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Ueber den Walzvorgang.
Von Pr* R ie d e l ,  Essen-Ruhr.

I n der Besprechung1) meiner Dissertation „Ueber 
*■ die Grundlagen .zur Ermittlung des Arbeits- 
bedarfes beim Schmieden unter der Presse“ beschaf
tigt sich W. T a f e l  aueh m it der Frage, ob die von 
mir gegebci-.en Erldiirungen uber die beim Schmieden 
auftrctenden Erscheinungen fiir die Theorie des 
Walzvorgangs nutzbar gemacht werden konnen. 
Ohne leider Griinde anzugeben, kommt er zu dem 
Urteile, daB „dic Ergebnisse meiner Untersuchungen 
vorerst auf die Technik des W alzens kaum anwendbar 
erschcinen“. Nur darauf weist Tafel hin, daB die 
Angaben iiber die GroBe der spezifischen Druckfestig
keit von gliihendem Eisen bei yerschiedenen Tempera
turen aueh fiir den W alztechniker wertvo!l sind, 
insofern ais hieraus zahleńmaBig genau folgt, daB es 
aucli fiir das W alzen wesentlich vorteilhafter ist, bei 
hoheren Warmegraden zu arbeiten. Es betragt nam- 
lich bei einer PreBgcschwindigkeit v  =  1,0 mm/sek  
die spezifischc Druckfestigkeit von Eisen bei 1200 0 
3,0 kg/qmm, bei 950 0 dagegen sehon 6,7 lcg/qmm 
und bei 700° 12,9 kg/qmm; die Feśtigkeiteii vcr- 
halten sich also w ie 1 : 2,2 : 4,3, die Temperaturen 
wie 1 :  Vi-26: crstere wachsen demnach mehr
ais umgekehrt quadratisch. Ferner weist Tafel 
noch auf das Ergebnis hin, wonach die spezifischc 
Druckfestigkeit m it der PreBgesehwindigkeit zu- 
nimmt, was zu dem SchluB berechtigt, daB m it zu- 
nehmender W alzgcschwindigkeit der Arbeitsbcdarf 
wachst. Erwahnt sei hier noch, daB der EinfluB der 
Gesehwindigkeit m it abnehmender Temperatur eben- 
falls abnimmt.

Im folgenden2) moclite ich nun zeigen, daB meiner 
x\rbeit uber das Schmieden liinaus doch eine allgc- 
meinere Bedeutung zukommt und daB die Grund- 
lagcn, die dort in  einwandfreier Weise und dureh 
zahlrciche Yersuche bestatigt gefunden wurden, sich  
aucli fiir dic Erklarung des Walzvorganges nutzbar 
maclien lassen. Es ist ja aucli selbstverstandlicli, 
daB eine Theorie, welche die beim Schmieden auf-

ł ) St. ii. E. 1914, 1. .Tan., S. 19/22.
2) Die Versuchc zu dieser Arbeit wurden von m ir 

im Ju li 1914 kurz vor Kriegsausbruch yorgenommen; 
die A rbeit selbst wurdo wahrend einer R uhezeit im 
Sommer 1915 an  der W estfront niedergeschrieberi.

tretenden Erscheinungen zu erklaren gestattet, aucli 
auf andere Formanderungsvorg;inge, soweit eben eine 
Yejwandtschaft m it dem Schmieden besteht, iiber- 
tragbar sein muB. Immerhin wird es uberraschen, 
daB ais Ausgangspunlct die sogenanntc Rutsch- 
korpertheorie diencn soli, nachdem gerade in dieser 
Zeitschrift an yerschiedenen Stellen darauf hin- 
gewiesen wurde, daB sic in bczug auf den Walzyor- 
gang ganzlich unbefruchtend geblieben ist, wcshalb 
aucli in dem Aufsatz von F a lk :  „D ie Theorie der 
Materialwandcrupg beim Walzen und Schm ieden11 
formlich der Stab iiber sie gebrochen w ird1). DaB 
man zu diesem Standpunkt kommen konnte, liegt 
darin begriindet, daB die Rutschkorpeitheorie nicht 
immer richtig angewandt wurde und daB sie vor allen 
Dingen bisher noch unvollstandig war. In ihrer An- 
wrendung auf den Walzvorgang hat sie gegeniiber 
allen anderen bisher versueliten Theorien aber be
sonders den Vorzug, daB sie ein Bild von der p h y s i-  
k a lis c h e n  Scitc dieses Formanderungsvorganges 
gibt, an Hand dessen es dann m oglich sein wird, 
iiber die nium liche (g e o m e tr is c h e )  Umformung 
Klarheit zu gewinnen.

Bevor ich nun auf den Walzvorgang eingehe, 
w ill ich vorausschicken, daB sich beim Zusammen- 
druckeh eines Kórpcrs, beispiclsweise eines schlanken  
Zylinders, ergeben hat, daB sich bald nach Beginn  
des Prcssens in der Niihe der Endflachen geringe Aus- 
bauchungeiibildeten, derart, daBderZyliildcran diesen 
Stellen starker geworden war ais an den Endflachen 
und aucli ais in der Mitte (Abb. 1). Beim weiteren  
Zusammenprcssen riickten diese Ausbauchungen  
entsprechend niiher zusammen und gingen dann 
schlieBlich incinander iiber, die bekannte Tonnen- 
form bildend. Dureh eingehende Untersuchungen  
konnte ich feststellen, daB diese Formiindtrungen 
auf die Wirkung von Rutschkcgeln im  Innern des 
Zylinders zuruckzufiihren sind. Diese Kegel haben

x) St. u. E. 1912, 16. Mai, S. 816/22; 23. Mai, S. 865/07, 
wo es u. a. heiBt: ,,So is t cs denn erklarlieh, daB die 
(Rutsch-) Pri3mentheorie in bezug auf den W ulzyorgang 
ganzlich unbefruchtend geblieben ist und n icht einm al 
zur Bestimmung der linearen B reitung eines rechteckigen 
Qucrschnittes h a t fiihren konnen."
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dic jewciligen Druckflaclien ais Grundflachen und 
ihre gegeneinandcr perieliteten Suitzen liegen in der 
Krnftrichturg, also in diesem Fali in der Zylinder- 
achse. Der um die Kegel herumliegende Stoff rutscht 
dann langs der Mantellinien, welche zu den Grund
flachen einen ganz bestimmten, wahrend der ganzen  
LJmformung unveranderlichen Winkel einnehmen, 
gegen die End- oder Druckfliichen des Zylinders ab. 
Hierdurch werden die GrundUiiehen der Kegel 
und wegen des gleichbleibenden Kegelwinkels auch 
deren lioh e  vcrgrolicrt, wodurch die Wirkung der 
Kegel sich zunehmend mehr in das Innere des Zylin
ders erstreckt.

