar den Bestand des letzten Frie-

densjahres 1913 mit seiner bis dahin hochsten Ar- 
beiterzahl uberholt. Die den Yersicherten gezahlte 
Lohnsumme belief sich 1916 auf 520121 855 .Jl, was 
gegen das Vorjahr ein Mehr von 147 133 456 M  be- 
deutet. Diese Steigerung ist nicht ailein auf die 
groBerc Anzahl der Beschaftigten zuriickzufuhren, 
vielmehr hat eine sehr betrachtliohe allgemeine Er
hohung des Lohnes stattgefunden, was zur Geniige 
beweist, in wclchem Umfange auch der Arbeiter an 
den Kriegsgewinnen teilnimmt, und wie verkehrt die 
weitverbreitete Ansicht ist, daB der Kreis der am 
Kriege Yerdienenden auBerst eng gezogen werden 
miisse. Das sprunghafte Steigen der Lohne in den 
Jahren 1915 und 1916 wird besonders deutlich, wenn 
man vergleichsweise die durchschnittlichen Lohne 
der vier letzten Jahre vor dem Kriege heranzieht, 
die sich auf 1566,52 J l, 1604,24 1662,63 M
und 1734,92 J l belaufen, was einer jahrlichen 
Steigerung von 37,72 J l,  58,39 Jl und 72,29 Jl 
entspricht.

Die Einnahmen u. Ausgaben betrugen 8 090 757,335 
(6 710 860,63) J l. Von den Einnahmen machen 
allei n die Umlagebcil ragę 7290875,545 (5 921706,18,UC 
aus. Wie in den Vorjahren zahlte die Sektion 
Oberhausen mit 2 168 428,04 (1 753 732,28) .K die 
hochsten Umlagen. Dagegen ist die Sektion Dort
mund seit dem Jahre 1915 dureh die Sektion Essen 
mit 1 479 363,45 (1 131 227,05) J l  Umlage vom zwei
ten a f den dritten Platz ver wiesen. Die niedrigsten 
Umlagen leistete dic Sektion Siegen mit 204 559,90 Jl 
gegen 175 398,20 J l im Jahre 1915.

Die Verwaltungskosten des Genossenschaftsvor- 
standes und der Sektionen betrugen 480 389,886
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(423 072,68) J l. An Unfallrenten wurden 6 278 638,16 
(5 591102,41) J i ausgezahlt.

Die Zahl der entschadigungspflicbtigen Unfalle 
ist von 2124 auf 2907 gesliegen. Die Zahl der iiber
haupt angemeldeten Unfalle belief sieli auf 37 666 
(32 230), die obengonannten 2907 (2124) entschadi- 
gungspfliehtigen Unfalle machen also 7,7 (6,6) % 
der angemeldeten aus. Unter den entschadigungs- 
pflichtigen Unfallen befinden sieli 160 (132) =  5,5 
(6,21)%  Augenverlet7.ungen, 344 (219) Unfalle beim 
Eisenbahnbetrieb — 11,90 (10,31) %. 11 (11) Unfalle 
dutch Gasvergif(ung =  0,38 (0,52) %. 371 (261) Un
falle yerliefen todlich, 12 (15) hatten vollige, 1346 
(1072) teilweise und 1178 (776) voriibergehende Er- 
werbsunfahigkeit zur Folgę. Die meisten Todesfalle, 
namlieh 97 (69), ereigneten sieli im Eisenbahnbetrieb, 
92 (39) erfolgten dureh Bebezeuge, 42 (38) dureh 
Fali von hochgelegonen Arbeitsstatten, 32(26) dureh 
Verbrennung, 25 (19) dureh Arbeitsmaschinon, 16 
(13) durcli Herablallen und Umfallen von Gegen- 
standen, der Kost dureh Gasvergiftungen, elektrischen 
Strom, Getriebe, Kraftmaschinen, Sprengstoffe, Ex- 
plosionen, Fuhrwerk, Himdwerkszeug, Dampfkessel, 
abspringendo Splitter und sonstiges., Der Bericht 
iiber die teclmische Aufsicht behandelt, um einmal 
einen tieferen Einblick in die Betriebsgefahren zu 
geben, in diesem Jahr in besonders ausfiihrlichen 
Zusammenstellungen die Ursachen, auf welche die 
erhebliche Zunahme der Unfalle zuriickzufiihren ist. 
D e r W u n sc h  des te c h n isc h e n  A u fs ic h tsb e -  
a m ten , d ie  Z u sa m m en ste llu n g  bei den Be- 
tr ie b sb e a m te n , M eistern  und V o ra rb e itern  
zur D u r c h s ic h t in  U m lau f zu  s e t z e n , d a m it  
d ie se  s ic h  iiber d ie  U rsa ch en  der Y orgekom - 
m enen  U n fa lle  u n te r r ic h te n  und dureh  B e-  
le h iu n g  und E rm ah n u n g  der A rb e iter  au f 
die V erh iitu n g  a h n lich er  F a lle  h in w irk en  
k on n en , is t  n a ch d r iick lich  zu  u n te r s tu tz e n ,  
b eso n d ers in . der J e t z t z e i t ,  w o z a h lre ich e  
u n g e iib te , m it den E in r ic h tu n g e n  und Ge- 
fab ren  der B e tr ie b e  n ic h t genu gen d  v e r tr a u te  
A rb e iter  e in g e s te l l t  w erden  m iissen , d ie  die 
e r fo rd er lich e  Y o rsich t auBer a ch t la s se n  oder  
dureh  o.ffenbaren  L e ic h ts in n , G le ic h g iilt ig -  
k e it , U u a u fm erk sa m k e it und v e r b o tsw id r i-  
ges V erh a lten  iib erau s lia u fig  U n fa lle  her- 
b eifiih ren .

Kach dem Bericht hat sich die Durchfuhrung der 
Unfallverhiitungsvorschriften itjfolge der durch den 
Krieg gcschaftenen Verhaitnisse immer schwieriger 
gestalt et, und zwar lassen sich fiinf Hauptursachen 
dafiir fest stellen:

1. Die groBe Zahl der wenig intelligenten, der 
Iremdipraehigen und der betriebsfremden un- 
pelcrnten Arbeiter und unter diesen letzten be- 
łonders die groBe Zahl der jugendlichen und 
weiblichen Arbeiter war mit der Betriebsweise, 
den Betriebsgefahren und den Unfallrerhutungs- 
rorschriften nicht genugend vertraut und ver- 
kielt sich gleichgiiltig gegen alle auf Unfallver-

hiitung gerichteten Bestrebungen. In augen- 
falliger Weise wurde die Betriebssicherheit in
folge der mangelnden Yerstandigung dieser 
Arbeiter untereinander beeintrachtigt.

2. Die Ausfuhrung der Unfallverhiitungsvorsehrif- 
ten iiber dic Ordnung des Betriebes und das 
Vcrhalten der Arbeiter im Betriebe, sowie 
manche gefahrlichere Betriebsarten konnen aus 
Mangel an unfalltechnisch geschulten Aufsichts- 
personen nicht dauernd und in solchem MaBe 
iiberwacht werden, wię es erforderlich ware und 
in Friedenszeiten moglich war.

3. Dic Beschaffung oder Herstellung sowie die In- 
standhaltung von Ymriclitungen, die zum 
Schutze der Arbeiter gegen gefahrliche Beriih- 
rungen mit Jlaschinen, Triebwerken usw. sowie 
gegen andere in der Natur des Betriebs liegende 
Gcfahren erforderlich sind, stieB auf Schwicrig- 
kcitcn wegen Mangels an Materialien und geeig- 
neten Werkstattschlossern. Aueh bcschadigte 
Betriebseinriehtungen, Maschinen, Geratschaf- 
ten usw. konnten vielfach wegen dieses Mangels 
nicht rechtzeitig erneuert oder in geniigender 
"Weise ausgebessert werden,

4. Manche Bctriebsmittel geniigen nicht mehr den 
an sie zu stellenden Anforderungcn und beein- 
trachtigen infolgedessen die Betriebssicherheit.

5. In einzelnen Fallen setzten die Eigenart der 
vcrandertenBetriebsweise und die Ueberfiillung 
der Werkstattcn und Werksplatze die Betriebs- 
sicherheit herab.

Nach wie vor ist die Berufsgenossensehaft in 
weitgehendem MaBe dahin tatig, dureh Unterrich- 
tung der Werke und Angestellten Ungliicksfallen 
vorzubeugen. So wurde wieder in zahlreichen Bund- 
schreiben entweder auf bestimmte Ziffern der Unfall- 
verhiitungsvorschriften erneut hingewiesen — z. B. 
aus AiUaB der umfangreichen Beschaftigung von Ar- 
beiterinnen sowie der iiberaus zahlreichen Unfalle 
im Eisenbahnbetriebe und beim Betriebe von Lauf- 
kranen —, oder es wurden Mitteilungen iiber neue 
Schutzvorrichtungen, iiber zweckmaBige Verstarkun- 
gen bestimmter Maschinenteile (z. B. der Sageschutz- 
hauben) u. a. m. bekańntgegeben.

Die bewahrten Einrichtungen zur ersten Hilfe- 
leistung bei Unfallen, wie das Yorhandensein von 
Verbandkasten in allen zur Genossenschaft gehorigen 
Betrieben, von Verb'andstuben unter Aufsicht von 
Aerzten und standig anwesenden Heildienern auf den 
groBeren Werken und die Ausbildung von Yersicher- 
ten ais Helfern wurden weiter gepflcgt und ausgebaut.

Meister- und Arbeitcrreisen zur Besichtigung der 
Standigen Ausstellung fiir Arbcitcrwohlfahrt in 
Charlottenburg unterblieben nut Rucksicht auf die 
dureh den Krieg geschaffenen Yerhaitnisse.

Ueber den Arbeiterwechsel enthalt der Bericht 
eingehende Zahlen. Die Bcrechnung erfolgt seit dem 
Jahre 1915 nach den vom Arbeitgeberverband fiir 
den Bezirk der Nordwestlichen Gruppe des Vereins 
deutscher Eisen- und Stalilkidustrieller aufgestellten
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Grundsiitzen. Aus den Zahlen geht u. a. hervor, 
daB die Arbeiterinnen an dem Arbeiterwechsel in 
besonders starkem MaBe beteiligt sind.

Zum SchluB sei nocłiiiber den H a f tp f l ic l itv e r -  
b a n d  d er  d e u t s c h e n  E i s e n -  u n d  S t a l l i  - 
in d u s t r i e ,  in d em  die Berufsgenossenschaft die 
Sektion Essen bildet, kurz erwahnt, daB die Weiter- 
entwicklung des Yerbandes in ruhigen Bahnen voran-

schreitet. Die Zahl der Mitglieder der Sektion Essen 
ist von 73 auf 77 gestiegen mit 110 (101) Ver- 
sicherungsscheinen uńd rd. 380 (323) Mili. J l  ver- 
sieherter Lohnsumme. An Beitragen sind 101 428 
(86 460) Jl eingekommen. Der Beitritt zum Ver- 
bande ivird den Genossenschaftsmitgliedern dringcnd 
empfohlen, der Genossenschaftsverband ist auf 
Wunsch zu genauer Auskunit gerne bereit.

Umschau.
F o rtseh ritto  d e r M etallographie.

(Jan u ar bis Marz 1917.)
1. D ie K o n s t i tu t io n  d es E isen s  u n d  s e in e r  

L eg ie ru n g e n .
L e g ie ru n g e n  d es  E is e n j. Neuere Untersuchungen 

▼on E r n s t  J a n e o k e 1) bezwccken die Aufdeckung der 
Konstitution der E is e n -C h ro m -L e g ie ru n g e n , ins- 
besondcre die Aufstcllung eines Zustandsdiagramma, 
da bia jetzt, tro tz yielfacher Untersuchungen iiber Le
gierungen von Eisen und Chrom, die KonBtitution dieser 
Legierungen nioht ais bekannt angesehen werden konnte. 
Schon vor einigen Jahren hatte dieser Forscher Versucho 
angeatellt, um ein Zustandsdiagramm der Logicrungsreihc 
aufzustellen. Diese soheiterten aber damals an den groBen 
experimentellen Sohwierigkeiten, die dic Untersuchung 
kohlefreicr Legierungen m it sich bringen. Nach manchen 
vergeblichen Bcmuhungen gelang es neuerdings, in ver- 
haltnismaBig einfaober We i KO einwandfieie, unter sich iiber- 
einstimmendo Ergebnisse zu erzielen. Der Grundgedanke 
der Untersuohungen war, dio notwendigen Abkuhlungs- 
kuryen an Materialmengen Yon mindestens 100 g aufzu- 
nehmen, da erfahrungsgemafl sioh bei Verwcndung gc- 
ringerer Mengen leioht Ungenauigkciten einatellen. Fiir 
die Herstellung der Legierungen wurde pulverformiges, 
im Wasserstoffstrom reduziertes Eisen und nach dem 
Gold8ohmidtschen Verfahren hergestclltes Chrom benutzt. 
Zum Schmelzen der Metalle dientc ein mit Wechselstrom 
Yon etwa 8 KW  Leistung gespeister Kryptolofen. Die Ab- 
kiihlungskuryen 'wurden selbsttatig m it einem von dem 
gleiehen Forscher konatruierten, bereits an dieser Stelle2) 
beschriebenen Apparat aufgczeichnet. Dio beobachteten 
Verzogerungen in den Abkiihlungskurvon lic Ben sich in 
guter Gebereinstimmung miteinander zu dem in Abb, 1 
wiedergegebenen Zustandsdiagramm zusammenfassen. 
Hiernaoh ist also Fe-Cr cin System m it einem Eutek- 
tikum, bei dem dio Komponentcn in weitem Umfange 
Mischkristalle miteinander bilden. Die Grenze der Misch- 
krisfcallbildung iat willkiirlioh zu etwa 5.5 und 85 %  Cr 
angenommen, dio outektische Temperatur zu 13200 
m it etwa 75 %  Cr. Diese Punkte miiBten noch genau fest- 
gelegt werden. Die UnrcgelmaBigkciten, die die Umwand- 
lung von y- in o-Eisen in dcm Diagramm bewirkon muB, 
ist nicht weiter beriicksichtigt. Der mikroskopische Be- 
fund steht in Uebcreinstimmung m it dem thermiachen. 
Die erhaltenen Legierungen zeichnen sioh durch groBe 
Zahigkeit aus. Nur bei den ohromreicheren Legierungen 
(iiber 80 % ) war es moglich, den Regulus auf dem AmboB 
zu zerschlagen. In  seinen wreitercn Ausfiihrungen befaBt 
sich Janecke m it det Erklarung friiherer, von anderer 
Seito ausgefiihrter Versuche, die Konstitution der unter 
Betrachtung stehenden Legierungen aufzudecken. Janecke 
hommt zudem SohluB.daBdieAuffassung von T r e i t s c h k e  
*nd T a m m a n n 3), die das System Fe-Cr ais ein aus den 
drei Bestandteilen Fe, Cr und der Yerbindung Fct Cry

ł) E r n s t  J a n e c k e :  Ueber dio Konstitution d e r  
Esen-Chrom-Legierungen, Ztschr. f. Elektroohem. 1917,
1. Febr., S. 49/55.