Die Verhaltnissc sind beim WaIzvorgang zwar 
wesentlieh verwiekelter, doch erhiilt man durch 
Versuche ohne weiteres AufschluB dariiber, daB sich 
auch beim Walzen Rutschkiirper bilden. —  Es ist 
sehr auffallend, daB in der Literatur iiber die Technik

des Walzens ziemlich oft dic ernstlmftcsten Be- 
miihungen gemacht. werden, zu einer Erklaru:'-; dss 
Waizvorganges zu kommen, daB man sich aber 
immer wieder auf nur zwei Versuche, die den Walz- 
vorgang selbst zum Gegenstand haben, beruft, dic 
vor langen Jahren v o n H o lle n b e r g  (im Jahre 1883) 
und K i c k angestellt w urden .. So lehrreich diese 
Versuche sind, so  i s t  ih re  Z ahl a is  S ta n d  d es  
in  der L ite r a tu r  b e k a n n t  g e w o r d e n e n  V er- 
s u c h s m a te r ia ls  iib er  den  A V alzvorgan g der  
B e d e u t u n g ,  d ie  d e r  W a l z t e c h n i k  z u -  
k o m m t ,  e in  w e n ig  e n t s p r e c h e n d e r .  Vcrsuche 
kosten Geld, das ist richtig; aber sie sind und bleiben 
nun einmal die Grundpfeiler jeder Wissensehaft 
und damit jeder groBziigig betriebenen Wirtschaft. 
Und wenn auch gerade zur Ermittlung des Kraft- 
bedarfes beim W alzen schon groBe Aufwendungen 
gemacht wurden, so ist das nur e in e  Seite der zu 
losendcn Fragen und es bleibt, wie man sieht, noch 
immer sehr viel zu tun iibrig. Die Bestrcbungcn, Ein- 
blick in die Yorgange beim W alzen zu erhalten, um 
darauf eine fur alle praktischen Bediirfnisse brauch- 
bare Kalibrierung aufbaueu zu konnen, verdienen

in noch vicl hoherem MłBo unterstUtzt zu werden, 
ais es bisher schon geschehen ist. Dariiber wird man 
heute wohl keine Worte mehr zu verlicren brauchen, 
daB Zeit und Geld fiir zweckmaBig angclegte Yersuche 
sich in reichem MaBe bczahlt machen.

Die Versuche, die ich hier wiedergebe, konnten 
leider auch nur m it ganz bescheidenen Mitteln aus- 
gefiihrt werden. Sic beschranken sich infolgedessen 
darauf, einige besonders hervorstcchcnde Eigentiim- 
lichkcitcn des Walzvorganges vorzufiiliren. Sie 
wurden m it einem sehr bildsamen Stoff, und zwar m it 
K itt gemacht. Das „W alzwerk“ bestand aus zwei 
glatten Ilolzwalzen, welche, von Hand angetrieben, 
miteinander durch Zalmriider in Eingriff. standen. 
Der W alzstab nach Yornahme des Walzens ist in 
der Abb. 2 in den verschiedenen Kissen wieder- 
gegeben. Bemerkenswert ist zunachst der Scitcn- 
riB, da hier die Ausbauchung der Seitenwande 

nach dem Walzen deutlich in 
die Augen springt. Es ist das 
eine Form, die der Tonncnform 
beim Schmieden voilkommcn ent- 
spricht. Dieser Stab besaB einen 
nahezu ąuadratischen Anfangs- 
q:ierschnitt (23,8 x  25,0 mm). 
Ein zweiter Stab hatte dagegen 
einen schm alen, rechtcckigen 
Qucrsclir.itt (13,8 x  29,0 mm) 
und wurde hochkant in die Wal
zen eingefuhrt. Wie ich erwar- 
tete, traten hier beim Horunter- 
walzen von 29,0 mm auf 2 i,0m m  
iii der Nahe der beiden Walz' 
flachen an den Seitenwandei 
geringe Ausbauchungcn aul 
(Abb. 3), so daB also der Stab  
liier starker war ais an den 

Walzflachen und in der Mitte (17,0 mm gegen 16,0 
und 16,4 mm). Es entspricht also auch dieser Zu- 
stand ganz dem, wie er bald nach Bęginn des 
Zusammenpressens schlanker Zylinder auftritt und 
wie er oben geschiiuirt wurde (Abb. 1). DaB diese 
beiden kennzeichnrnden For nen auch beim Walzen 
auftreten, ist zwei.. llos j |a  Beweis fiir die Bildung 
von Rutschkoi |,ern.

Geht m»n zur Boanlwortung der Frage iiber, 
welche Geslalt die liutsch corper i n  Innern des 
W alzstabes annehmen, so .-.t zunaclist fiir dic Be
stimmung der Breituiv, die in llichtung der Walzen, 
also im Quersetmitt des Stabes, wichtig. Gcrado 
hier kann aber der UmriB der Rutsclikorper h ich t  
angegeben werden. D ie Krafte, die drtickend von  
den Walzen auf den Stab einwirken, erscheinen im 
SeitenriB in senkrechter Richtung. Demzufolge 
mussen die m it der Stabaxe ^leichlaufenden Rutscli- 
fliichen bei Beginn und Ende des Walzvorganges zu 
den oberen und unteren Walzflachen einen Winkel 
von gleichbleibender GroBe, dem Rutschwinkel J3, 
der fiir das betreffende Jlaterial anscheinend von  
kennzeichnender GroBe ist, einnehmen. Der Vor-

Abbildung 1. Yorgango beim Presson.
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gang der Brcitung ist also der (Abb. 3), daB infolge 
der auf den Stab ausgeiibten Druckkrafte P  keil- 
fórmige Rutschkorper sich bilden, die das daneben 
liegende Materiał m it den aus der Kraftezerlogung 
sich ergebenden Kraften S  zur Seite drangen. Hicr- 
durch aber werden die Walzfiachen, also die Anlage- 
flitchen des W alzgutes an den W alzen und damit die 
Grundflachen der Rutschkorper vergróBert und 
damit der Stab gebreitet.

lSiclit so einfach ist die Frage der Gestalt der 
Rutschkorper im AulriB (LangsriB des Stabes, Abb. 2) 
zu 'itsclieiden, da hier dic Riehtung der W alzkrafte 
u . i d<’ren GroBe nicht ohne weiteres angegeben 
\, tu ., n konnen. Im Endwalzquerschnitt E, also in der 
Ycibm dungslinie der W alżenmittelpunkte, kann an-

liche Rutschkorper sieli iiber Kp hinaus crstrecken 
muB, geht schon daraus hervor, daB dic iiuBerlich 
erkennbare Ausbauchungslinie schon bei M beginnt 
(s. Abb. 2). Im Grundi iB ( \b b .  2) ist auch die dem 
oberen und unteren Rutschkorper gemeinschaftliche 
Grenzfliiche Fe cingezeichnet, die fiir den Yorgang 
des Walzens auBer- 

ordentlieh kenn- 
zeichnend ist. Durch 
die Rutschflachen 
Kl wird auch das 
unter gewissen Um- r- -  
standen zu bcobach- 
tende Ausbauehen 
des W alzstabes nach 
oben und unten 
schon v ord em  Ein- 
tr itt in die W alzen o, 
erklarlich. 1X1
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Abbildung 3. 
Vorgiingo beim W alzen eines 
Slabca m it schm alem , recht- 

eckigem Quorecbnitt.
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Abbildung 2.
Vorgang beim Walzen eines quadratischen Stabes.

genommen werden, daB senkrechte Krafte eben noch 
ausgeiibt werden. Es hat also dort die Rutschflache 
eine Neigung zur horizontalen W alzentangente, 
welche gleich dem Rutschwinkel ist. Und ebenso 
sind die Rutsclifliichen ani Anfangswalząuerschnitt A 
um den glcichen Winkcl zu den betreffenden Walzen- 
tangenten geneigt, wenn man annimmt, daB die 
W alzkrafte P 2 dort radial gerichtct sind. Hierdurch 
wurden sich also die Rutschkorper Kp ergeben. 
Kun wirken aber auf den W alzstab besonders in den 
Anfangsqu( rschnitten noch Liingslcrafte L, die durch 
das Hereinziehen des Stabes in  die W alzen verur- 
sacht werden. Durch diese werden unter Beruck- 
sichiigung des Scitem isses Rutschkorper von der 
Form Kl verursacht. Die genaue Lage der Rutsch
flachen an dieser Stelle A ist infolgedessen durch die 
Riehtung der Resultierenden aus den Kraften P , 
und L gegeben, die ihrerseits durch die GrćiBe dir 
beiden letzteren Krafte bestimmt ist. DaB der wirk-

Wie man sielit, 
weicht dic Gestalt 
der Rutschkorper im 
AufriB von der von 
anderer Seite ange- 
deuteten stark ab. Das Wcsentliche des Rutschkorpers 
ist nicht etwa, daB er eine Fpitze hat, sondern daB seine 
Rutschflachen zu den Druckflachen um den Rutsch- 
winkel P geneigt sind. Gleichzeitig erkennt man, 
daB die so festgestellten Rutschkorper eine Reihe 
von Erschdnungen zu erklaren gestatten, ja, wie 
ich weiter unten 
zeigc, crmoglichen 
sie sogar eine ge- 
w isse ' Beurteilung 
uber die GicBe uder 
Walzkrafte.

In meiner ein- 
gangs angefiihrten 
Arbeit1) liabe ich in 
d em  Abschnitt „De 
raumliche Unifor
mu ngsvorgang“ ein 
reclincrisch - graplii- 
sches Yerfahren an
gegeben, um die tat- 
sachliche Endform  
eines Zylinders nach 
beliebigem PreBweg 
zuerm ittcln. Dieses

Abbildung 4. 
K raftkurve bei der Um form ung 

eines Zylinders.

*) Durch eine Abhandlung iiber dio Abkiihlung 
hocherhitztor Eisenkorper und iiber die T em pąiaturver- 
teilung in deren Innem  erw eitert, auch ais H eft 141 der 
iUitteilun^en iiber Forschungsarbeiten, hcrausgegsben vom 
Verein deutseher Ingcnicurc, erschienen.



HSfi Stuhl und Eisen. Lose Bldtler aus der Geschichte des Eisens. 37. Jahrg. Nr. 50.

Verfnln en, welches Suzusagendie Grundlagen der Kali- 
brierung tines einfachen Schmiedestuckes darstellt, 
ware auf das W alzen zu iibertragen und wiirde nun 
die Erm ittlung der Breitung eines Stabes gestatten. 
Und daniit wiire dann der Aufang zu einer wissen- 
schaftliehen Kalibrierung aueh fiir das W alzen ge
macht. Sclbstverstiindlich sind zur Erreichung dieses 
Zieles eingehende und genaue Versuche erforderlich, 
die, planmaBig angelegt, die Eigentiim lichkeiten des 
W alzvorganges an sich hcrvortreten lassen. Zu dem 
Zweeke ware zunachst von den einfachsten Yerhiilt- 
nissen auszugehen, um jeden den WaIzvorgang mit- 
bestimmenden EinfluB fur sich untersuchen und fest- 
legen zu konnen. Hierdurch wiirden sich diese Ver- 
sucne von den Puppesehen unterscheiden, die mehr 
summarischen Charakter tragen.

Entsprechend den Erfahrungen bei den Schmiede- 
versuchen lassen sich aus der Rutschkórpertheorie 
fiir das W alzen ohne weiteres noeh Schlusse hin- 
sielitlich der dabei auftretenden Krafte ziehen- 
Wie aus Abb. 3 crsichtlich, stoBen bei diesem Quer- 
schnitt im Anfang die Rutschkorper noeh nieht auf- 
einander. Es ist also hier nur der daneben liegende 
Stoff zur Seite zu driingen. Die hierzu notige Ge. 
samtkraft wird erheblich kleiner sein ais gegen Ende 
des WaIzvorganges, wo die W alzarbeit vorwiegend 
in  dem gegenscitigen Abplatten der Rutschkorper

besteht, der seitwślrts liegende Stoff dagegen s c lm  
erheblich abgenommen hat (s. Abb. 2). Beim Zu- 
sammenpressen eines Zylinders ergibt sich namlich 
die in Abb. 4 wiedergegebene Kraftkurve P z. In  
diese ist noeh eine andere Pk eingezeichnet, die er
halten wird, wenn der zugchórige Doppelkegel fiir 
sich zusammengedriickt wird. Es ist deutlich zu 
sehen, w ie sich die Zylinderkurve gegen SchluB des 
Pressens immer melir der Doppclkegclkurve nahert, 
ein Beweis dafiir, daB die wesęntlich groBeren Krafte 
gegen Ende des Pressens hauptsachlich durch das Zu- 
sammendrucken der Rutschkorper verursaelit werden.