2) Vgl. St. u. E. 1917, 8. Febr., S. 141.
3) Ztsohr. f. anorg. Chem. 1907, Bd. 55, S. 402/11.

gebildetea pseudobinares ansehen, seinen Versuchen 
widerspricht, und daB die toii letztgenannten Forsohem 
bei Temperaturen oberhalb 1500 bis 1600 0 beobaohteten 
UnregclmaBigkeitcn ihre wahrsohcinlioho Ursaohe in der 
Anwesenheit Yon Aluminium haben.

R u d o lf  R u e r  und F ra n z  G o e ren s1) berichten 
iiber angcstellte Untersuchungen iiber das System E ise n -  
K u p fe r . Auch boi diesen Legierungen haben dio bis- 
herigen Untersuchungen noch nioht zu einer sicheren 
Kenntnis des Verhnltens der geschmolzenen Metalle zu- 
einander gefiihrt. Dic vorliegenden Versuohe wurden in 
der Hoffnung unternommen, duroh Verwendung reinster 
Matenaljen die bisher bestehenuen Unsicherheiten auizu- 
klaren. Es ergab sich zunachst, daB beim Zusammen- 
sohmelzen der reincn Metalle eine Trcnnung in zwei 
Schichten stattfindet. Anderseits jedooh zeigte, wi" m it 
Sioherheit festgcstellt wurde, das zwischen den Endpunk. 
ten der Misohungsliioke liegende Stiick der Eratarrungs.

Abbildung 1. ZuKtacdsclia^ramm F.isęn-Chrom.

kurve keinen horlzontalen Yerlauf. Die beobachtete Ab- 
wciohung vom horizontalen Verlaufe beruht nicht auf 
Unterkiihlungen. Das System Eisen-Kupfer zeigte also 
bei der Erstarrung das Verhalten eines Drei- oder Mehr- 
stoffsystems. Eine Aufnahme Yon Verunrelnigungen 
durch den SchmelzprozeB in hinreichcnder Mengc, um 
die Abweichung zu erklaren, konnte nicht nachgewicsen 
werden. Man muB daher das Auftreten einer Molckiilart, 
die wegen geringer Bildungs- und Zcrfallsgeschwindigkeit 
die Rolle eines dritten Stoffes spielt, annehmen, dooh 
wurde keine weitere Tatsache beobachtet, dio hierauf ge- 
deutet hatte. Es liegt daher ein Widerspruch gegen dio 
Phasenregcl Yor, fiir den eine speziellere Erkliirung nioht 
gegeben werden kann. Das auf Grund der Yon Ruer und 
Goerens gemachten Beobachtungen entworfene Zustands
diagramm ist in Abb. 2 dargestollt. Zur Erliiuterung des 
Diagram ma diene folgendes: Der Eretarrungspunkt dea
reiiien Eisens wird durch Kupfcrzusatz Yon a =  152'8 • 
bis o erniedrigt. Hieran sohlieBt sich das Stiick c d, liings 
dessen zunachst cin geringer, dann allmiihlich starkor 
werdender Temperaturfall stattfindet, und daran da» 
Stiick d e an, langs dessen die Emiadrigung der Erstar- 
rungstemperatur mit steigendem Kupfergehalte am stark-

l) Ferrum 1917, Jan., S. 43/61.
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sten ist. Von den Punkten e und d der Sohmelzkurve 
gehen die Kurycnstiioke c v und d  w aus, die die Zu- 
sammensetzung der im Glcichgewichte befindlichen 
flussigen Scliichten in Abhangigkeit yon der Temperatur 
angeben und bis 1572 0 hinauf ycrfolgt wurden. Dio Kon
zentration des Punktes c der Sohmelzkurye ist nach den 
Ergebnissen yon Schmelzversuchcn zu 97,5 %  Cu anzu
nehmen. Die Konzentration des Punktes in =  07 %  Cu 
ergibt sioh aus der Untersuchung des Gefiiges, wonaoh 
ein Reguł us m it 2 ,5%  Fc noch yollkommeu liomogen 
erscheint, ein solcher mit 3 %  Fe die ersten Spuren der 
Eiycnuiisohkristallo erker.non laBt. Die Temperatur der 
Horizontalen e m 1 liegt 100 iiber dem Kupferschmelz- 
punkt, J . h. bei 1094 °. Der Endpunkt 1 ist bei 8y , %  Cu 
anzunehmen, entspreohend dem Umstande, daB zuerst 
bei 10 %  Cu auf der Abkiihlungsknrye ein geringer 
Warmeeffekt bei der entsprechend™ Tem peratur zu be- 
merken war, und daB ein Regułus m it 9 %  Cu dio ersten 
Spuren eines kupferreichen Strukturelcmcntes erkennen 
lieB. Die yom 3-y-Umwandlungspunktc (g =  1401 °)

differenz gesondert zu erkennen waren, wurdo dieser 
Punkt zu 22 %  Cu angenommen. Das Stiick i k ist zum 
Zcichen, daB cs experimcntell nioht nachgewiesen ist, 
gestriclielt gezeichnct. Die Gleichgewiohtstemperatur 
der Umwandlung des y-E sens in dio j3-Form ist n =  906 “. 
Sio wird durch Zusatz von Kupfer bis p == 2,3 %  er- 
niedrigt, um dann praktisch konstant zu bleibcn. Dio 
Gleichgewiohtstemperatur der Horizontalen o p  q ist zu 
833 0 anzunehmen; der Punkt o liegt zwischen 2,0 und 2,3% 
Cu, der andere Endpunkt q ist ais zwischen m =  97 %  Cu 
und u =  98 %  Cu liegend zu 97,5 %  Cu angenommen. 
Die Glcichgewichtstempcratur der fi-a-Umwandlung liegt 
beim reinen Eisen bei r  =  709°. Dieso Tem peratur wird 
durch Zusatz von 1 %  Cu auf t  =  759 0 erniedrigt und 
bleibt dann praktisch konstant. Der Punkt s muB natur
lich zwischen 0 und 1 %  Cu liegen. Die Konzentration 
yon u ist zu 98 %  Cu angenommen, da bei einem Regulus 
m it 97 %  Cu eino Aenderung der Jlagnetisierbarkcit 
bei etwa 759 0 nooh eben, bei einem solchen mit 98 %  Cu 
nicht mehr beobachtet wurde.

Sew/c/itsflra/enre rtupfer 
Abbildung 2. Zu»tandfldUffr«mm Elseo-Kupfer.

des'Eiscns ausgehende Kurve der beginnenden Umwand
lung beim Erkalten steigt bis zum Endpunkte h =  1477 0 
und 6y2 %  Cu, woran sioh die Horizontale h b des yoll- 
standigen Gleichgewichtes zwischen den 3-Kristallen h, 
den y-Kristallen i und der Sohmelze b ansclilieBt. Hieraus 
ergibt sioh zunachst der Punkt h ais E ndpunkt des Astes a h 
der Soliduskurye. Im  Punkte b (1477 0 und 13 %  Cu) 
muB die Licjuiduskurye einen Knick aufweisen, wie es in 
der Abbildung angedeutet ist. Es scheiden sich namlich 
aus den erstarrenden Sehmelzen langs a  b zunachst
o-Mischkristalle, langs b c unmittelbar Y-Mischkristalle 
aus. Fiir die Bestimmung des Punktes i gaben die Ab- 
kuhlungskuryen keincn hinreiohend genauen Anhalt. 
DemgemaB ist sowohl der in ihn einmundende Kuryenast 
g i der beendeten o-y-Umwandlung beim Erkalten ais 
auch das Stiick i k  der Soliduskurye gestrichelt gezeichnct. 
Auoh dio Lage des Punktes k  konnte aus den Abkiihlujiga- 
kurren nicht entnommen werden, da bei Sehmelzen m it 23 
und weniger %  Cu nach Einsetzen der Eretarrung Halte- 
punkte lx-i 1450 0 nicht zu erkennen waren. Es ergibt 
sich daraus, daB der Punkt k  jedenfalls bei nicht viel 
niedrigeret Kupferkonzeutration ais der Punkt c liegen 
kann, und in Anbetracht des Umstandes, daB bei einiger 
Vorsicht zwei Wiimietonungen mit 5 °  Temperatur-

2. E in tlu B  d e r  ch em iso h en  
Z u sa m m e n se tz u n g  a u f  d ie  
E ig e n s o h a f te n  d e s  E is e n s  

u n d  d e r  L eg io ru ag e n .
Die Wirkung von Verunreinigun- 

gen, auch in geringen Mengen, auf 
die Eigensohaften und Strukturyer- 
haltnisse wertyollcr Metallo bei ver- 
sohiedener Behandlung, sowie der 
Zusammenhang yon Gefuge und 
ehemisehen oder physikalisohen 
Eigensohaften wird nooh nioht ge- 
niigend beachtet. Nach Beobach- 
tungen yon C. H. M a th ew so n  
und G eorge V. Caesar*) iiber 
d ie  W irk u n g  d es K u p fc ro x y -  
d u ls  a u f  d ie  E n tw io k lu n g  d es 
r e k r i s t a l l i s i e r t e n  K o rn s  beim  
G liih en  v o n  k a l tb e a r b e i t e te m  
K u p fe r  iibt Sauerstoff in Form 
des Kupferoxyduis eine deutlioh 
hemmende Wirkung auf das Waclis- 
tum  des rekristallisierten Korns des 
Kupfcrs beim nachfolgenden Gliihen 
naoh der Kaltbearbeitung aus. In 
einem Kupfer, das nur 0,05 %  0 2 
enthiclt, wurden nach einstundigem 
GlUhen bei 9 2 5 0 annahernd vier- 
m al so yiel Korner auf die Ober- 
flacheneinheit erm itte lt, ais bei 
reinem Elektrolytkupfer unter glei- 

chen Bedingungen. Wenn der Gehalt an Kupfer- 
oxydul weiter" zimimmt, werden groBL-re Kristall- 
korner nur naoh einer ubertriebenen Warmebehandlung 
beobachtet. In  einer Legierung von dem Eutektikum 
nahe kommender Zusammensetzung lieBen sich nach ein
stundigem Erhitzen auf 700 0 auoh bei 80facher VergroBe- 
rung Rekristallisationsersoheinungen kauin feststellen, 
wahrend in reinem Kupfer unter diesen Bedingungen 
Korner yon erheblicher GroBo herrorgerufen wurden. 
Trotzdem durch das Anlassen in den einzelnen Proben 
sehr erheblicho Unterschiede in der KorngroBe hervor- 
gebraeht worden waren, zcigtcn sich nur geringe Unter- 
schiedc in der skleroskopisohen Hilrte.

3. E in f lu B  d o r F o rm a n d e ru n g .
Es gab kaum eine Zeit, in der man den Metallinassen 

der Weit eine starkere innere Bowegung aufzwang, ais die 
heutige. Tausende von Pressen drucken Tag und Nacht 
diese Stoffe aus den Oeffnungen ihrer Matrizen, und in 
Tausendcn von Zieheisen werden sio zu dunnen Drahten 
gestreckt. Doch steht die E rfo rs o h u n g  d e r  im I n n e r n

') Internationale Zeitschrift fiir Jletallographie 1910, 
Nov„ S. 1/20.
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b e a n s p ru e h te r  M e ta l lm a ss e n  v o r  s ie h  g c h e n d e n  
B ew egungen  in gar keinem Verhaltnis zu diesem rieBigen 
Anwendungsgebict. Das mu 13 um so molir auffallen, ais 
doch der MaBchincnbau erst zur vollen technisohen Wirk- 
samkeit gelangen konnte, ais er das Fundam ent der 
Festigkoitslehre unter sich fiihlte, d. h. ais man den Zu- 
sammenhang zwischen den Kraften und den durch sie 
erzeugtcn Deformationen im Gebiete der Elastizitiit er- 
kannte. Ausfiihrungcn von W a l th e r  D e u tso h 1) iiber 
diesen Gegenstand, dio eine Erkliirung hierfiir suchen. 
I-ssen erkennen, daB die Forschung, obglcich sio auf den 
yerschiedensten Wegen versucht hat, dic Gcsetzo der 
inneren Bewegung beanspruehter Metallmassen aufzu- 
(tuoKen, nooh weit <iavon entfernt ist, die inneren Wirren 
dioses Kristallreiehcs restios zu begreifen.

In der Zcitsehrift „The Iron Trado Reyiew*"2) vcr- 
offentlichte Untersuohungen iib e r d ie  U rsao h o  e in es 
A o h sb ru ch c s  an einer amprikanisohen Giitcrzug- 
lokomotiyo lassen erkennen, daB der Bruch auf kleine, 
auf der Oberflache des Zapfens der Welle auftrctende An- 
risse zuriickzufiihrcn ist, dic bei der Rohbearbcitung des 
Sehmiedestuckcs entstanden sein mussen. Nur an einer 
Stelle traten  auf der Lange des Zapfens diese Anrissc auf, 
und an dieser Stello hatto aucli der Bruch eingesetzt. 
Beim Fertigdrehen der Achse muB m ithin das beim Vor- 
drehen beschiidigte Metali nicht entfernt worden sein

(Seliliifi folgt.)

K la ran lag e  d e r  G ew erkschaft A ugustę  V iktorJa , H iils 
(R h ld .) .

Die Beseitigung yollkommen unyerwassęrt gcwon- 
nener Fakalien bercitet haufig bei groBcren industriellen 
Anlagen, die noch das Latrinensystem besitzen, einige 
Schwierigkeitcn. In  einer solehen Lago war auch die 
Gewerkschaft Augusto Viktoria, Hiils (Rhld.). Um sich 
der Fakalien moglichst billig und einwandfrei zu entledigen, 
entsohloB man sich dazu, sie noch nachtraglieh zu ver- 
wassern und alsdann auf biologischem Wege durch Aus- 
faulen geruchlos und unschadlich zu machcn.

Die Kliirung des zur notwendigon Verdiinnung bci- 
gesetzten W assers und das Ausfaulen der Schlamm- 
inassen erfolgt in einem „OMS‘'-Brunnen der Deutschen 
Abwasser - Reinigungs - Ges. m. b. H., Stadtereinigung, 
Wiesbaden, m it einem lichten Durohmesser yon 7 m und 
einer groBten Tiefe von 9 m.

Die Fakalien gelangen nur zeitweilig und in kleineren 
Mengen in den Klarbrunnen. Sie werden auf einer etwa 
7 m iiber F lur liegendcn Bracko bis in dio Niihe der Ad- 
lage gefahren, wo dio Kubel durch ein Abfallrohr cntleert 
und m it Dampf ausgespiilt werden. Neben dem Wasser, 
welches sich aus der Kondcnsation des Dampfes ergibt, 
wird noch fortlaufend Wasser zur Verdiinnung zugcfiihrt. 
Die so entatehende Abwassermengc belauft sich auf etwa 
150 cbm taglich. Fiir die Borechnung wurde angenommen, 
daB der AbfluB in etwa zehn Stunden orfolgen mogę. 
Der „OMS“ -Brunnen besteht in der Ilauptsache aus zwei 
Teilen, dem A b s itz r a u m  und dem S o h la m m ra u m . 
Wie aus Abb. 1 ersichtlich, ist der Absitzraum ais Rinne, 
die yollkommen unter dcm Wasscrspiegel quer durch den 
Brunnen zieht, ausgebildet, Diese Rinne ist aus Eisen- 
beton hergestellt und besitzt sowohl unm ittelbar untei- 
halb der Decko ais auch am Boden Sohlitze von etwa 
20 cm Breite. Durch dieso Oeffnungen treten die in dem 
Abwasser enthaltcnen Schwimm- und Sinkstoffe in den 
Faulraum iiber, und zwar sinken die schweren Stoffo 
durch die Schlitze am Boden in den Brunnen hinab, 
wiihrend die Schwimmstoffe durch die an der Decke be- 
findlichen Schlitze entweichen.

Das D u rc h f lu B g e r in n e  hat einen Querschnitt 
von 2,15 qm. Die DurehfluBgeschwindigkeit betriigt 
dem nach 1,95 mm/sek und die Aufenthaltszeit etwa

i) Metali und Erz 1917, 8. Jan., S. 1/9.
! ) 1916, 28. Dez., S. 1309/13.

I y2 st. Der E in la u f  ist so durchgobildet, daB das an- 
kommende Abwasser unter dor Wasscrspiegeloberflaoho 
in die Absitzrinne ointritt. Ihiri gegeniiber liegt-der in 
iihnlicher Weise ausgebildete A u s la u f . Beide yerbreitern 
sich nach unten zu bis auf dio ganzo Rinnenbrcitc, woduroh 
in Verbindung mit angeordneten Tauchwanden eino gleich- 
miiBige Verteilung des Abwasscrs iiber den ganzen Quer- 
schnitt und dam it seino yolle Ausnutzung erreicht wird. 
Dio Wassergeschwindigkeit ist dann ako iiberall die 
gleiche, so daB Wirbelungen und tote Punkte yermieden 
werden. Der Auslauf is t m it einer Ucborfallschwelle ver- 
schen, um den AbfluB moglichst gleichmaBig zu gestalten. 
Dio hier getroffeno Ausbildung des Absitzraumes hat 
gegeniiber iiltercn Ausfiiliriingen1) den Yorzug, daB nioht 
nur die Sinkstoffe, sondern auoh alle Schwimmstoffe 
wahrend dor Dauor des Durchflusscs durch die Absitz- 
rinno selbsttiitig nach dem Faulraum auSgesohjeden 
werden. Eine Infektion des Frischwassers durch langeres 
Umlierechwiminen der Ietztgenannten Stoffe findet daher 
nicht mehr sta tt. Fcrner ist durch das Eintauchen des 
Gesamtabsitzgerinnes unter den Wasscrspiegel der obero 
Schlammrauni wesentlich yergroBert, so daB ein Uebcr- 
schaumcn der Schwimmsełiicht yorhindcrt wird. SohlieB- 
lich begiinstigen dio vielen Reibungsflacben und Rei- 
bungswiderstilnde, die die gewiihlte Quorschnittsform 
der Rinne dom Abwasser bietet, noch dio Ausscheidung 
der mitgefiihrten Yerunreinigungen und tragen somit zu

Abbildung 1. Schnitt dnrch d<-n „OMSw-Bmnnen.

einer erheblichen Steigerung der Klarwirkung bei. Diese 
ist daher auch bei dem „OMS“ -Brunnen dcmontsprechcnd 
gunstig. Nach amtlichen Feststellungcn wurden im Duroh- 
schnitt 87 %  und in Einzelfallen sogar bis 99 %  aller 
Schwebestoffe bei daraufhin untersuchten Anlagen aus- 
geschieden.

Der F a u lr a u m  ist fiir die Schlammengen yon un- 
gefiihr 100 Tagcn bemessen. E r besitzt einen Nutzinhalt 
yon 200 cbm. Um die Schlammentnahme zu crleichtcm, 
erhiclt der Brunnen eino triohterformigo Sohle. Dor 
Schlamm wird m ittels Schlammsaugleitung durch den 
Ueberdruok der iiber dem Schlamm stchenden Wasser- 
saulo unm ittelbar auf die Schutthalde oder in einen 
Sohlammwagen befórdert. Zur Unterstutzung ist eina 
elcktrisch angetriebene Saug- und Druckpumpo eingebaut. 
Dio Entschiammungscinrichtang Lst durch eine ent- 
spreohend angeordnete Spiilrorriehtung erganzt. Diese 
Spiilleitung steht m it einer W asserleitung in Verbindung. 
Nach den neueren wissenschaftliohen Forschungcn ist 
es bekanntlich fiir dio Schlammausfaulung yon Nutzen, 
wenn dem Schlamtnfaulraum geringe Frischwasser- 
mengen fortlaufend zugefiihrt werden. Dies geschieht 
durch dio eben erwahnte Spulleitung.

Ebenso ist es notwendig, die im Schlammraum ab- 
gebauten flussigen Bestandteile, wenn die Faulung und 
Garung nicht unterbrochen werden soli, langsam abzu- 
fiihren. Bei alteren Kliirbrunnenausfuhrungen wird dies 
in gcwissem Umfange duroh Diffusion der Fliissigkeiten

>) Vgl. St. u. E. 1911,- 14. Sept., S. 1513/5.
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zwischen Absitz- und Faulraum erreicht. Bei vorliegendom 
„OMS“-Brunnen erfolgt die Abfiihrung des vcrbrauchten 
Wassers durch eine besondere Faulwasserableitung, die 
m it dem Auslauf in Verbinduug steht. Da die Faulraume 
der „OMS“-Brunnen wie biologischo Anlagen wirken, be- 
diirfen sie einer gewissen Einarbeitungszeit, die je naoh der 
A rt der Abwasser sechs Wochen und langer dauert. 
E in „OMS“-Brunuen, wie ihn die Gewerkschaft Augustę 
Viktoria erhalten hat, maeht dio Abwasser derart un3ehad- 
lioh, daB sis ohne Naehteile in jedem vorhandenen Vor- 
fluter abgefiihrt werden konnen; aueh liiCt er sioh ohne 
jegliohe Geruclibelastigung betreiben und bodarf dabei 
nur yerhaltnismaBig goringer Beilienung.

M unknt,r.

M erkb latt iiber sp arsam e  V erw endung von 

G raph ittiege ln .

Die G rap h iij-  V e rm ittlu n g a B te lle , Charlottenburg 2, 
Kuntstr. 3, h a t ein M e rk b la tt  herausgegebsn, in dom 
dio amtliehen Verf iigungen iiber die Zuteilung von Graphit- 
tiegein zusammengestelłt sind. — Zugleich bringt das 
Merkblatt die Bichtlinicn fiir die Lieferbedingungen der 
Graphittiegel, Anloitungen fiir dereń schonende Bshand- 
lung und eine Bespreehung der Ersparnismoglichkeiten 
durch Benutzung vcn Ersatzsohmeb.yerfahren.

Sowohl das Gebiet der MetallgieBarei ais aueh das 
der GieBtechnik in dor Eisenindustrie wird hier kurz, 
ubersichtlieh und leicht yerstandlich dargesteiit. Die Faoh- 
kreiss konnen durch das Studium des M erkblattes,. das 
aus einem Erfahrungsaustausch mit den Betriebsleitern 
fiihrender Werke entstanden ist, ein Urtcil gewinnen, 
ob fiir die von ihnen hergestellten Sohmclzen Graphittiegel 
notwendig sind oder nieht.

Fur den Gebrauch in der W erkstatt wird ein Aufsatz 
iiber die „Behandlung der Graphitschmelztiegcl“ ais Son- 
derdruck geliefert. AuBerdem sind die wiehtigsten Punkte 
des Merkblattes in Form von Stiohworten ais Aushiinge- 
plakat zusammengefaBt. Der Preis fiir das yollstandige 
Merkblatt botragt je 60 Pf., fiir den Aufsatz „Behandlung 
der Grapbitschmelztiegei" jo 25 Pf. ujid fiir das Plakat 
je 10 P f. ohne Postgeld. Di!r Versand erfolgt nur an 
Firmen, die Graphittiegel herstellen oder rerwendon, und 
gegen die Verpflichtung, den Inhalt des Merkblattes yer- 
traulich zu behandeln.

Die p rak tisc h e  A nw en d u n g  d e r M eta llo g rap h ie  in  der 
E ise n -  u n d  S tahlg ieB erei.

In St. u. E. 1917, 25. Oktober, sind auf Tafel 22 
die Abb 63 und 64 yerwechselt worden. Diese beiden 
Bilder sind daher zu Tertausohen, wahrend die Unter- 
sohriften bestohen bleiben.

Aus Fachvereinen.

/4d/auf'

Iron and Steel Institute.
(FortsetzuDg yon Seite 033.)

F, C. L a n g e n b e rg  von der Harvard-Universitat 
spraoh iiber die

Z em e n ta tio n  d u rch  G as u n te r  D ru ck .

Abgesehen von den ausgezeichncten Untersuchungen 
G io l i t t i s  ist nur wenig uber die Zementation oder E n t
kohlung unter Druck gearbeitet worden. Giolitti bcnutzte 
7.u seinen Versuchen einen Ofen, der zwei 
Fehler hatte, n&mtich, es war m it dcm 
Ofen keine konstantę Temperatur zu halten 
und dann war das Innere des Ofens unzu- 
giinglich. Langenberg halt daher die 
Bcscbreibung eines m metallurgischen L a
boratorium d -r  Harvard-Umversitat kon- 
struierten und fiir metallurgische Arbeiten 
geeigneten Ofens, bei dem die bei fruheren 
Oefen angetroffenen Fehler bcBeitigt sind, 
fiir angebracht. Die B auart ist derart, 
daB der Ofen sowohl ais Druck- wie aueh 
ais Vakuumofen benutzt werden kann.

Der Ofen (Abb. 1) bestcht aus einer 
auBcn m it Gewindegiingen versehenen 
Alundumróhre, um die Nickelchromdraht 
gewickelt ist. In  einer S hicht gleich dor 
der Dicka der Alundumróhre wird eine Mi
schung von Aluudumzement und Wasser 
auf den D raht gepreCt; dieso wirdgetrocknet 
und bei hoher Temperatur mehrere Stunden 
lang gebaoken. Eine enfesprechend lange Asbesthiillo 
fiir Dampfrohre wird dann derart erwcitert, daB sie ge- 
nau iiber die Zementrohre paBt, imd schliefilich wird nooh 
eine Schioht Asbcstfilz dicht iiber die Rohrhiillo gewiokelt. 
An den Enden dieser Heizrohre sind guBeiseme Platten 
m it zwei runden Yorspriingen auf der Innenscite ange
bracht. Wio in Abb. 1 ersichtlioh, sitzt die Alundum- 
rohre auf der ersten Bippo und der auBere Flansch 
dicht oberhalb der obereri Schieht des Asbcstfilzes. Die 
Enden des Chrom-Nickel-Drahtes fiihren zu zwei Klemm- 
echrauben, dic von der gufieisernen Endplatte durch 
Glimmerrohrchen und -unterlagscheiben isoliert sind. 
Mit dor so gebauten Heizrohre lassen sich in ojcydierender

Atmosphiire ohne Schwierigkeit Temperaturen bis zu 
1100 0 erreichen. Der Gesamtwiderstand des gewiokelten 
Chrom - Nieke 1 -Drahtes bctriigt ungefahr 10 Bei
110 V Stromspannung wird eino Tem peratur von 1100 “ 
in 10 min erreioht. Der Ofen brauoht bei 10000 bei 
atmospharischem Druck 6,6 Amp. Um m it einem solchen 
Ofen arbeiten zu konnen, braucht man nur dio einer be- 

stimmten Stromstiirke entspreohendo Tem peratur zu keu- 
nen. Ein - Reiho solcher Festlegungen wurden gemacht und 
die Punkte in Kurvenform aufgezeicbnet. Bei einer kon-

Zu/auf

Abbildung: 1. Cnter Yakuum und unter Druck arbeitender Ofen.

stanten Stromspannung ist die Kontrolle dann sehr ein" 
fach. Zu Anfang schaltet man die volle Belastung ein> 
und ist die gewiinschte Tem peratur erreicht, so kann der 
auBere W iderstand eingeschaltet worden, um die Energie 
auf don der festgelegten Ivurve entnommeuen W ert zu 
Tennindern.

Um die Heizrohre unter Druck oder im Vakuum ver- 
wenden zu kSnnen, ist sie in einen Stahlm antol einge- 
lassen und wird in demselben von zwei Asbcstringen ge- 
tragen. Die Binge befinden sieh je einer an  iedem Endo 
und sind m it einer Eeihe von LSchem durchbohrt, um 
auf diese Weise eine freie Gaszirkulation zu gestatten. 
Der Mantei selbst besteht aus einem 25 ram dicken
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Zylinder und ist an den Enden m it jo einem Flansch 
yersehen; an letzteren sind die Kopf o befestigt. Die Fugen 
zwisohen Kopf und Zylinder sind abgedichtet, In 
Abb. 1 ist an dieser Stelle eino 3 mm dicke Kupfer- 
dichtung eingezeichnet; diese wurde jedooh spater duroh 
eine 1,5 mm dicke Asbcst-Graphit-Dichtung ersetzt. 
Eine im hinteren Kopfo angebraohte, m it Gowindo und 
Stopsel yersehene (in der Abbiidnng nioht siohtbare) 
Bohrung dient zur Stromzufiihrung. Eino weitere,
12,5 mm breite Oeffnung diont zur Herstellung der 
Verbindung m it den Druok- und Vakuumpumpen. Das 
Thermoelement wird duroh ein drittes, durch den 
gieiohen Kopf gehendes Rohr eingefuhrt. Der vor- 
dere Kopf des Ofenmantels ist naeh dem gieiohen 
Modeli wio der hintere gegossen. Ein konisoher, aufgc- 
sehliffencr Stopsel biidet die Arbeitstiir des Ofens; der- 
seibe wird beim Arbeiten unter Druok durch entsprechend 
angebraohte Bolzen festgehalten. Beim Arbeiten im 
Vakuum ist ein Festhaltcn des Stopfens nioht notwendig, 
da in diesem Failo hierzu der auBero Luftdruok geniigt. 
Die Kiihlung des Mantels wird durch Oelzirkuiation 
bcsrrgt. Der Kiihlmantei besteht aus zwei gegosso- 
neti Kopfen und einem Stahlrohrstttok von geeigneter 
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Abbildung 2. Tei3iperatur-Z«monUerungsknrven.

lan g e  und passendem Durchmesser, dio duroh Stangen 
und Gummidiohtungen zusammen- bzw. diohtgohalten 
werden. Der ZufluB ist unten imd der AbfluB oben. 
Dio Druckanlage besteht aus einem Vj-FS-Motor, einem 
Kompressor, Śaminelbehiilter, Druokmcsser und den 
notigen Ventilen. Der Kompressor besteht aus zwei luft- 
gekiihlten Zylindern m it 500 Hiiben i. d. min.