Tatsaehlich ist durch die Yersuche von Puppe 
und anderer festgestellt worden, daB beim Auswalzen  
von Platten usw., also yon verhaltnismiiBig dunnen  
und brciten Stiiben, bedeutend hohere spezifische 
Drucke ais bei hohen und schmalen Staben (bei 
gleichen Temperaturen natur]ich) auftreten. Bei 
den crsteren stoBen eben die Rutschkorper von An
fang an aufeinander, bei den hohen Staben dagegen 
iiberhaupt niclit oder erst beim Verlassen der Walzen.

Auafuhrlicher auf den Walzvorgang einzugehen, 
bin ich Widrr nieht in der Lage. Ich hoffe aber, daB 
vorstehcnde Bemcrkungen meine Arbeit insoweit er- 
ganzen, ais hierdurch der Wert der Rutschkorper
theorie fiir dic Erklarung des Walzvorganges klar 
hervortritt.

Lose Blatter aus der Geschichte des Eisens.
Von O tto  V o g e l in Dusseldorf.

„A science which forgets to honour its 
founders Js unworthy. of łhem.“

(Engineer. 1917, 2. MHrz.)
VII.  Die Anfange der Metallographie.

(Fortsetzung von Se!te 758.)

W ie schon friiher erwahnt, hatte v. S c h r e ib e r s  
seiner grundlegenden Arbeit1) eine groBere An

zahl von Tafeln beigegeben. „Der Zweck der bildlichen 
Darste!lun?en dieser Tafeln," sagt er, „ist die Yer- 
sinnlichung des merkwiirdigen krystaLinischen Ge- 
fuges der vorziiglichsfen Gcdiegeneiscn-Massen, deren 
meteorischer Ursprung teils faktisch erwiesen, teils 
hochst wahrsclieinlich, ja unbezweiMbar ist, und 
deren Untersuchung mir bisher moglich war. E» 
zeigt sich dasselbe am s c h u n s te n  und d e u tlic h -  
s t e n  auf g a n z  e b e n e n , r e in  a b g e s c h l if f e n e n  
u n d  fe in  p o l i c  ten  F la c h e n  solcher Massen —  
insofern diese nieht etwa durch kiinstlićhe Hitze 
oder durch mechanische Gewalt vorher eine Yer- 
anderung erlitten haben — , wenn dieselben mit S a l-  
p e te r s a u r e  iib e r g o sse n  werden. und diese eine 
Zeitlang auf die Oberflache eingewirkt hat. Dic Ein- 
wirkung geht gewiihnlich auf der Stelle vor sich, 
und naeh wenigen Minutęn schon, oft augenblick-' 
lich, ze iię t s ic h  d a s  G efiig e  in den gleich naher żu 
beschreibenden geraden Streifen und winkeligen

l) v. S c h ro ib e r s :  B eitrage zur Gcsohichto und 
K cnntnis m eteorischer Stein- und Metallmassen. W ien 
1820, S. 70.

Figuren, dic sich aber noeh gar nieht durch Erhaben- 
heit und Yeitiefung, sondern bloB, g le ic h s a m  a is  
e in  o b e r f l i ic h lic h e r  A n flu g , oder vielmehr wie 
angehaucht, d u rch  F a r b ę  u n d  G la n z  a u s -  
sp r e c h e n ;  die S tr e i f e n  crscheinen niimlieh m att 
und von sehr lichtstahlgrauer, die F ig u r e n  oder 
Z w isc h e n fe ld e r  dagegen, welche von jenen be- 
grenzt und eingeschlossen werden, zwar ebenfflls 
m att, aber doch — bei sohiefer Richtung der locho — 
mit einigem Sehimmer von ihrem Rande her, und 
yon ziemlieh dunkler, eisengrauer Farbę; d ie  Iliin- 
d er v o n  b e id e n  e n d lie h  S ind v o n  e in e r  ge- 
m e in s c h a f t l ic h e n  z a r te n  L in ie  e in g e fa B t , dic 
aber ebenfalls nur bei schrager Richtung und bei 
Wendungen deutlich sichtbar wird, und sich dann 
durch eine silberweiBe Farbę und durch einen star- 
ken, spitgelnden Glanz auszeichnet, In groBeren und 

. kleineren Kliiften, und in zarten, oft sehr feinen 
Rissen — welche sich ursprunglich schon und vor 
der Aetzunsr auf der Oberflache zeigten — , aber aueh 
hiiufig zerstreut cingemengt und fest eingeschlossen, 
in einzelnen kleinen und auBerst kleinen Particn 
brocklig oder feinkornig angehiiuft, oft aueh nur 
ais einzelne zarte Korner eingcspren?t in die iibrige
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Metallmasse, crscheint e in e  a n d e r e  m e t a l l i s c h e  
S u b s ta n z  —  insofern sie nicht hier und da dureh 
Schnitt und Sehliff der Flachę ausgesprengt worden 
ist — von ziemlich starkem Glanze und silberweiBer 
oder zinkgrauer, bisweilen etwas ins Gelbliche oder 
Rotliche żiehender Farbę, auf welehe die Saure schon 
etwas weniger ais auf dic iibrige Oberflache ein- 
gewirkt zu haben scheint.“

„Wird die A e tz u n g  la n g e r e  Z e it  f o r t g e s e t z t ,  
so erscheinen die einzeinen Teile das Gefiiges nicht 
nut innner deutlicher, sondern allmahlich und immer 
mehr und mehr, u. zw. in verschiedenen Graden ver- 
tieft, und es zeigen sich jeno S t re i f e n nun am tielsten. 
die Z w is e h e n fe ld e r  und Figuren dagegen etwas 
weniger tief, deren E in f a s s u n g s l in ie n 1) aber und 
die Masse jener brocklig-kflmigstcn Substanz am 
erhabensten. H at man demnach die Aetzung bis auf 
einen gewissen Grad fortgesetzt, so ist die ganze 
Zeichnung eines unmittelbaren A b d r u c k s  v o n  der  
F lilc h e  m i t t e l s  D r u c k e r sc h w a r z e  fiih ig , indem 
die erhabensten Stellen sich stark, die minder er- 
luabenen schwacher, die tieferen dagegen sich gar 
nicht ausdrucken, und da sie alle regelmaBig abwech- 
selnd und untereinander verbunden sind, so erhiilt 
man solchergestalt nicht nur eine ganz vollkommene 
und g e n a u e  D a r s te l lu n g  der g e i i t z t e n  F la c h ę ,  
sondern auch e in  t r e u e s  B ild  d es n a tu r l ic h e n  
G e fiig e s  d er  M asse , wie sich dasselbe durcli die 
Aetzung ausspricht.11 —