Der Arbaitsyorgang beim Arbeiten m it dem Ofen 
im Vakuum ist folgender: Ist der Ofen entspreohend dem 
yorzunehmenden Versuoh belegt worden, so wird der die 
Ofentiir ausmaohende Stopsel eingefiigt und das dem 
Ofen naohstliegende Ventil der Druokleitung gesohlossen. 
Die Yentile der Vakuumleitung werden geoffnet, und dio 
Pumpe wird angesetzt. Naoh ungefahr 10 min ist eiu 
hinreiohendes Vakuum erreieht. Dann wird der Heizstrom 
eingesohaltet und der Ofen auf die gewiinsohte Tem peratur 
gebracht; letztere kann beibehalten werden, wenn der Strom 
in geeigneter Starko' konstant gehalten wird. W ahrend der 
ganzen Zeit der Erhitzung liiBt man die Pumpe laufen, 
um etwa aus den Proben wahrend der Erhitzung frei- 
werdendes und duroh kieino undichte Stellen im Ofen- 
m antel eindringendes Gas zu entfernen. Beim Arbeiten 
unter Druok ist mehr Aufmerksamkeit erforderlioh. Dic 
Ventile der Vakuumleitung werden gesohlossen, der Ofen 
wird gefiillt und der Stopsel mittels der Bolzen fest ver- 
sohlossen. Den Kompressor kann man, je nachdem der 
Versuoh cs erfordert, standig oder in Żwisohenraumon 
laufen lassen. Dio unter irgendeinem Druok durch den 
Ofen streiohende GaBmenge wird duroh vorgesehene 
Ventile in der Ofentiir geregelt.

Die naohstehenden Versuohsreihen wurden in dem 
soeben beschriebenen Ofen ausgefiihrt. Das der Kohlung 
unterworfene M ateriał hatto m it einer Ausnahmo fol- 
gende Zusammensetzung:

K o h le n sto ff ...................................... 0,01 %
S i l i z i u m ..........................................  0,002 %
S o h w e fe l..........................................  0,002 %
P h o s p h o r ..........................................  0,003 %
Mangan .......................................... Spuron

Das verwendete Gas war stadtisohes Leuohtga3 und 
Azetylen. Dio zu zementierenden Proben wurden auf an- 
niihem d 11,25 mm Durohmesser und 21,25 mm Liingo 
abgedrcht. Jede Probe wurdo vor und naoh der Behand
lung genau gewogen und gemessen. In allen Failen, in 
denen keine Oxydation stattfand, war dio eingetretene 
Gewiohtsyeranderung ein hinreiohond genauer MaBstab 
fiir dio stattgehabte Aufkohlung. Die Versuohsergeb- 
nisse und -bedingungen sind zum Teil in den Zahlen- 
tafeln 1 bis 10 aufgefiihrt.

Boi der ersten Vcrsuohsreihe, dereń Ergebnisso in 
Zahlentafel 1 wiedergegoben sind, wurde Leuohtgas in 
yersohicdenen Geschwindigkeiten und versohiedene lang 
bei Atmospharendruok iibergeleitet, Die Tem peratur 
betrug in allen Fallcn annahem d 1000 °. Aus dieser 
Vcrsuohsreihe folgt, daB stadtisohes Leuohtgas unter den 
angegebenen Bedingungen nicht zemontiert. Eine Naoh- 
priifung der Ofenrohre ergab, daB sioh Kohlenstoff ab- 
geschiedon hatte, aber nioht im heiBesten Teile der Rohre.

Versuchsreihe Nr. 2 (Zahlentafel Nr. 2) wurdo unter 
gleichen Bedingungen wie Vcrsuohsreihe Nr. 1 angestellt, 
nur wurde die Tem peratur auf 900 0 erniedrigt. Die er- 
haltenen Ergebnisso sind ahnlioh wio bei der ersten Reihe.

Wie aus den Ergebnissen der beiden yorhergehenden 
Versuchsreihen zu ersehen, soheidet sich aus dem Gas- 
gemisoh zur Herstellung des Gleiohgewichtszustandes 
bei niedrigeren Temperaturen Kohlenstoff ab, und da 
die Tem peratur des Gases weiter steigt, muB zur Aufreoht- 
erhaltung des Gleiohgewichtszustandes wieder Kohlenstoff 
absorbiert werden. Der in der heiBen Rohrzone aliein zur 
Verfiigung stehende Kohlenstoff ist der des Austenits 
der Yorhatidenen Proben, der absorbiert werden wird. 
Dio Gase miissen m ithin im heiBen Teile der Ofenrohre 
eino entkohlende W irkung ausiiben. Versuoho hieriiber 
wurden eino ganze Reihe ais Versuohsreiho Nr. 3 ango- 
stellt, aber cs soli an dieser Stello nur einer von diesen 
naher aufgefiihrt werden. Ein Streifen von weiBem Roh- 
eisen von 25 x  6 x  180 mm Abmessungen wurdo 10 s t  lang 
bei 1025 0 behandelt; cs wurde Leuohtgas m it einer Ge- 
sehwindigkeit von 0 1 i. d. s t dariibergeleitet. Das Eisen 
enthielt 2,5 %  C und 1,1 %  Si. Der Kohlenstoffgehalt 
hatte naoh der Behandlung bis auf 0,50 %  abgenommen. 
Das Gefuge des behandelten Stroifens lieB Ferritbander 
erkennen, dio bis zur Mitte der Probe reiohten, auoh lieB 
sioh der Streifen um 45 0 biegen, beror er brach. Bei 
anderen Entkohlungsvcrsuchen, die an yerschieden hoch- 
gekohlten Stahlen ausgefiihrt wurden, war der Gewichts- 
re rlu st je qcm der dem Gas ausgesetzten Oberflache 
eino unm itteibare Funktion des Kohlenstoffgehaltes. 
In  allen Failen war dio Entkohlung nioht von einer Oxy- 
dation begleitet; die Proben blieben alle heliglSnzcnd.

Versuchsreiho Nr. 4 wurde m it Azetylen ausgefiihrt, 
sonst waren die Bedingungen dio gleichen, wio bei den 
yorhergehenden Reihen. Die benutzte Tem peratur be
trug 1000 °, die Zeitdauer 4 st und die Gasgeschwindigkeit 
wechselte yon 1,44 bis 10 1 i. d. st. Die Versuohsbedingun- 
gen und -ergebnisse dieser Reihe sind in Zahlentafel 3 
zusammengestellt. Wie hieraus zu ersehen, ist eine Auf
kohlung nur bei einer Gasgeschwindigkeit von iiber 
2,75 1 i. d. st eingetreten. Diese Ersoheinung ist in gleicher 
Weiso wie bei Reihen Nr. 1 und 2 zu erklarcn. Azetylen 
ist bei einer Tem peratur yon 1000 0 stabiler ais bei 400 
oder 500 und die Folgę ist, daB Kohlenstoff in groBer 
Menge am kalten Ende der Ofenrohre abgeschieden wird. 
Erreioht das Gas den heiBen Teil der Rohre, so fehlt
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ihm, um im Gleiehgewichtszustand 
zu sein, der notige Kohlenstoff. 
Bei allen binreiolicnd langsamen 
Gesohwindigkciten tr it t  obigo Be- 
dingung ein und findet keine Auf
kohlung s ta tt ;  wird die Gasge- 
schwindigkcit aber auf 10 1 i. d. s t  
erhoht, so steht zur yollstandigen 
Abscheidung des Kohlcnstoffes im 
kalten Rohrende nicht die geniigcndc- 
Zeifc zur Vcrfiigung. Das Gas er
reicht mithin die lieiBe Zono noch 
reich an Kohlenstoff, der den Pro- 
ben unter Bildung von Austenit 
abgegeben wird. Um die Aufkoh- 
lung unter Gleichgewicbtsbedingun- 
gen zu priifen, wurde die Róhre, 
in der die Froben behandelt wur
den, auf der halben Liingo m it fe- 
stem Kohlenstoff gefiillt. Auf dieso 
Weise wurdo das Gas m it festem 
Kohlenstoff bei den gewiinschten, 
zu benutzenden Temperaturen im 
Gleiehgewichtszustand gehalten. Das 
Gas tr it t  nun am kalten Rohrende 
ein, gibt Kohlenstoff ab und riickt 
weiter vor. Erreicht es die heiCe 
Zone und ist es in derLage, Kohlen
stoff zu absorbieren, so kann es. 
diesen aus der kiinstlich eingefiill- 
ten Kohlcnstoffpackung hemehmen. 
Der Kohlenstoff geht voni festen 
Zustand in das Gas iiber, und die 
Folgo ist, daB bei der Temperatur, 
bei der dio Aufkohlung bewirkt wer
den soli, zwischen dem yorhandenen 
Gas und dem festen Kohlenstoff 
Gleiehgewichtszustand herrscht. Das 
im Gleiehgewichtszustand befind- 
liche Gas dringt weiter zu den 
Versuchsproben vor, gibt diesen 
Kohlenstoff ab und ru ft soinit Ze- 
mentation hervor. Es war umnog- 
lich, m it Azetylen unter Druck zu 
arbeiten. In dem Teil der Unter
suchung, in dem man dieses Gas 
benutzte, muBte man sich m it der 
Fcststellung der Tiefe der Aufkoh 
lung bei versohiedenen Gasgeschwin- 
digkeiten und verschiedenen Tem
peraturen begnugen.

Die Versuche der Reihcn 5, (> 
und 7 wurden lediglich auf die vor- 
liegende Untersuchung besehrankt. 
Aus den Ergebnissen dieser Reihcn 
folgt, daB der Grad der Aufkohlung 
eine unm ittelbaro Funktion der 
Gasgcsehwindigkeit ist. Die von 
anderen Forschern m it aller Be- 
stim n.theit gcmachte Fcststellung, 
daB Kohlenwasseistoffe kraftigo 
Schichten von freiem Zementit 
hervorbringen, konnte in vorliegen- 
den Untersuchungen nicht bestatig* 
werden; cs war im Gegenteil kein 
einziges Mai eine iibereutektischo 
Schicht zu beobaohten.

In  den nachsten Versuehsreihen 
Nr. 8 und 9 wurde Leuehtgas a b  
Kohlungsmittel benutzt, und zwar 
war auch in diesen Fallen, wie be
reits oben beschrieben, die Ofen- 
rohre auf ihrer halben Lange m it 
festem Kohlenstoff gefiillt. AUe Pro
ben zeigten nach der Behandlung hell-
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gliinzende Oberflilohen und waren nicht dio Spur oxyiliert. 
Dieso Beschaffcnheit crmogliohto es, dio Gowichtszunahme 
ais unmittelbares MaB des absorbierten Kohlenstoffs zu 
benutzen; {ernerhin lieB sich bei diesem Zustand auch die 
genaue Messung der zementierton Sohicht yornehmen. 
Gasgeschwindigkeit und Zeit waren bei den einzeinen 
Yorsuchcn dieser Reihen konstant, nur dio Temperatur 
weehselte. Zeichnet man dic erhaltencn Gewiohtszunahmen 
und Ticfen der zementierton Schichten sohaubildlich in 
Abhangigkeit von der Tem peratur auf (Abb. 2), so laBt 
sich bei 9 1 0 0 in beiden Kurycn ein Knick feststellen. 
D eser deutet darauf lun, daB das unterhalb 910° vor- 
hańdene fi-Eisen eino geringero Łosliohkeit haben muB, 
ais das obcrlmlb 910 0 vorhandene y-Eisen. Zwischen 725 
und 810 0 crleidet dor Zeinentationsprozefl keine Ver. 
zogerung; dennoch wird die Annahino berechtigt sein, 
daB auch die Umwandlung vom fj- zum a-Eison ihren E in
fluB hat.

Die Temperatur der Vcrsuchsreihe Nr. 10 botrug 910 0 
und wurdo wio alle anderen Bedingungen dieser Reiho 
m it Ausnahme des Druckes konstant gehalten. Dor 
Druck weehselte. Wio die Ergebnisse (Zahlentafel 8) cr- 
kennen lassen, erhoht eine Drucksteigerung die Kohlen- 
stoffabsorption. Bei hoheren Driicken scheinou spiiter- 
hin Druckvcrmchrungon nur wenig EinfluB auf dio Menge 
des absorbierten Kohlenstoffs auszuubcn. Die dureh 
Druck iiber 125 mm QS rerursachte Zunahmo der ze
mentierton Sohicht ist augenschcinlich einer VergroBerung 
der ubereutektischen Zonc und keiner Vcrstarkung der 
Schiohteil m it niedrigerein Kohlenstoffgehalt zuzu- 
sohreiben.

Die Versuchsreihe Nr. 11 wurdo bei einer Tempera
tu r yon 800 0 ausgefiihrt. Aus den in Zahlentafel 9 zu- 
sammengestelltcn Ergebnissen folgt, daB dureh Druek 
dio Kohlcnstoffabsorption bis zu einer gewissen Gronzo 
erhoht wird, Eine Drucksteigerung oberhalb 200 mm QS 
yerursaoht bei gleichbleibender Vcrsuclisdauer und -tem
peratur keino weitero Zunahmo der absorbierten Kohlen- 
stoffmenge. Fiir jedo Temperatur wird dieser Gronzpunkt 
der Kohlenstoffaufnahmo bei einem andern Druck liegen; 
je hoher dio Temperatur, desto hoher wird der Druok Bein, 
der dieso Wirkung herrorbringt.

Versuohsreiho Nr. 12 wurdo bei 995 0 angcstellt* 
der Hóchstdruck betrug 375 mm QS. Wie bei den beiden 
vorhergehenden Reihen wui'do auoh hier festgestellt, 
daB eine Drucksteigerung dio Kohlcnstoffabsorption boi 
allen Temperaturen ycrmehrt. Wifd ein gewisser kritischer, 
yon der Tem peratur abhangiger Druck erreieht, so ruft 
eine weitere Druckerhohung keino weitere Zunahmo der 
Zementation heryor. Die Daten dieser Versuchsrcihe sind 
in Zahlentafel 10 aufgefiihrt.

Dio m it Leuohtgas und Azetylen in dem besehrie- 
benen Ofen angestellten Versuoho zeigon, daB dio y- und 
p-Umwandlungspunkte oinen ausgesprochenon Einflufl 
auf dio Zomentierung ausiiben. Unterhalb 720 0 tra t  keino 
Kohlung ein. Die Einwirkung des Druckes auf den Grad 
der Aufkohlung war bei Leuohtgas bei yerschicdenen 
Temperaturen versehieden. Is t ein gewisser Druok cr- 
reioht, so ruft eino weitero Drucksteigerung keine weitero 
Kohlcnstoffabsorption dureh das Eisen hervor.

(SchluB folut.)

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

22. Oktober 1917,
KI. 73, Gr. 1, W 40 1G7. Vcrfahren zur Yerseilung 

yon Drahten oderD rahtlitzen kreisformigen Quersclmittes. 
Felten & Guilleaume Carlswerk, Akt.-Ges., Colu-Mulheim.

25. Oktober 1917.
KI. 7 a, Gr. 18, R 42 022. Vorschubvorrichtuug fur 

Pilgerschrittwalzwerke. Ewald Rober, W eidenaj, Sieg.
KI. 7 b, Gr. 7, F  40 802. Yorrichtung zum Formen 

und SchweiBen von Rohrcn. Friedrich Fexer, Freiburg 
i. Br., Flauenserstr. 8,

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
22. Oktob r 1917.

KJ. 18 a, Nr. 070 005. Anordnung von yerstcllbaren 
Rollen an Gas- und Kaminyentilen fiir Winderhitzer. 
Zimmcrmann & Jańgsnf G. m. b. H ., Durcn, Rhld.

KI. 21 h. Nr. 070 094. Automatische Revolverliings- 
naht-SchwciBmaschinc. Deutsche SchweiBmaschinen- 
Bau- u. Yertriebe-Gcsellschaft m, b. H., Berlin-Sehonc- 
borg.