DaB cs sich bei den besprochenen Untersuchungen 
nicht um makroskopische Beobachtungen allein 
handelte, wie D e sc h  und P fa n n  annehmen, sondern 
daB zum Teil auch wirklich m ik r o s k o p is c h e  
P r iifu n g e n 2) in Frage kamen, geht aus manchen 
AeuBerungen v. S c h r c ib e r s  unzweideutig hervor. 
So schreibt er u. a .3): „Die vertiefte Obcrfliiche, 
oder die ruckstandige Substanz dieser Strsifen, 
hat ein etwas rauhes, u n te r  dem  M ik ro sk o p e  
gleichsam (lachnarbiges oder platt runzjicht-faltiges 
Ansehen, eine zinkweiBe Farbę und einen schwachen 
metallischen, etwas seidenarlig schimmcrnden Glanz; 
die Leisttn dagegen sind vollkommen glatt und 
haben eine licht stahlgraue, stark ins SilbeiweiBe

')  Auf dieso D r e i tc i lu n g :  Streifen, Zwisehenfelder 
und Einfassungslinien werden w ir spater nooh bei den 
Untersuohungen v. R e io h e n b a o h s  eingehender zuriick- 
kommon.

!) M a rg g ra f  (1709— 1782) in Berlin ha tte  schon 
v o r h e r  das Mikroskop ais wichtiges H lfsm itte l zum Nacli- 
weis chara ktcristischer Stoffe in die Chemie eingefuhrt. 
(Dr. E r n s t  v o n  M e y e r: Gescliichte der Chemie, 3. Aufl., 
Leipzig 1905, S. 104. Vgl. auch Dr. E d m u n d  O. v o n  
Ł .p p m a n n :  Abhandlungcn und Vqrtrage zur Gcschichte 
der Naturwissensehaften. Leipzig 1900, S. 294.) Die in 
der Regel sehr kleinen Abmessungen der Gemengteile 
der Meteoriten muBten das Mikroskop abor auch schon 
seh • friih ais geeigrietes J-tilfsmittel zum Studium  der
selben erscheinen lassen. So untersuehte der in Madrid 
lebende franzosische Chemiker J o s e p h  L o u is  P r o u s t  
(1755—1826) die Chondren (abgerundete K om or von 
Sehwefelkies) aus dcm Meteoriten von Sona bereits im 
Jah re  1805 un ter dem Mikroskop. (Vgl. E. C o h en : 
M eteoritenkunde, I. Heft, S tu ttg a rt 1894, S. 24.)

,3) a. a. O. S. 75.

ziehende Farbę und einen starken, spiegelicht metalli
schen Glanz.“ Und er meint: „Um eine cleutliche Vor- 
stellung der merkwurdigen Bcschaffenhoit der Ober- 
flache dieser Fclder zu vcrschaffen, ist e in e  s ta r k  
v e r g r o B e r te  D a r s te l lu n g  m eh rerer  det e lb e n  
d u r c h a u s  n o tw e n d ig  . . und weiter1): „Dioscm 
verschiedenen Grade von Hiirte und Geschmeidig- 
keit der verschicdenen, das G efiig e  k o n s t itu ie r e n -  
den  T e ile  u n d  S u b s t a n z e n  ist wohl das oben 
erw&hnte oberflachliche Erscheinen dessclben naeh 
Sehliff und erster Politur einer Flachę zuzuschreiben, 
sowie der Umstand des Wiederverschwindens bei der 
feinen Politur dadurch erklart wird, daB jene Ver- 
sehiedenheit der Wirkung des zuletzt gebrauchtcn 
schiirferen und feineren Poliervulvers nicht im 
Wege steht."

Die fiir die spatere Entwicklung der Metallo- 
graphieso wichtigen und grundlegcndcn Unteriuchun- 
gen W id m a n s ta t tc n s , die keineswcgs geheim 
gehalten wurden2), erregten in der damaligen Gc- 
lehrtenwelt begreiflichcrweiseberechtigtes Aufsehen3). 
Besonders dor beriihmte Physikcr und Meteoriten- 
forscher C h la d n i1), der wahrend seines Aufenthaltes 
in Wien im Friihjahr 1812 Zeuge der weiteren Unter
suchungen der beiden Wiener Forscher war, trug 
wesentlich zur Verbreitung ihrer Ansichtcn bei, und 
es entstand damals eine recht ausgebreilcte Meteo- 
ritenliteratur5). Ich erwahne hier nur die Arbcilen 
von Gubernialrat N e u m a n n 6) in Prag, S c h w c ig -  
g e r 7), C h la d n i8) und v. H a m m er8). Spater wurde 
der Gegenstand durcli v. S c h r e ib e r s  auf seinen

')  a. a. O., S. 82.
: ) v. S c h r c ib e r s  sagt selbst (a. a. O. S. 70): ,,’Vir 

waren weit entfernt, sio geheim zu halten, im Gogenteil 
ward dieselbo al!en W iescnschaftsfreundcn gclogcntlieh 
m itgetcilt, und jeno Masse, an welcher eine bodciitondo 
Flacho geatzt worden war. um das Gefiigo darzusto en, 
blieb naoh wie yor, u. z. seit 1809, m it den ubrigen vor- 
handenen Meteormassen und der zahlreichen Suito von 
ausgewahlten Stuckcn vom Steinfall zu Stannern vćreinigt 
und ais eino fiir sich bestehendo Sam inlung geschlossen, 
am Kaiserlichcn M ineralien-Cabinett zur offentlichen An- 
sicht aiisgestellt,11 und so wurde der Gegenstand „dureh 
miindliclio Mitteilungcn, zum al dureh Fromdo nnd llei- 
sendc, immer m ehr und m ehr bekannt und i ffentlioh 
zur Sprache geb rach t" .

'■') Auoh G o e th e ,  der m it D irektor v. S c h r c ib e r s  
in W ien eine Zeit lang in ziemlich lebhaftem  Briefweolisel 
stand, interessierte sich dafur. E r vorzoichnet un ter dcm
12. Okt. 1820: „Sendung von Schreibers AoroLtl.cn- 
W erk fiir die akademische BibUothek und fiir m ich." 
(Goethes Tagcbiicher. 7. B and 1819— 1820. W eim ar 
1895, S. 235.)