KI. 24 e, Nr. 609 945. Wassergashochdruekgenerator.
B. Spitzer, Berlin-Wilmersdorf, Nestorstr. 13.

KI. 80 a, Nr. 070 093. Yorrichtung zur trookenen 
Kornung von Schlacke. Fried. Krupp, Akt.-Ges., Essen, 
Ruhr.

Deutsche Relchspatente.
KI. 18 c, Nr. 298 696,yom 2. September 1915. R o b e r t  

G r i s s o n in  B e r lin -W ilm e rs d o r f .  Vcrjahren zur Ilar- 
tung eon lY erkstucke.n, Zahnradem u. dgl. im Elcktrolyt- 
bade unter Vervxndung eines gelósten Elcktrolyten und 
zur Vermeidung der Yerziehung derselben.

Dio WerkstUcke werden so in dem aus einem wasse- 
rigen Elcktrolyten bestelienden Bade eingebaut, daB dio

!) Die Anmeldungen liegen von dem angegobenen Tage 
an wahrend zweier Monate fur jcdorinann zur Einsicht und 
Einsprueherhebung im Patentanit? zu B e r lin  aus.

nicht zu hartenden Tcile dureh Isolatoren gegen die E in
wirkung des elcktrischen Stromes geschiitzt sind. Es wird 
dann dureh dio zu hartenden, die Kathodo bildenden 
Teile ein Strom yon groBer Stroiudichto dureh daa Bad 
geschickt, dor jeno Toile orhitzt. Duroh Ausschaltung 
des Stromes erfolgt die Abkiihluug dor zu hartenden Toilc.

KI. 18 a, Nr. 297 525, yom 5. Soptcmber 1913. O t to  
F r ic k  in  M alm o , S ch w ed o n . Ver/ahren und Ofen zum  
Reduzieren von Ozyden, insbesondere von denen des Eisens 
und Mangans.

Boi diesem Verfahren 
werden Erze und Kohlen 
in  bekannter Weise je fiir 
sioh in  den olektrisch be- 
heiztoii Ofen eingefuhrt, 
und zwar die Erze an der 
Gicht und der Brennstoff 
in  einer tieferenOfcnzono. 
Dio hierbei erzeugten un- 
yerbrauchten Gase wer
don im oberen Teile des 
Ofenschachtcs dureh zu- 
gefiihrtc L uft yerbrannt, 
um die Erze fiir die Re- 
duktion ywrauwanuen. 
ErfindungsgcmaB wird 
dor Brennstoff noch ober
halb des Schmelzraumcs a 
dureh ein zweckm&Big 
tangcntial einmiindendes 
Rohr b unter meohani- 

scliem Druck in den Ofen eingefuhrt, um eine innige 
Mhchung m it dem von oben horuntcrrutschendon heiBen 
Erz zu crziclen. Ferner wird dafiir geaorgt, daB die 
Tem peratur im oberen Tcile des Ofcnschachtes geregelt 
werden kann, und zwar dadurch, daB dureh die Rohre o 
entweder ein Gemisch yon Luft m it boroits ycrbranntcn 
Ofengasen oder bei zu wenig Hitze m it Generatorgas 
eingeleitct wird.
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Statistisches.
Eisenerzffirderung der Verelnigten Staaten im Jahre 1916.

Nach den Erm ittiungen von E r n e s t  E. B u rc h a rd  
vom United States Geological Suryey1) betrug dic Eisen- 
erzforderung der Vereinigtcn Staaten im Jahre 1916 
76 370 355 t  gegen 56 414 914 t  im Jahre 1915. Die For- 
derung ist somit um 19 955 4*11 t  oder 35 %  gegenuber 
dem Vorjahre gestiegen und ha t den hochstcn Stand 
erreicht, der jemals in der Eisenerzforderung der Vcr- 
cinigten Staaten zu Yerzeichnen war. Veriadcn wurden 
im Borichtsjahro 79 116 482 t im Werte von 181 902 277 S-

J) The Iron Trade Review 1917, 23. Aug., S. 405.

Der Durchsclmittspreis fiir dic Tonno (1016 kg) Erz stellte 
sich im Jahre 1916 auf 2,34 $ gegen 1,83 Ś im Jahro 
zuvor. Die Eisenerzgewinnung erstreckto sich auf 24 
(i. V. 23) Staaten der Union; 45 298 789 (i. V. 34 000 095) t 
oder etwa sechs Zehntel der Gesamtforderung entfielen 
wiederum auf Minnesota, dann folgen Michigan mit
18 360 152 (12 714 748) t, Alabama m it 6 855 867 
(5 394 304) t ,  New York mit 1 363 987 (1 014 827) t  und 
Wisconsin m it 1 325 390 (1 112 914) t ;  die Eisenerzforde- 
rung der iibrigen Einzclstaaten blieb jo unter 1 Million t. 
Das E is c n e rz g e b ic t  am  0  be re n  Sec war m it 64 754 849 
(47 695 362) t  oder nahezu 8 5 %  an der Gesamtforderung 
beteiligt.

Wirtschaftliche Rundschau.
Die Beteillgungszlffern beim Stahlwerks - Verbande 

seit 1. Juli 1917. — Wie an dieser Stelle1) s. Zt. mitgeteilt 
worden war, ist die Geltungsdauer des Stahlwerks-Vcr- 
bandes am 6. Januar 1917 fiir dic Zeit vom 1. Juli 1917 
bis 30. Juni 1918 verl&ngert worden. Seit Beginn dieses 
Zeitraumes, also seit 1. Juli 1917, sind neue Beteiligungs- 
ziffern in K raft, dio kiirzlieh bekanntgegeben worden 
sind. Indem wir die genauc Zusammenstellung der Ziffern 
in der Zahlentafel auf S. 1012 abdrucken, wcisen wir 
auf den Riickgang hin, den dio Gesamt beteiligung gegen 
friiher erfahren ha t2), und zwar deswegen, weil zwei 
groBe Untemehmungcn aus dem Yerbande vorliiufig aus- 
geschiedcn sind: L es P e t i t s  E ils  de E o is . d e  W cndel 
& Cic. und dio Abteilung Rodingen der Soo. An. d’O ugree- 
M arih ay e . Die de Wendelschen Werke sind, nachdem 
ihre Besitzer ais franzosische Untertanen sich bei Aus- 
bruch des Krieges sogleich nach Frankreich begeben 
hatten, un ter Żwangsverwaltung gestellt worden und 
werden je tz t liąuidiert, wahrend das Rodinger W erk der 
zweiten Firm a in Luxemburg liegt und auBer Betrieb 
gesetzt worden ist. Dic Zahl der im Verbande zusammen- 
aeschlossenen Untemehmungcn betragt danach nur 
noch 23.

Eisenbahnfrachlen fiir Eisen. — Einzelne Tagcs- 
zeitungen bringen Mitteilungen, nach denen die Eisen- 
bahnverwaltungen b e a b s ic h tig o n ,  samtliche Aus- 
n a h m e ta r i f e  f i ir  d e n  V e rk e h r  m it  dem  A u s la n d e  
aufzuheben. Hiervon wurde auch der Versand von Eisen- 
erzcugnissen ab Oberschlesien nach Oesterrcioh-Ungarn und 
der Schweiz betrof fen werden. Dic F racht nach der Schwciz 
wiirde sich dann, so wird mitgeteilt, um 100 bis 200 %  
erhohen. Diese Mitteilungen sind zum Teil unrichtig, 
zum Teil mindestens ungenau. Die Ausnahnietarifc fiir 
H o lla n d  sind am 1. Ju li v. J ., die fiir die S ch w ciz  am
1. August d. J . auBer K raft gesetzt; ebenso ist fiir Sen- 
dungen nach O e s tc r r e ic h -U n g a rn  die Aufhebung der 
Ausnahmetarife in der letzten Zeit schon durchgefiihrt 
worden. Die dadurch eingetretene Frachtyerteuerung er
reicht jedoch keineswegs die angegebene Hohe. Im  Verkehr 
m it den n o rd is o h e n  L a n d e rn  bestehen die Ausnahme- 
tarife vorlaufig noch im friiheren Um fangę. Eine ganz 
bedeutende Mehrbelastung der Frachtzahler ist infolge 
des MiByerhaltnisses zwischen der Mark- und der aus- 
liindisehen W ahrung allerdings dadurch eingetreten, daB 
dio Frachtcn im Verkehr mit den nordischcn Landern, 
den Niederlanden und der Schweiz gemaB der Bundesrats- 
Terordnung vom 16. Marz 1916 seit dem 1. April 1916 
nur im Auslande, und zwar in auslandischer Wahrung, 
gezahlt werden konnen, und daB die Frachten naeh den

>) St. u. E. 1917, 11. Jan ., S. 46.
2) Vgl. St. u. E. 1913, 7. Aug., S. 1337. — Die dort 

angefiihrten Ziffern waren inzwischen bis auf rd. C 600 0001 
Gcsamtbctciligung erhoht worden.

deutseh-schweizerischcn Grenzstationen ebenfalls in der 
Frankenwiihrung, und zwar nach dem Fiiedenskurse, be- 
reehnet werden.

Aus der Eisenindustrie Australlens. — Wie die Zeit- 
schrift „Australasian Hardware and Machinery*'1) mit- 
teilt, hat die australische Bundesregierung ihro Genehmi- 
gung zur Griindung der C o m m o n w o alth  S te e l  P r o 
d u c ts  Co., L td ., erteilt, die m it einem Nennkapital von 
250 000 £  oingetragen wurde. Von diesem Betrago sind 
einstweilen nur 100 000 £  zur Ausgabe gelangt, die auf 
etwa y2 Dutzend an der Industrie beteiligter Firm en ent- 
fallcn. Dio Gesellsehaft beabsichtigt, hochstwertige Stahl- 
guBwaren hefzustellen — Siemens-Martin-, Thomas-, 
Bessemer- oder Elektrostahl — und auBerdem die klcine- 
ren Stahlabincssungen fiir Eisenbahnfedern, Aehsen und 
Radreifen nach den in England ublichen Einheitsformen zu 
walzen. Yorlaufig besteht nicht die Absicht, den Stahl 
unmittelbar aus den Erzen zu erzeugen, Bondem cs sollen 
gebrauchsfuhige Riider und Achscti fiir australische Eiseu- 
bahnen jeglicher Spurweitc zujplicfert werden.

Aktiengesellschaft Lauchhammer, Riesa i. Sa. — Der
Bericht des Vorstandes bezeichnet das vorgangene Go- 
schiiftsjahr, unter Beruckaichtigung der durch den Kricg 
bedingten Verhaltnisse, ais fiir die Gesellsehaft zufrieden- 
stellend. Dio Nachfrage naeh den Erzeugnissen des Unter- 
nchmens war reichlich. Den gesteigerten Verkaufspreisen 
standen die gestiegenen Rohstoff- und Betriebskostcn 
gegenuber. Die in der letzten Jahresversammlung be- 
schlossene E r h o h u n g  d e s  A k t i e n k a p i t a l s  um 
3 000 000 Ji wurde durchgefiihrt; dic dadurch crlangten 
Mittel wurden zum Ausbau der Wcrksanlagen m it ver- 
wendet. Wcsontlich erweitert wurde das Werk Groditz 
durch den Bau eines Tiegelstahlwerkes und eines r r e B -  und 
Sohmiedewerkes m it zugehorigen incchanischen Werk- 
statten. Dic Beitrage der Gesellsehaft zu den Arbeiter- 
und Beamtenversichcrungcn beUefensich auf 565138,65 J t. 
Der nach Abzug von 1 477 506,96 Jl allgemeinen Un - 
kosten und 39 370,99 .<4 Zinsen sowie nach Vornah'me 
von 3 848 804,70 Ji Abschreibungen verbleibende Gewinn 
betragt unter EinschluB von 692 982,85 Ji Vortrag und 
180 Jl verfallener Diridende 6 880 881,65 J i;  hierron 
sollen 100 (HM) .a der auBerordentlichen Riicklage, 
500 000 J t  der Hauten-Rucklage, je 50 000 J l  den Gustav- 
Hartmann-Bestanden zugunsten der Beamten und Ar- 
beiter, 200 000 Jl d"r Kriegsfursorge (Knappschafts- 
Pensionskisse), 2 500 000 .11 der Kriegsrucklage (aus der
u. a. die Kriegsgewinnstcuer zu decken ist) zugewiesen,
2 600 000 Jl (20 % ) a U Gewinn an die Aktioniire verteilt, 
148 063,12 Ji ais satzungsmaBiger Gewinnantcil dem Auf- 
sichtsrato vergutet und 732 818,53 J t auf neue Rechnung 
vorgetragrn werden.

x) Sydney uud Melbourne 1917, 1. Juni.
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G asm oto ren -F ab rlk  D eu tz , A k tien -G ese llsc tia lt, CSIn- 
Deutz. — Wio der Bericht des Vorstandcs iiber das Ge- 
sohaftsj&hr 1916/17 m itteilt, stand das Unternelimen auch 
im dritten Kricgsjahrc yornehmlich im Dienste der hei- 
niLSchen Riistung. Dio fur die Sondererzcugnisso des 
Kriegsbedarfes umgestellten Betriebe wurden voll aus- 
genutzt. Daneben erfreuten sich die bewahrten Friedens- 
erzeugnisso der Gesellsehaft, insbesondere Benzolmotoren 
und Motorlokomotiycn, lebhafter Nachfrage. Wahrend 
dio betrachtliche Steigerung von Erzeugung und Absatz 
das geschaftUche Ergebnis forderte, wirkten die erheb- 
liche Verteuerung alier Rohstoffo sowio die stark  zu- 
jichmenden Auslagcn fiir Gehaltcr und Lohne nachtoilig. 
Die Ausfuhr blieb unter dem Einfluśse des Kriegcs im 
wesentlichen auf Ocstorroioh-Ungarn, die Nicderlande und 
den Bałkan beschriinkt, litt aber auch hier unter den Er- 
scliwcrnissen des Ausfuhr-Bewilligungsyerfahrens Die 
Zugange auf den Anlagerechnungen betrugen 1067 915,16.11; 
die Nouaufwondungon wurden zum Teil durch die Auf- 
iiahmc des Flugzcugmotorcnbaucs vcranlaBt. Die Rech- 
nung „Beteiligungen“ umfaflt naeh VerauBerung der 
Tochtergesellschaft in Philadelphia die Kapitaleinlagen 
bei der Firm a Langen & Wolf in Wien, bei den Tochter- 
gesellschaftcn in Ziirich und Madrid sowio bei einigen 
kleineren inlaudischen Gesellschaften. D iis  Wiener 
Unternelimen arbeitete zufriedcnstellend und brachte bei 
yerstiirktem Absatz steigende Ertriignisse. In das neue 
Gesehaftsjahr t ra t  die Berichts-Gesellsehaft m it einem 
gegen das Vorjahr betriichtlich erhohten Auftragsbestande 
cin. Die Erlosrechnung weist neben 393 194,42 .14 Ge- 
winnyortrag einen BetriebsuberschuB von 8113076,97 Jl 
naeh; ais Reingewinn verbleibt naeh Abzug der allgomei- 
nen Unkostcn (3 799 294,89 Jl), der yerlorenen Posten 
(162 122,79 M) und der Abschreibungen (1 381 158,27 M) 
«in Betrag von 3 163 695,44 J l,  der wie folgt yerwendet 
werden soli: 50 000 Jl zur Ueberweisung an die Hilfs- 
Jtasse, 269 412 Jl yertrags- ttnd satzungsgemaB ais Ge- 
winnanteile, 850 000 Jl zur Verstarkung der .Rucklage 
fiir AuBenstande, 1 540 140 Jl (7 % ) ais Gewinnausteil 
und 454 143,44 Jl zum Vortrag auf neue Rechnung.