4) E r n s t  F lo r e n s  F r i e d r ic h  C h la d n i ,  geb.
30. Nov. 1756 zu W ittenberg, gest. zu Brcslau den
3. A pril 1827.

i ) W id m a n  s t i i t t e n  sclber ha t, wie schon oben 
bem erkt, nichts iiber seine Bcobachtung veróffentlicht.

8) Hesperus 1812, H eft 9. N e u m a n n  h a t hier iiber 
die dureh Aetzen m it Salpetersaure auf einer polierten 
FUiehe- entstehenden Figuren beriohtct und dicsęlbon 
auf eine Anhiiufung paralleler Bliittor zuriickgefuhrt.

: ) J . S. C. S c h w e ig g e r :  U o b o r M et « . r s te in c .  
Sohwciggcrs Jo u rn a l fiir Chemie und Physik 1813, Bd. 7,
S. 172/74.

*) Gilberts Annalen 1815, Bd. 50.
°) Fundgruben des Orients, 1815, Bd. 5, daraus im 

Hesperus 1815, H eft 9.
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Studienreisen nach Paris (1815) in Deutsehland und 
Frankreieh verbreitet und von da gelangte die 
Kenntnis nach England, was wieder eine ganze Reihe 
weiterer Abhandlungen zur Folgę hatte, so jene von 
G ille t -L a u m o n t1), v. S o e m m e r in g ’2), S c h w e ig 
ger'') und L e o n h a r d 1).

K e u m a n n  hatte — wohl ais erster — die Wid- 
manstJittenschen Figuren auf die u n g le ie h fS r m ig e  
Y e r te i lu n g  d es N ic k e ls  im  M e te o r e is e n  zuriick- 
gefuhrt. In einein an den Chemiker Dr. J. S. C. 
S c h w e ig g e r , den Herausgeber des bekannten 
„Journal fiir Chemie und Physik", gericliteten 
Schreiben sagt er u. a.5): „Ich halle es fiir wahrdchein- 
lich, daB nicht in allen Teilen der Masse der Nickel 
gleichfOrmig verteilt ist8). Dieses macht die bliUterige 
Form derselben und der Umstand wahrscheinlich, 
daB, wenn ein Stiick von dieser Masse poliert und 
dann mit Scheidewasser geatzt wird, sich, wie Herr 
von W idmannstadlen7) an der Agramer und anderen

')  Journal dea Mines, Paris 1815, Bd. 38, Septem ber 
h e tt, S . 23;!/7.

:) V on S o e m m e r in g :  Ueber die Zcichnungon,
welche sieh bei der Aufiosung des Metooreisons bildon. 
Vor esung an dor Kgl. Bayerisohon Akademio dor Wisson- 
sohaften im Februar 1816, abgedruckt in dor Bibl. uniy. 
T. 7. und in Schwciggors Journal fiir Chomie und Physik 
1818 Bd. 20, S. 01/4. Soemmering sagt darin : „K arl von 
Sehreibers lieC von der gro Ben, nooh boi 140 Pfd. schweren 
ged egenen Eisenmasse, unzwoifelhaft moteorischon Ur- 
Bpnmgs, welche seit ein p aar Jahrhunderten , olme Urkunde 
und un ter dcm abenteuerlichen Nam en des „yerwiinschten 
B urggrafrn“ , am B athaus zu Elbogen aufbew ahrt und im 
Jah re  1812 in das K . K. M ineralien-Kabinet naoh Wien 
gebracht wurdo, einon yollkommonen Wiirfel schnoiden 
und auf einm al iitzen, wodurch man nun imstando ist 
den D u ro h g a n g  d e r  K r y s ta l lo  von allon Seiten zu 
be trach ten ."

3) J . S. C. S c h w e ig g e r :  Ueber dio W idm anstiltten- 
Bohen Figuren. Schweiggers Journal fiir Chemie und 
Physik 1817, Bd. X IX , S. 478/81.

4) In  dessen Tasckenbuch fiir Mineralogie, Bd. 12.
5) Sohwciggers Journal fiir Chemie und Physik 1813, 

Bd. 7, S. 172/4:
*) E d w a rd  H o w a rd  erwiihnte bereits in einem am

25. Febr. 1802 in London gchaltenen V ortrag den N ic k e l-  
g e h a l t  d e s  b ó h m is c h e n  M e te o re is e n s  und vorgl ch 
lctzteres dem Bruch nach m it weiflem Roheisen (Philo- 
sophical Transaotions of the Royal Society of London, 
London 1802, I. Teil, S. 168/212; ygl. besonders die
S. 198, 206 u. 210). Vor H ow ard h a tte  allerdings sebon 
P r o u s t  in dcm Eisen von C am p o  d c l  C ie lo  Nickel 
nachgewicsen (Journal de Physique, Aug. 1799, S. 148). 
E r kennzeichnet auoh bereits die W irkung des Nickels 
rcoht treffcr.d, indem er sag t: „E s laBt sich, glaube ich, 
aus diesem sohlieBen, daB Nickel dem Eisen, das dam it 
naoh einem gewissen Verhiiltnisse versetzt wird, eine 
wciBcre Farbo m itteilt, die N e ig u n g  zum  R o s te n  
m in d e r t ,  und die D ehnbarkeit n icht im geringsten be- 
n im m t, wenn er sio nioht selbst erhóht, welches durch 
d irekte Versuche ausgem ittelt zu werden verdiente.“ 
„Dieses alles“ , bemerkte G i lb e r t  zutreffend (Annaien 
der Physik 1806, 24. Bd., S. 295), „sohrieb H r. Prof. 
P r o u s t  mehrere Jah re , bcyor yon den M etcorsteinen und 
dem Meteoreisen u n ter den N aturforschern die Rede w ar.“

')  Man findet den Namen W idm anstiittens in der 
a lteren  Fach l.te ra tu r sehr verschieden gesohrieben. Im  
allgemeinen rich tc t m an sich wohl am besten naoh dem 
b^ographisohen Lexikon von C. v o n  W u r z b a c h  (Wien 
1887, 55, S. 258/9), wo sich folgende A n g ab efin d e t:„A lo is  
J o s e p h  F r a n z  X a v e r  y o n  W id m a n s t e t t e r  oder 
B e c k b  - W id m a n s te te r ,  genannt yon W idm annstiitten.“

Massen dieser Art zuerst bemerkte, auf der Ober- 
fliiche Figuren von rotlicher Farbę zeigen, dic viel- 
leicht von einer ungleichen Verteilung des Nickels 
herriihren.“

Schweigger selbst war etwa? anderer Ansicht: 
„Es konnte sein,“ meinte er, „daB sich die Widmann- 
stadtenschen Figuren gleichfalls zu  e in e r  G ese tz -  
m iiB ig k e it  gestalten.“ —

Unter den cinschlagigen Arbeiten aus jener Zeit ver- 
dient insbesondere diejenige von G ille t -L a u m o n t1) 
unsere volle Beachtung. Er schreibt darin u.a.: „Jener 
Gelehrte (Sehreibers) hat mir ein anderes sehr inter- 
essantes Stiick gegeben; es besteht vollkommen aus 
gediegenem Eisen und stammt von einer mehr ais 
190 Pfd. schweren Masse, die boi „Eiebogen" an der 
Eger in Bohmen niedergefallen ist. Dieses Stiick, 
das von der Masse mit der Siige abgetrennt worden 
war, wurde hierauf mit der Feile in die Form eines 
Keils gebracht. Das Eisen wurde nunmehr in Sal- 
petersiiure gelegt, von der es ungleichmaBig ange
griffen wurde und dann schwiirzliche Parlien in den 
Yertiefungen und andere weiBe in den Erhebungen 
zeigte (vgl. Abb. 15); diese durchschnitten sich oft 
und bildeten unter sich Winkel von CO und 120°, 
zeigten Dreiecke und boten eine besondere An- 
ordnung dar, die eine GesetzmaBigkeit der Krystalli- 
sation zeigten2). Ich bin der Meinung, daB die 
schwarzliehen Teile aus mit Kohlenstoff iibersattig- 
tem  Eisen. d. h. Stahl, und dic weiBen Teile aus 
kohlenstofffreiem Eisen oder solchetn mit sehr wenig 
Kohlenstoff bestehen, die so eine natiirliche Masse 
bilden, analog derjenigen, aus der man den Damas- 
cener Stahl hergestellt hat. Es ist zu. vermuten, 
daB die schwarzliehen Teile zuerst erstarrt und sozu- 
sagen in der noch flussigen oder teigigen Masse des 
Eisens auskrystallisicrt sind. Hr. v. S e h r e ib e r s  
betraehtet diese Anordnung ais eine Eigenheit aller 
aus der Atmosphare herabgefallenen gediegencn 
Eisen.“

x) „S u r un Aćrolithe tombó en M oravie, e t sur une 
Masse de fer natif tombó en Bohemo. P a r M. G i l le t -  
L a u m o n t .  (Jo u rn a l des Mines, en Recueil de Mdmoiros 
sur t’exploitation des Mines, e t  sur le Science e t les Arts 
qui s’y  rapportent. Paris 1815. T rente-H uitiem e Volume.
II . Somestre. S . 233/7.)

:) H e r i c a r t  do T h u r y  erzah lt in seinem Bericht 
iiber die yon dem S tah lfabrikan ten  S ir  H e n r y  zu Paris 
der „S o o ć tć  d ’Encouragem ent“ yorgclegten dam aszierten 
Stahlsorten (Bulletin de la Socićtć d ’Encouragem ent pour 
l ’Industrie  nationale 1821, Dezember, S. 351/85; Dinglers 
Polytechnisches Jou rna l 1823, X . Bd., S. 107): „W ir 
haben in der schonen Sam mlung des H erm  G i l le t  d e  
L a u m o n t ,  Generalinspektors der Bergwerke, ein Stiick 
des zu Ellcnbogen bei Eger gefallencn M eteorsteines ge- 
sehen, welches viel gediegenes Eisen enthielt, das unter 
Winkę In yon 60 und 120 0 krystaliisiert war, und welches 
H err Gillet de Laum ont ais Analogon desjenigen Eisens 
betraeh te t, aus welchem m an die dam ascierten Klingen 
yerfertigt. Diese Bemerkung des H erm  G. d . L. yeran- 
laBte uns, cin Stiick gediegen Meteor-Eisen bearbeiten 
zu lassen. H err S i r  H e n r y  bearbeitete dasselbe m it dem 
giuckliehsten Erfolge und e n tb lo B te  d a s  G e fu g e  d e s -  
s e lb e n ,  in  w c lc liem  w ir  g e n a u  je n e  k r y s t a l l i -  
n i s c h e n  E le m e n te  f a n d e n ,  y o n  w e lc h e n  H e r r  
G iU o t d e  L a u m o n t  s p r i c h t . "
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G ille t -L a u m o n t hat dann, angeregt durcli die 
erwahnten Untersuchungen Widmannstattens, zwei 
kieine Stiieke eines in Sibirien gefundenen gediegenen 
Eisens, dem bekannten P a lla s -E is e n 1), mit Sal- 
petersiiure behandelt, wobei in der Tat die schwarzen 
und weiBen Partien sehr deutlich bemerkbar wurden; 
da aber diese Stiieke vorher einer starken H itze aus- 
gesetzt worden waren, wodurch sie z e l l ig  wurden, 
so folgten dic schwarzen und weiBen Zeichnungen 
den Umrissen der Hohlungcn. Die wciBesten Teile

wurden zu diesem Zweck in der oben beschriebenen 
Weise mit Saure behandelt, doch zeigten sie keino 
weiBen und schwarzen Partien, sondern nur ein ein- 
formiges Dunkelgrau. D ie beiden Roheisenstiicke, 
die der Sammlung von D e  R o m ć dc L is ie  entnom- 
men waren und von denen das eine von dem sehon 
fruher erwahnten G r ig n o n 1) herstammte, besaBen 
ursprunglich weiBes, groBblatteriges Gefiige. Nach 
dem Aetzen zeigte das eine Streifen, die ganz ahn- 
lich denen des Elbogener Eisens waren, und das

Abbi.dung 15. Mete.ireisengetiigc naoh Gillet de Laum ont (1815).

Die Fig. 1 bis 5 zeigon das Elbogener Eisen naeh der Behandlung m it Salpetersaure, und zwar alle fiinf 
Fliichen des darau3 dureh Befeilen hergestellten Koiles. Dio Fig. 6 und 7 lassen Gefiigeteilc von zwei Stiiekehen 
Pallas-E isen deutlich erkennen.

blieben von der Siiurc verschont und umsaumten 
wie ein silbernes Netz dic schwarzesten Teile, die 
den Kohlenstoff des Eisens, das sie umgaben, cr- 
schopft zu haben schienen.