L angscheder W alzw erk  u . V erz in k ere ien , A k tlen -G e- 
s e llsc h a ft in  L angschede a . d. R u h r. — Dem Berichte des 
Vorstandes zufolgo war es der Gesellsehaft im Gcsohiifts- 
jahro 1916/17 moglich, den Umsatz trotz der durch Roh- 
stoff-, Arbeitormangel usw. heryorgerufenen Schwierig- 
fe iten  durch Anpassung an die im Kriege entstandcnen 
besonderen Yerhaltnisse nicht unwesentlich zu steigern 
und cin befriedigendes Ergebnis zu erziolen. Dic Gcwinn- 
und Yerlustrechnuna weist bei 15 968,78 .K Vortrag 
neben 3282,60 Jl Pacht- und Mieteinnahmen einen l’a- 
brikationsroherlos von 1 948 514,26 Jl naeh, wahrend an 
■allgemeinen Unkostcn und Zinszahlungen 237 302,29 Jl 
■aufzuwcnden waren; da ferner 440 489,56 Jl ab^eschrieben 
und 600 000 .« der Rucklage iiberwiesen werden, so 
bleibt cin Reinertrag von 689 973,79 Jl zu folgender \’er- 
"wendung: fiir die Rucklage I I  50 000 .ft, zur Riickstellung 
fiir den Bau von Arbeiterhausem 55 000 J l, zu Gewinn- 
■anteilen fiir Aufsichtsrat und Yorstand 75 889,69 Jl (15 %) 
■nls Gewinnausteil 135 000 J l, zwecks besonderer Vcr- 
.giitung (5 % ) an die Aktienbesitzor 45 000 .H, fiir Ein- 
losung von Gewinnanteilschcinen 220 000 M, fiir Aus- 
„gabe yon Frciaktien 100 000 Jl und endlich zum Yor- 
■trag auf neue Rechnung 9084,10 Jl.

R heln ische  S tah lw erke , D ulsburg-M eiderich . — Wio 
•der Yorstand beriehtet, stand auch das Geschiiftsjahr 
1916/17 voll unter dem EinfluB des Krieges. Alle durch 
ihn heryorgerufenen, bereits fiir das Yorjahr berichteten 
Sehwierigkeiten beeinfluBten wiederum samtliche Be
triebe des Unternehmcns in immer steigendem MaB?, 
doch gelang es stets, sic zu iiberwinden. Wenn bei alledem 
d ie  Gesamterzcugung an Roheisen imd Rohstahl noch 
■etwas iiber die Leistungen des Yorjahres hinaus gesteigert 
werden konnte, so ist dies dem Umstande zu rerdanken, 
<laB besonders die ersten Monate des Gesehaftsjahres 
jreetit gute Kizeugungsziftern gebracht hatten und dali

auch zum Schlussc die Erzeugung sich wieder bob. D a
gegen ging die Kohlenfordorung der Zeehe Centrum, dio 
friiher den groBten Teil des Werksbedarfes gedcckt hatte , 
erneut zuriick, vor allem aber geniigte die Beschaffen
heit der Centrum-Kohle, dic nur noch auf einer der drei 
Doppelschaclitanlagen die alte bekannte Fettkohlcngute 
aul weist, nicht mehr den gesteigerton Anspruchen der 
Hiittcnwerke, insbesondero der neu erbauten Iliitten- 
kokerci.

In der weiteren Erortcrung der Koblenfrage bosprieht 
dor Bericht dann eingehend don bekannten A n k a u f  do r 
G e w e rk sc h a f t  B ra s s o r t  sowie die durch ihn bedingte 
E rh o h u n g  d es A k t ic n k a p i ta ls  um 12 Millionen J l1) 
und iiuBert sich daran ansclilieBend iiber den neuerdings 
in die Wesre gpleiteten E rw e rb  des S te in k o h le n  berg- 
w e rk s  F r ie d r ic h -H e in r ic h ’ ) wortlich wic folgt:

„Uimbhiingig von der Durchfiihrung des Erwerbos 
der Gewerkschaft Brassert hatten uns dio Miihen und 
Sorgen der W inter- und Friihjalirsmonate um die Ver- 
sorgung unsercr Hiittenwerke mit ausreichcnder Fett- 
kohle dio GewiBheit yerschafft, daB wir nicht mehr langer 
zogern diirften, uns auch naeh dieser Richtung hin vollig 
unabliangig zu machen; muBten wir uns doch sagen, 
daB, regelmiiflige Friedensycrhaltnisse zugrundo gelegl. 
gegeniiber einem friiher ungcdeckteh, jctzt durch Brassert 
gesicherten Bedarf an Flammkohlo von jiibrlich rd. 
150 000 t, ein durch die Leistungen unsercr Zeche Centrum 
nicht gedeckter Bedarf an Fettkohle yon noch etwa 
600 000 t  jiihrlich yorhanden ist, der bei der Weiter- 
entwicklung unsercr Eisenwerko und dem weiteren Riick- 
gang dos Fettkohlenyorrats yon Centrum nur noch an- 
wachsen kann und fiir den Brassert-Kohle nicht in Frage 
kommt. Die Verhiiltnisse auf Centrum hatten  uns zwar 
schon vor etwa zehn Jahren bewogen, uns auf dem linken 
Rheinufcr eine wertyolle Riioklage yon insgesamt rd.

, 13 Grubenfoldern zu sichorn, in deren ganzer Erstrockung 
Fettkohle erbohrt ist. Dio seit 1910 einsetzende Ent- 
wicklung u.nserer Eisenwerke ist dann aber oino so flotte 
gewesęn, aiidersoits hat sic unsere siimtlichen yerfiig- 
baren Mittel derart in Anspruch genommen, daB wir es 
uns yersagen muBten, das an sich erwiinschtc und zu- 
niichst auch in Aussicht genommene, jcdoch einen Zeit- 
raum yon mindestens acht Jahren erfordernde Nieder- 
bringen einer Schachtanlage in unserem Felderbesitz 
durclizufiiliren. Wir faBtcn yielmehr schon vor dem 
Kriege den Erwerb einer fortigen Zeche ins Auge und 
kniipften unter anderem m it der Ycrwaltung der unserem 
linksrheinischen Besitz unm ittelbar benachbarten Zechc 
Friedrich-Heinrich Yerhandlungen an. Die Bohrungen 
in unserem eigenen Feldc sowohl wic auch die Aufschlusse 
der giinstig ontwickelten genannten Zeche hatten uns 
in unsercr Ueberzeugung von dem W crt und der Giite 
der linksrheinisehen Fettkohle bestiirkt, auch wies uns 
die giinstige Lage zu unserer Meidericher Haupthiitto 
auf eine solehe Angliederung liin. Der Krieg zerriB die 
angcknupften Faden; dio Zeche Friedrich-Heinrioh, deren 
Aktien sich fast ganz in franzosischcm Besitz befanden, 
^vurdc unter Zwangsverwaltung gestellt, zeigte aber in 
ihrer technisohen und wirtschaftlichen Entwicklung den 
erwarteten Fortschritt. Anderseits wurdo unsere Not 
um Fettkohlen angesichts dor schadigenden Einwirkungen 
des Krieges auf unsere Zechc Centrum immer groBer. 
Ais daher im Monat Jun i die franzosische Beteiligung 
von 20 443 000 Jl an dem insgesamt 22 000 000 Jl be- 
tragendon Akt'enkapital der Aktiengesellschaft Stcin- 
koliicnb::rgwerk Friedrich-Heinrich durch Yerfugung des 
H erm  Reiohskanzlers zur Liquidation gestellt wurde, ent- 
schlossen wir uns mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur 
Abgabe eines Gebots yon 183 %  auf die ausgcschriebenen 
Aktien. Der Zusehlag ist uns durch Vrerfiigung des Herm  
Liąuidators Tom 5. September d. J. erteilt worden unter

ł ) Vgl. St. u. E. 1917, 10. Mai, S. 462 ; 31. Mai,
S. 535/6.

2) Ygl. St. u. E. 1917, 20. Sept., S. 8U6.
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<icr Bedingung, daB wir den in deutschen Hiinden bcfind- 
lichen Rest des Aktionkapitals von 1 557 000 M innerhalb 
clrei Monaten naeh Uebergabo der franzosischen Aktien 
auf Anfordern ebenfalls zu 183%  iibernehm en.'— Wir 
haben daher den deutschen Aktion&ren der vorgenannten 
Akticngesellschaft ein der Verfiigung des Hcrrn Liquidators 
entsprechendes offentlichcs Angebot geinaoht und gleich- 
zcitig bei der Yerwaltung der Gesellschaft dio Einbenifung 
einer auBerordentlichcn Gencralyersammlung beantragt, 
die iiber eine Fusion der Gesellschaft m it der unsrigen 
dergcgtalt beschlieBcn soli, daB wir das GesamtycrmSgen 
der Gesellschaft ais Ganzes unter AusschluB der Liquida- 
tion gemaB §§ 305, 300 HGB. iibemehmen. Hierbei 
haben wir uns bsreit erklart, denjenigen Aktionarcn von 
Friedrich-HeinrielĄ welche cs vorziehen, s ta tt  des Bar- 
betrages ron  183 %  eine jungo Aktio unsercr Gesellschaft 
m it Gewinnanteilberechtigung vom 1. Juli 1917 ab zu 
empfangen, diese innerhalb begrenzter Frist schon ais- 
bald durch Vcrmittlung unseres Bankenkonsortiunis zu 
gcwahren. Eine Kapitalserhohung wird aus diesem AnlaB 
nieht erforderlich sein, rielm ehr sind uns dio yerhaltnia- 
milBig wenigen jungen Aktien unserer Gesellschaft, welche 
zum Umtausch erforderlich sind, von GroBaktioniiren 
bereitwillig zur Verfugung gestellt. Den zur Barzahlung 
unseres Gebots an den Herrn Liquldator erforderlichen 
Geldbetrag werden wir teils aus verfugbaren Mitteln be- 
streiten konnen, teils ist uns scitena unseres Bankkon- 
sortiums ein auf mehrero Jahro unkiindbar festgelegter 
K rcdit zu gflnstigen Bedingungen zur Verfugung gestellt 
worden. — Wir untcrbrciten hiermit der Generalvereamin- 
lung unserer Aktionare den geschehcnen Aktienerwerb 
und die yorgcschlagcne Fusion zur Genehmigung, indem 
wir zur Begriindung noeh folgendes bemerken: Die
Berechtsame Fricdrich-Heinrich umfaBt insgesamt etwa 
20 Grubenfelder und umschlieBt vollig die ganzo west- 
licho und die H&lfto der siidlichen Markscheide unseres. 
linksrheinisehen Feldcrbesitzes. Die Bereehtsamo zer- 
fallt in drei ungefiihr gleicho Teile, deren mittlerer duroh 
eine neue, sehr groBziigig angelegte Doppclsćhachtanlage 
aufgeschlossen ist. Mit diesem m ittleren Grubenfeldo ist 
die Aktiengesellschaft in das Rheinisch-Westfalischc Koh- 
lcn-Syndikat eingetreten und hat dort eine Beteiligung 
von 1 250 000 t  Kohle und 450 000 t  Koks erhalten; die 
beiden anderen Teile der Gesamtberechtsame sind yorher 
ais sclbstandige Gewerkschaften abgezwcigt, bo daB sie 
nieht den Beschrankungen des Kohlensyndikatsycrtrages 
unterliogen; dio Vorfugung iiber siimtliche Kuxe hat die 
Aktiengesellschaft. Von der Bercehtsamo enthalt etwa 
ein D rittel nur Magcrkohle, die iibrigen zwei Drittel Fctt- 
und Magcrkohle. Der Gesamtkohlenreichtum wird auf 
etwa 700 bis 800 Millionen t  geschiitzt. Der Abbau im 
Baufeldo der jetzigen Schachtanlago bewegt sich aus- 
schlicBlich in der Fcttkohlengruppe und die kurz vor 
Kriegsbcginn erzielte Fórderung crreichte aufs Jah r ge- 
rechnet bereits nahezu die Hohe der yom Kohlen-Syudikat 
bewilligten Beteiligungsziffer. Durch den Krieg hat die 
Fórderung naturlich einen gewissen Ruckschlag erlitten, 
doch ist dieser zurzeit wieder bctrachtlich eingeholt. Aueh 
die zur Herstellung der syndikatlichen Koksbeteiligungs- 
ziffer erforderlichen Kokereianlagen sind voll yorhanden 
«nd zurzeit in ungcstórtem Betrieb. Eino dem Bediirfnis 
entsprechende groBe Arbi iterkolonio ist yorhanden, ebonso 
wie aueh alle anderen Anlagen iiber und unter Tage yoll- 
Btiindig fertig sind. Naeh FriedersschluB und Wieder- 
e in tritt regeimaSigcr Arbeiteryerhaltnisse wird es un- 
•chwer gelingen, dic Fórderung in kurzer Zeit mindestens 
auf dio volle Hohe der Beteiligungsziffer zu bringen. . . . 
Der Erwerb der Zeche Friedrich-lleinrich wird uns naeh 
menschlichem Ermessen bis in ferne Zukunft den Kohlen- 
bedarf unserer samtlichen Werko sicherstellen. Dariiber 
hinaus ist uns sogar dio Moglichkeit gegeben, aus dem 
demnachstigen linksrheinisehen Gesarntfelderbesitz von 
rd. 33 preuBigchcrt Masimalfeklern mit Nachbarn zweck- 
entsprechende Yereinbarungcn zu treffen. Dic auf der 
jetzigen Doppelscliachtanlage gewonnene Fetttoble steht

den besten Markcn des rechtsrheinischcn Ruhrkohlen- 
bockens zum niindesten gleich; die Versorgung unserer 
Kokerei- und Hochofenanlagcn in Meiderich ist also in 
einer Gute Bichcrgestellt, wie sio besser nieht zu wiin- 
schon ist.“

Sodann teilt der Bericht mit, daB, gemaB dcm Be- 
schlusse der ordentlichen Hauptycrsatllttilung yom 12. Okt. 
1910, dic Anglioderung der friihercn A.-G. B alcko , 
T e llo r in g  & Cio. durchgefiihrt wurdo. Das Unternehmen 
wird ais A b te ilu n g  „ R o h re n w o rk e "  fortgesetzt.

Wio der Bericht zum Schlusso fcststellt, Bind siimt- 
lieho Betriebe des Unternehmens zurzeit aufs angestreng- 
teste ausachlicBlich fiir unm ittelbare und mittelbaro 
Licferungen an Heer und Flotto beschiiftigt. Dio Selbst- 
kosten yerfolgen ununterbroehen eino stark  stcigcndo 
Richtung, ohno daB die bchordlich festgesetzten Preise 
fiir dic Fertigcrzeugnisse ihnen rcchtzeitig und vollstandig 
folgen.

Ueber die Hauptziffern des Rechnungsabschlussea 
gibt die folgende yergleichende Zusammcnstellung Auf- 
schluB.

1 913 /U  I 1914/15 I 1915/18 j 1918/17

A ktlenkapital. . . j 16 000 000; 
Anleihen . . , . 5 979 60oi

V o r tra g ..................... i
Betriebis^wlnn . . j 
V«*rluslyortr. Balcko, 1 

Tellerlnq &  Cie. . j  

Abschreibungen . . j  

Kntwertungs- u. Er- i 
neuerunijs-Bestaud j 

Besond. lliioklage (ein-1 
schl.KrfegS'teuer). J 

Hochofen - Erneue- 1 
ruuc.s-Bestand . . 

Bergschaden - Be- 
wertungsschatz 

Helagewinn * . 
R e ln g e w ln n  e in  

sch l. V o r t r a g  
Zinsbogensteuer- 

rUcklaye . . . .  
UnterstUtzungskasse j 
Oewinuantell d. Auf- : 

«ichtsratea . . .  1 
Oewinnausteil . . i

1 011 559 
10 014 9U4

46 000 000! 48 000 000; GO000 000 
5 858 200! 0 300 290 0 288900

1 024 950j 1 006 859! 1017 612
6 828 697 12 296 584 22 503 851

4 384 71:?; 40233D6

%.
Y ortrag .

100 000 
4 893 655

5 905 213

85 000 
50 000

4 600 000 
10

1 024 050

2 805 330

3 830 280

48 421
2 760 000

1 006 859

—  j  405 381
6 742 43U! —

— 9 000 000 

J 000 000
468 009

5 086 040

»092 905

50 000 
*) 250000

145 263 221 053
4 600 000 6 600 000

10 p  . b . ,
1047 643 1 325 059

7 098 470 

814C 112

Rheinisch-WestfSlisches Elektrizitatswerk, Aktien-Ge
sellschaft, Essen. — Wio der Vorstand berichtet, wuelis 
infolge der starken VergroBcrungen der Kricgsindustrie 
aueh im abgelaufenen Geschaftsjahrc 1916/17 im gesamten 
Versorgungsgebieto der Gesellschaft einschlieBlich der an- 
gegliederteu Unternehmungcn die AnschluBziffer und dio 
Zahl der abgegebenen Kilowattstunden. Aber tro tz  ge- 
stcigerter Stromabgabe und crheblicher Mehreinnahme 
gestaltoten sich die Ueberschiisso durchaus unbefriedigend, 
donn die Ausgaben fiir samtliche Betriebsmittel unterlagen 
wahrend und vor allcm gegenEndc dcsGeschaftsjahrcs einer 
weiteren gewaltigcn Steigcrung. Die durch den Krieg sonst 
bedingten Ausgaben stiegen ebenfalls unangemessen. Daa 
Unternehmen sioht sich daher naoh dem B erch te  durch 
die Verhaltni6se gezwungen, eine allgemeino Tariferhohunjj 
yorzunehmen, wenn es aueh in Zukunft gosund blei bon 
will. Gleichzeitig muB die Kohlensteuer, wie das gesetz- 
lich yorgeschen ist, abgewalzt worden. Den gesteigerten 
Anforderungen entsprechend waren die E lc k t r iz i t i l t s -  
w e rk e  der Gesellschaft bis zur auBersten Grenze ihrer 
Leistungsf&higkeit und dariiber hinaus angestrengt. Auoh 
bei der G a s fe rn y c rs o rg u n g  fiihrten die Kriegsverbiilt- 
nisse zu einem derartig  steigenden Verbrauch, daB nur

*) EinschlieBlich Kriegsstiftungcn; fiir 1910/17 sind 
die StiftungsbetrŁge (in Hohe yon 500 000 M) schon 
yorher in Abgang gestellt worden,

*) 12*4 %  au f'd ie  48 000 000 X  a lter Aktien, 5 %  
auf die 12 000 000 -K neuer Aktien.
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lin Wege emcr gleiolimaliigcn Vcrtcilung allen Bediirf- 
nissen Rechnung getragcn werden konnte. Der Betrieb 
der dcm Berichtsunternehmen angegliederten se lb s tiin -  
d igen  U n tc rn e h m  u n g e n  wurde gleichfalls dureh den 
Krieg beeintriichtigt. — Dio Erlosrechnung filhrt einer- 
seits 11 744 728,(W J l Betriebsgewinjio und ZiiiBen sowie 
394 252,(54 M verschiedeno Einnahmen nebst Vortrag, 
anderseits 3 775 985,08 J l  Venvaltungskosten und Zitia- 
ausgabcn auf; da auBerdem 4 093 000 J l abgesehrieben 
werden, so bleibt ein UeberschuB von 4 209 995,00 J t zu 
naclwtehendcr Verwendung: Riicklage 44 247,90 J l, Ge- 
winnanteil des Aufsiehtsrates 222 574,70 J l, Gcwinn* 
austeil (8 % ) 4 000 000 Jl und Vortrag auf neue Recli- 
nung 3173 .11.

R fichllngsche E isen - und  S tah lw erke , G. m . b. H . In 
V olkllngen. —  Wie zuverlassig initgeteilt wird, hat sieh 
die Gesellschaft die Mehrhcit der Kuxc der G ew ork- 
s e h a ft  M o n t (Denis zu Gicscnbcrg-Sodingen i. W. ge- 
siebert. Dio Gewerkschaft ist beim Rheinisch - West* 
fSlisclien Kohlen-Syndikate m it 995 000 t  Kolilen und 
300 000 t  Koks beteiligt. Die Bcreohtsamo der Zcohe 
umfaBt 5 105 000 qm, zu denen noch 504 pOO qm d is  von 
Mont Cenis gegen Eritgelt in Abbau genommenen Pocht- 
feldis Veronica konimen.

Sachsische M asoh inen fab rik  v o rm . R Ich . H a rtm a n n , 
A ktlengese llschaft, C hem nitz. — Naeh dcm Vorstands- 
berichte war daa Werk im Gcschaftsjahro 1916/17 bis 
an dic Grenze seiner Leistungsfiihigkeit beschaftigt und 
zwar neben scinein wichtigsten Ittcdcnsbetriebszwcigc, 
dem Lokomotivbau, vomehmlich dureh dio Hcrstellung 
von Kricgsbedarf; doch" blieb auBerdem auch vielerlei 
Bedarf an Masohinen und Apparatcn, die mittelbare 
Kriegslieferungen darstcllten, zu befriedigen. Im Wcge 
der V e rsc h m c lzu n g  iibemahm die Eabrik dio Fa. 
O scar S c h iram el & Co., Akticngescllschaft in Chemnitz, 
m it der Abeicht, in den umfangreieben und gut cingcrich- 
teten W erkstattcn der Fa. naoh FricdensschluB Baumwoll- 
feinspinnmaschincn heretellen zu lassen. Das A k tio n - 
k a p i t a l  der Berichtsgescllschaft w u rd o  gemaB BeschluB 
der auBcrordentlichen Hauplvcrsammlung vom 21. Febr. 
1917 \'on 12 a u f  15 M illio n e n  M e rh o h t.  Der Umsatz 
des Unternehmens erreichto 30 547 002,30 M. Neben 
34 891,04 J ( Vortrag und 15 277,30 Jl Gcwinn aus Kurs- 
stcigerungen abziiglich des Verlustes auf Wertpapiero 
wurdo cin Fabrikations-Rohcrtrag von 4 453 749,73 Jl 
erzielt; an Zinsen usw. waren 214 04-1,05 J l aufzuwenden, 
wiihrend auf die Anlagen 754 071,25 M abgesehrieben 
wurden; es bleibt also cin Reinerlos von 3 535 203,43 Jl 
zu folgender Verwendung: 750 000 J l ais Kriegsriicldage, 
600 000 .(l zu besonderen Abschreibungen auf Gebaudo 
und Maschinen, 100 000 J l  zu Abschreibungen suf Zweig- 
geleise-Anlage, 19 000 J l  ais Zinsbogcnstouer-Rilcklage, 
260 000 J l  fiir die Arbeiter- und Beamten-Verfiigungs- 
bestande, 10 000 J l  fiir die Stiftung „Hcim“, 1 800 000 Jl 
(12% ) ais Gowinnausteil und das Uebrige, naeh Abzug 
des satzungsgemaBen Gewinnanteiles fiir den Aufsichts- 
ra t, ais Vortrag auf neue Rechnung.

T rie re r W alzw erk , A ktlen -G ese llschaft, T rie r. — Naeh 
dem Berichte des Vbrstandes crbraehte das Gcsch&ftsjahr 
1010/17 naeh Abzug von 1 705 197,56 J l  allgemeinen Un
kosten, Zinsen usw. unter EinschluB von 22 404,78 Ji 
Vortrag einen Reingewinn von 1 482 460,89 J t.  H icrron 
sollen Yerwendet werden: fiir Abschreibungen 520 541,41.(1, 
fiirdieRuckJage 50000,40.(1, furKriegsgewinnsteuer-Ruck* 
lage 300 000 J l ,  fiir Belohnungen an Beamto und Arbeiter 
75000 J l ,  fiir Gewinnanteiledes Vorstandi's und Aufsichts* 
rates 162.405,67 J i,  ais Gowinnausteil 320 000 Jl (10% ), 
»ur Ucberfiihrung des Betricbcs in die Friedcnswirtschaft 
30 OOO M und zum Vortrag auf neue Rechnung 24 513,41.(1. 
Wie der Bericht weiter ausfiihrt konnte tro tz  aller Schwic- 
rigkeiten der Rohstoffbeschaffung und des stiindigen Ar- 
beiterwechsels der Betrieb auf der Hohe seiner Leistungs- 
iiihigkeit erhalU-n und diese in »inzeln»n Abteilungen noeh

gcstcigert werden. Gegeniiber ilcn auUerordentlich ge- 
8tiegcnen Prciscn fiir alle Rohstoffo und Hcrstellungs- 
bedurfnisse wurden angemeseeno Vfcrkaulspreiso erzielt, 
die es crmogliehten, auch dic Lohne imd Gehiilter ent- 
sprechend den verteuerten Lebensverhaltnissen, und zum 
Teil weit dariiber hinaus, zu er bohen. Ein groBer Teil 
der Friedcnsfabrikatc fand ohne weiteres lebhafto Nach- 
frago und vielfaehe Vcrwendungsmoglichkeiten in der 
GesehoB- und Kriegsbedarf-Erzeugung aller A rt, wahrend 
fUr den ubrigen Teil der Betriobo Erzeugnisse dringenden 
Bedarfes der Zeit hereingenommen werden konnten, dio 
auch fiir die Zeit naeh dem Kriego cinc wertYollc Er- 
giinzung des alten Arbeitsprogrammes bleibcn werden. 
Die dem Bctricbe angegliederto A.-G. fu r  F e d c r s ta h l -  
I n d u s t r ie ,  die sich bereits vor Kriegeausbruch dureh 
Aufnahmo Ycrschiedcner Yerfcinerung der Walzwerks- 
erzeugnisso gttnstig entwickelt und friihero Yerluste aus- 
gcglichcn hatto, s o l i ,  da ihr gesamtes Aktienkapital von 
280 000 J l  im Besitz des Berichtsunternehniens ist, a u f -  
g e lo s t  und ihr Betrieb ais S o n d e r a b to i  lu n g  des Walz- 
werkes w e i to r g e f i ih r t  werden. Der Rohgewinn dieser 
Gesellschaft betrug fiir das, ebenfalls am 30. Juni d. J. 
abgelaufeno Geschiiftsjahr 1910/17 367 303,45 M und 
gestattet, die noch m it 130 543,05 J l  zu Buch stehenden 
alten Anlagen ganz und die Zugiinge im Beriehtsjahre der 
Abnutzung cntsprcchend abzuschreibon. Dio duich dio 
Auflosung frei werdendc, in der Aktienbewertung liegendo 
Stillc Riicklago von rd. 200 000 J l  soli der Riicklage des 
Walzwerkes zugefuhrtjwerden. Da dic beschleunigte Aus- 
fiihrung der Um- und Ncubauten Baugeld und die duroh 
die Bauten gcstcigcrto Leistungsfiihigkeit eine Vermi.li- 
rung derBetriebsm ittelerfordert, so hat dic am 20. Oktober 
1917 abgehalteno Hauptvcrsamnilung eino E rh o h u n g  
d es  G r u n d k a p i ta ls  um  1% M illio n e n , d. h. auf 
3*4 M illio n en  M besohlossen. Davon sollen 500 000 JC 

.den Wcrksangestelltcn zur Zeiohnung vorbchaltcn bleibi n, 
wahrend die weitere Million J l  den alten Aktionaren zu 
110 %  im Vcrhaltnis Yon einer neuen auf zwei alte Aktien 
zum Bczugo angeboten werden soli.

W estdeu tsches E isen w erk , A k tlen -G ese llsch aft in  K ray  
bel E ssen -R u h r. — Nachdcm, wie hier noch nachzutragcn 
ist, das Ergebnis des Yorletzten Gcschiiftsjahres der Gc- 
sellschaft dureh den Kricg schon ungiinstig beeinfluBt 
worden war, machtcn aich auch im Gesohaftsjahre 1910/17 
noch Schwierigkeiten infolge der Kriegsvcrhaltnis80 
gcltcnd. Daa Werk litt  besonders unter den Verkehrs- 
stockungen um dio Jahreswendo, so daB die Arbeit in 
den GieBercien bceintraehtigt wurde. Trotzdem gelang 
ca, den Umsatz, der fast ausschlicBlich bei der Befriedi- 
gung von Bediirfnissen der Landesverteidigung erzielt 
wurde, erheblich zu stcigern. W ahrend das Vorjahr bei 
102 193,85 Jl GcwinnYortrag und 233 609,89 J l Be- 
triebsiiberschuB einerseits sowie 239 348,48 J l  allgemeinen 
Unkosten und 281 938,24 .(l Abschreibungen anderseits 
einen aus der besonderen Riicklago gedcckten Verlust 
von 185 622,98 J l  aufzuweiBen gehabt hatte, ergab das 
Berichtsjahr einen BetriebsiibcrschuB (einschl. Neben - 
einnahmen) von 1 002 245,51 J l ,  so daB naeh Abzug von 
175 144,93 J l  allgemeinen Unkosten und 289 856,91 j l  Ab
schreibungen ein Reingewinn von 537 243,07 Jl bleibt, o er 
folgendermaBen Yerwendet werden soli: fiir die Sonderruck- 
lage 135522,98 J l ,  fiir Zinsbogcnsteuer-Rucklage 5000 J l ,  
fiir Gewinnanteile 47 524,47 J l ,  fiir den Beamten-Unter* 
stiitzungs- und Ruhegehalts-Schatz 5000 J t ,  zu Wohl- 
falirtszwecken fiir A rbeiter und Bcamtc 30 000 J l ,  ais 
Gowinnausteil 250 000 J l  (10 % ) und zum Vortrag auf 
ncuo Rechnung 64 196,22 J i.

W estfa lische  E isen - un d  D rah lw e rk e , A k tien g e te ll-  
schaft, W erne  bel L an g en d ree r. —■ Das Gesohaftsjahr 
1916/17 gestaltetc sich, wie der Yorstand berichtet, fiir 
die Gesellschaft tro tz  groBer Schwierigkeiten, die zu 
uberwinden waren, befriedigend. Die Erlose konnten im 
Luufc des Jahres allmahlich mehr m it den Gestehungs* 
k()3tco, diu eine ungewolinhche Hohe *rr :icl)ten, iii Ein
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in  Ji 1913/14

1 
10

!
o» 

• 1915/16 1916/17

A ktienkapital . . 8400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000
A nleihcschuld , . 3 000 000 2 977 000 2 938 000 2 880 000

Y ortrag  . . . . . 246 247 319 609 325 290 328 843
Roligewinn . . . 1 023 968 1101 374 2 295 333 4 519 685
Allg.Unk., Zins. usw. 
Abschrclbungen . .

461515 498 490 550 128 582 569
402 059 182 255! 1110 097 1 922 813

Reingewinn .
R e i n g e w i n n  e ln 

160 394 120 628 i 633 807 2 014 302

a c h ! .  Y o r t r a g  . 
Zinnbogen«teuer-

406 641 440 237 959 098 2 343 145

rlicklage . . . .  
Krlegngewinm teuer-

8 700 8 700; 11400 9100

rucklage . . . .  
G ew innanteile und

— — .
41000

Belohnungen . . 
A rbelter-U nter- *

68 084 66 304 58 072 187 760

stu tzungsbestand . 
Ruhegehalttkasiie f.

10 249 39 943 50 783 52 831

Beam te u. Arbeiter 
Riickst. f.U eberltg .d .

— — — SOO 000

Betriebes auf Frie-
densstaud . . . — — — 600 000

Gewinnausteil . . — — 504 000 840 000
%  • • 0 0 6 10

Y o r tra g ..................... 319 609 325 290! 328 843 309 454

klang gebracht werden, so daB sie sieh mit der Zeit aus- 
kommlicher ges tal te ten. Der Betrieb der Grube Zufiillig- 
Gliiek wurde im Gcschiiftsjahr ohne wesentliche Ver- 

Sndorung weitergefiihrt, wahrend der Betrieb der Grube 
Mart enberg, da die Gute des gewonnenen Eisenstein* 
«?ino Verhiittung nicht mehr zulieB, eingeschrankt und 
infolge dauernder Steigerung der erforderliehen ZubuBen 
schlieBlich im September des neuen Geschiiftsjahres 
ganz eingestcllt werden muflte. Beim Hochofenbetrieb 
war man genotigt, einen Ofen zeitweise zu diimpfen. 
Das Stahlwerk, dessen Einrichtungen sich bewahrten, 
ha tte  auBer m it Arbeiter- und Kohlenmangel zunachst 
mit technisohen Schwierigkeiten zu kampfen, wie sie 
jeder neue Betrieb iiaturgemiiB mit sich bringt. Infolge 
<lieser Storungen litt das Aplerbecker Walzwerk an Boh- 
stahlmangel und konnte einen glatten Betrieb nicht

aufrechterhalten. Der Langendreerer Walzwerksbetrieb 
hatte zeitweise unter Kohlenmangel zu leiden. Dic Her
stellung von Puddcleisen in Langendreer, dic schon seit 
Anfang des Krieges erheblich eingeschrankt war, wurde 
ebenfalls durch den scharfcr auftretenden Brennstoff- 
mangel beeinfluBt. Dic BeschiŁftigung in der Aplerbecker 
GieBerei war durchweg lebhaft. Auch der Bedarf an den 
Langendreerer Drahterzougnissen des Unternehmens war 
fortgcsetzt iiberaus rege. Ueber die AbschluBergebnisse 
unterrichtet die nebenstehende Zahlcnzusammenstcllung.

P rag er E isen -Industrle-G esellseha ft, W ien. —  In
Erganzwig der hier schon bekanntgegcbenen geldlichen 
Ergebnisse der Gesellsehaft im Rechnungsjahre 1910/171) 
teilen wir nachstehend aus dem kurzlich erschienenen 
Gesehiiftsberichte noch mit, daB cs, tro tz  der sich natur- 
gcmaB immer mehr verschiirfenden Schwierigkeiten bei 
der Siclicrstellung der Boh- und Hilfsstoffe, trotz der 
durch die unausgesctzte Anstrcngung beeintrachtigten 
Widerstandsfahigkoit der Arbeiter, tro tz  des Abganges. 
vielcr fachlich geschulter Arbeitskriifto und ihres Er- 
satz.e8 durch Ungeschulte, tro tz  des yerininderten Be- 
amtenstandes, dank des ' anerkennenswerten, pflicht- 
treuen Zusammcnwirkens aller im Dienstc der Gesellsehaft 
Arbeitcnden unter iiuBerster Anspannung ihres Lcistungs- 
vermogcns doch crinoglicht wurde, dio bereits im Vor- 
jahro erreichte, ungewohnliche Hohe der Eisenerzeugung 
noch betrachtlich zu steigern. Wohl war die Boheisen- 
erzeugung infolge zeitweise aussetzender Kokszufuhrcn 
aus Deutschland geringer, dagegen vermochte man die 
Rohstahlmenge mit Hilfo des aus Dcutschland bezogenen 
Boheisens erheblich zu vermehren. Dank dieser Steige
rung und der damit gleichlaufenden Vermelirung des 
Absatzes und dank einer weiteren Besserung der er- 
zielten Erlose ergab sich — trotz der unaufhorlich sich 
verteuemden Erzeugungskosten — der besonders giinstigo 
AbschluB des verflossenen Geschaftsjahres.

') St. u E. 1917, 4. Okt., S. 910.

Yereins - Nachriehten.
A enderungen  in  d e r  M ltgliederliste.

Beltcndor/, Charles, Industrieller, Bad Mondorf, Luxem- 
burg.

Dahlhaus, .4., Zivilingenieur, Dortmund, Burgwall 18.
Ehrensberger, 3)r.»3ng. e. h. Dr. phil. e. h., Geh. Baurat, 

Traunstein, Oberbayem.
Fernau, Feliz, Ing., Direktor des Stahlw. Budolf Schmidt

& Co., Wien X, Oesterreich, Favoritcn Str. 213.
Goerens, ®r.-3"0- Franz, Ingenieur des Stahlw. der Poldi- 

hiltte, Kladno, Bohmen.
Goerens, Sr.-gilfl. Paul, Essen, Hohenzollern-Str. 36.
Heukrodt, Otto, Stahlwerksing., Hilfs-Betriebsleiter, Kriegs- 

am t Wumba, Charlottenburg, Goethc-Park 18.
Kohl, Waldemar^ Prokurist der Dynamobursten-

spezialf. P. Ringsdorff, Mehlem a. Bhcin.
Koppenbcrg, / / . ,  Betriebsdirektor der A.-G. Lauehhammer, 

Biesa a. Elbe.
lAchtrtłsUrn, Carl, Ing., i. Fa. Huttentechn. Ges. m, b. H., 

Miihr.-Ostrau, H aupt-Str. 18.
Reichel, Sr.-^ng. Walter, Geh. Reg.-Bat, Professor fiir 

Elektrotechnik a. d. Kgl. Techn. Hochschule Berlin, 
Btrlin-Lankwitz, Beethoven-Str. l l

Rober, Ewald, D irektor der Ocsterr. Mannesmannrohren- 
Werke, G. m. b. H., Schonbnmn, Oest.-Schl.

Roser, Rudolf, Oberingenieur der Baildonhuttc bei Katto- 
witz, O.-S.

JSahlin, Carl, Disponent, Stockholm, Sehwcden, Villa- 
gatan 13.

Schmid, 'Jr.-Jng. Hugo, Botriebsleitcr des Stalilwaizw. 
der Steicr. GuBstahlw., A.-G., Judenburg, Steier
mark.

Ferlohr, Wilhelm, Direktor der Patroncnf. Polte, Magde- 
lmrg-Sudenburg.

N eu e  M itg lie d e r .
Brendow, Hans, Betriebsingenicur des Stahlw. Thyssen. 

A.-G., Hagendingen i. Lothr., Flora-Str. 4.
Hawiter, Jacob, Hiittening., Hochofen-Betriebsassistent 

der Rochling’schen Eisen- u. Stahlw., G. m. b. H., 
Volklingen a. d. Saar.

Mareincr, Friedrich, Ing., Stahlwerksadjunkt der Kraini- 
schen Ind.-Ges., Assling-Hutte, Oberkrain.

PourUr, Jos. de, Reeder u. Grubenbesitzer, Rotterdam, 
Holland, Voerkade 8.

Raphael, Felix, Jlitinh. d. Fa. M, Stern, Gelsenkirchen, 
Bismarck-Str. 33.

Schaurte, Werner, Geschaftsfuhrer u. Gesellsch. d . Fa. 
Bauer & Schaurte, Rhein. Schraubsn- u. Mutternf., 
Dusseldorf, Konig-AUee 51.

Singewald, Arthur, ®ip(.>Qltg., Stahlwerkschef, Steinfort, 
Luxemburg.

Wcyrich, Bruno, Ing., Stahlwerksassistent der Bismarck- 
hiitte, Bismarckhiittc O.-S., Kaiser-Str. 27.

Wunkhaus, Wilhelm, Bochum, Hunscheidt-
Str. 162.

Zitiewitz, Ernst ton, Yorstand d. Fa. Malmedy & Co., 
Maschinenf. A.-G., Dusseldorf.
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Jacobi, Jr.«3ng. e. h. Hugo, Kommcrzienrat, Dusseldorf 

17. 10. 1917.
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Schneeloch, 11'., Prokurist, Kabel i. W. 13. 10. 1917.
Winlerhofj, Wilhelm, Fabrikant, Dusseldorf. 15. 10. 1917.



„STAHL UND EISEN 1' 1917, Nr. 44.

W alzrlehtung.

A bbildung 4.

Beispiel fOr die Z e i l e n a t r u k t u r  bci Schlenen- 
siahl (mit N etzstruktur gem isoht): l>er Ferrit bildet 
fast geradlinige SchnGre in dor W alzricbtung, 

sog. Zeilen. (20 X vergr.)

AbbilduDg 8.
Folgen nngiinstig gelegener Randblasen 
in dnem  Stahlblock: Beim AuBwalzen 
reiCen die unverschweiBten Gasblasen 
auf und geben eiDe unsaubere Ober- 
flitche an  der rechten Seltenflacbe de?

Kopfes.

it M li
Abbildung 2.

Beispiel Air die K o r n a  t r u k t u r  bei Schienen- 
stah l: PerlU und F errit sind gleichmaCIg ge* 

mlscht. (50 X vergr.)

Abbildung 3.

Beispiel fur die N e t z  s t r u k t u r  bel Schlcnenstahl: 
Der Ferrit um glbt die Perlitkorner In Form eines 

Netzes. (20 X _vcrgr.)

Abbildung 5. 

Beispiel fur die Śeige- 
rungen in FluBeisen- 
bloeken (nach Wiisfc u. 

Felser).

P aul G o e r e n s :  Beitrag zur Frage iiber das Gefiige riffeliger Schienen.

Abbildung 6 .__

fu r da« Vor- 
elnes Lun- 

in einem Sehic- 
nenstahlblock.

Abbildung 7. 

Beispiel fur das Yorkorn- 
men von Ga«blasen In 

einem FluBeUenblock.

Abbildung 15.
A achener Schiene, Gefiige im Kopf. (25x  terg r.)

Abbildung 16.
A achener Sehlene, Gcfuge im FuB. (.ł5 x  vrrgr.)

Abbildung 18.
A achener Schiene, Itandstruktur an einem uu- 
beanspruchten Tell d es ' Scbienenqucr*chnlttes. 

(25 X tergr.)

Abbildung 10.
A achener Schiene, ltand  der Łelt»chicnc paraliel 

zur Schieiienachse. (2 5xverg r.)

A bbildung 20.
Aachpner Echiene, Kopfqueraclittltt. (50 X vergrf)

Abbildung 21.
A acbener Schiene, Kopf (juersebnltt. (50 X Ter gr.)

Abbildung 9.
Aachener Schiene, Erecheinungsform von lliffeln.

Abbildung 12.
A/tener Schiene, Q uerschnitt nach dem Aetzen mit 

K upf erammonlumchlorld.

Abbildung 13.
Aachener Schiene, Yerteilong des Schwefels nach der Baumannschen 

S : hwefelprobe.

Abbildung 14.
Aachener Schiene, Teilbild von Abbildung 13, 
um zu zeigen, daB der Schwefel In Form  klelner 

SulfideinschlUase Im S tahl enthalten ist.



Tafel 24.

A bbildung 22.
A aehener Schiene, K opfąuerschnitt. (50 x  Tergr.)

AUUI1UUUK •
Aaehener Schiene, K opfąuerschnitt an einer n icht befahrenen Stelle. 

(800 x  vergr.)

Abbildung 25.
Aaehener Schiene, Liingsschnltt. R iffelberg. 

(25 x  Tergr.)

Abbildung 24.
*Aachener Schiene, K opfąuerschnitt an  einer durch Befahren bfanspruchten  

Stelle. (S00 x  vergr.)

A bbildung 26.
Aaehener Schiene,' Langsschnitt. Riffelberg. 

(50 X vergr.)

Abbildung 27.
Aaehener Schiene, L&ngsschnitt. Riffelberg. 

(25 x  vergr.)



Tafel 25.

Abbllduni? 43.
Colner Schiene, Quer<*chnltt. (50 X ferg r.)

Abbildung U .
Ciilner Schiene, nicht riffellg. l,Sings«cbnltt.

Abbildung 45.
Colner Scbleo©, nleht rlfr« lig. Icandtcll der 

genutzten Leltachlene.
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Abbildung 29.

A aehcner Sehlenc, Langsschnitt. lliffeltal. 
(25 x  vergr.)

Abbildung 30. Abbildung 34. Colner Schiene, Y ertcllung des SchwefeU.

A achener Schiene, Liingsschnitt. R iifeltal.
(50 X rtrgr.)

P a u l  G o e r e n s :  Beitrag zur Frage iiber das Gefiige riffeliger Schienen.

Abbildung 41.

CSlncr Schiene, nłcht rlffellg, Querftchnitt nitch der 
Ku|ifcranimonluinch!orld«Aeizung.

Abbildung 42.
..^Ilner Schiene, nicht rlffelig. Quer*chnltt an der 
am »tiirk<ten beanspruchten Stelle der Kahrkante 

zur Rille hin. (50 X te rg r.)

Abbildung 28.
Aachener Schiene, Langsschnitt. Riffelberg. 

(50 x  vergr.)

Abbildung 31.

Aachener Schiene, Langsschnitt. S truktur zwl- 
schen Riffelberg und Rlffeltal. (50ax  te rg r )

Colner Schiene, Querschnkt nach dcm Aetzeu mit
Kupferammoplumchlorld.

Abbildung 36.

Colner Schiene, Querschnltt. RiHWbcrg. 
(20 x  vergr.)

Abbildung 37.

Colner Schiene, Quer»chnitt. Rlffeltal. 
(20 x  Tergr.)

Abbildung 38.

Colner Schiene, L&nggachiillt. Riffelberg. 
(20 x  vtrgr.)

Abbildung 3J>.

Colner Schleue, L&ngsschnltt. Rlffeltal. 
(20 X rergr.)

Abbildung 40.

Colner Schiene, nicht riffelig. Y ertellung des Schwefela.

Abbildung 32.

Colner Schiene, Erachelnungs- 
form der Riffeln.