G ille t -L a u m o n t hat ferner untersucht, ob die 
Schreibersche Ansicht, dic dureh das Pallas-Eisen 
eine Bestiltigung zu erfahren schien, aucli auf GuB- 
s t a h l  und im Ofen erkaltetes R o h e is e n  anwcndbar 
sei. Zwei Blocke von Ponceletschem GuBstahl2)

*) B enannt nach dem deutschen Forscher P e to r  
S im o n  P a l la s ,  geb. 22. Sept. 1741 zu Berlin, gest. 8. Sept. 
1811 daselbst; er wurde 1708 von derK aiserin  K atharina  II. 
naeh RuBland. bsrufen, bereiste in ihrem A uftrag Sibirien, 
den A ltei usw. und kehrte 1810 nach Berlin zuriick. Auf 
seiner groBen sibirisohen Reise fand cr 1749 zu K rasnojarsk 
diesen beriihm t gewordenen Jleteoriten.

’ ) Vgl. B e c k : Geschichte des Eisens 4 Bd , S. 32.

Naturforscher bestatigt werden sollte, um ein sicheres 
andere, von gleichmaBig weiBer Farbę, zeigte tiefe, 
glanzendc-, parallele Streifen, die sich in der Weise 
schnitten, daB sie Winkel von GO und 120° bildeten 
also in derselben Weise wie man sie an dem in Elbogen 
gefundenen Eisen wahrnehmen konnte. „Diese Tat- 
sache“ , meint G ille t -L a u m o n t , „die in dem aus 
unseren Oefen herstammenden Eisen eine Anord
nung annehmen lassen, die mit derjenigen der 
aus der Luft licrabgefallenen Eisen ubereinstimmt, 
miiBte an einer viel groBeren Zahl von Stiicken nach- 
gepriift werden, um Folgerungen ziehen zu konnen, 
die die Ansicht eines Gelehrten wie v. Schreibers 
widerlegen: eine Ansicht, die im Gegenteil dureh

l ) G rig n o n  war ein H uttenbositzor aus B ayard in 
der Champagne.
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Mittel zu erlangen, um die aus der Luft gefalle- 
non Eisen von den kiinstlich erzeugten zu unter- 
scheiden.“

Zu Beginn des Jahres 1816 fiihrte Geheinirat 
v. S o e m m e r in g  die ersten genauen Winkelmes- 
sungen an Meteoreisen aus. Er berichtete darii ber1) 
in einem am 24. Februar 1816 in der Kgl. Akademie 
der W issem :hafien in Miinchen geiialtenun Vortrag 
wie folgt.

„Auf mein Ersuchen uberschickte mir H err  von  
S c h r e ib e r s  nicht nur einen unmittelbarenAbdruck 
von einer solchen polirten und geiitzten Flachę 
jenes Wiirfels, sondern auch eine Probe von dieser 
Eisenmasse selbst, welche ich auf die Yorgeschriebcne 
Art m it concentrierter (rauchender) Salpetersaare 
behandelte, und nun dic Ehre habe, der Konigl. 
Akademie der W issenschaften vorzulcgen. Hr. v. 
S c h r e ib e r s  bemerkte mir dabei zugleich: „der 
Anfang einer Kristallisation ist an diesen Winkel- 
hieroglyphen, die einen offenbaren Durchgang der 
Bliitter andeuten, wohl unverkennbar. Ich habe 
d :es gewiB interessante Criterium des Meteoreisens 
n.cht nur am Agramcr und Mexieaner (dichtem  
derben) sondern auch am Pallas’schen (zackigen) 
und einem ahnlichcn das einst zwischen Leipzig 
und Grimma gefallen sein soli, und selbst an dem 
kom ig eingesprengten Eisen der eigontlichen Aeró- 
lithen bewąfirt und sogar selbst goniomstrisch gleiuh 
gefunden.11 v. S o e m m e r in g  kam bei seinen Mes- 
sungen zu folgendem Ergebnis: „Die im allgemeinen 
vollkommen geradlinigen Strahlen oder Bliitter 
halten drei Richtungen, eine senkrechle und zwei 
einander entsegengesetzte schrage, so daB da, wo 
sich drei Strahlen in einem Punkte schneiden, sie 
einen vollkommen regelmiiBigen sechsstrahligen 
Stern, oder sechs Winkel, jeden genau von 60 Grad, 
bilden.“

Spiiter wurden diese goniometrischen Messungen 
von Geheinirat v o n  L e o n h a r d  und Dr. S e liw e ig g e r  
nochmals wiederholt u. zw. teils an dem schon 
mehrfach erwahnten Naturselbstdruck des Eisens 
von Elnbogen, teils an einer kleineren Platte Me
teoreisens, die v. S o e m m e r in g  selbst dazu vor- 
bereitet hatte. S e h w e ig g e r  berichtete daruber 
wie folgt2):

„Die Winkel der Linien stellen Durchschnitte 
von Oktaedern dar und von Wiirfeln. D ie vorherr- 
schenden dem regelmiiBigen Oktaeder angehorigen 
Winkel betragen 60° und 120°; es sind aber auch 
andere Winkel von 90° unverkennbar. Merkwiirdig 
ist besonders die R e g e lm iiB ig k e it  der Lagerung 
dieser Kristalldurchschnitte, indem bei einer jedes- 
maligen Umdrehung von 60° abwechselnd parallele 
Linien in die Augen failen, auf denen andere unter 
60° und wieder andere unter 120°, gleiehfalls alle

*) Schwciggers Neues Jou rna l fur Chemio und Physik 
1817, Bd. 20, S. 92/3.

2) Sohwciggers Ncues Jo u rn a l fiir Chemie und Physik 
1817, Bd. 19, S. 478/83.

parallel gelagert, aufstehen. Hierdurch sind drei 
Hauptdurchgango von Linien bestimmt, zwischen 
diesen aber bei der jedesmaligen Umdrehung von 
90° stellen sich den Wurfeldachen enisprechende 
Durchgiingc dar, so daB Oktaeder und Kuben regel- 
maBig vsnvachsen erscheincn.“

Weiter auBert sich S e h w e ig g e r 1) zu diesem  
Gegenstand, indem ersagt: „Schon jene RegelmiiBig
keit der Widmanstadtenschen yon dem Nickel- 
gehalt des Meteoreisens aller Wahrseheinlichkcit 
naeh herruhrenden Figuren, deutet an, daB der 
Nickel dem Eisen bei jenen Meteoreisen nicht ein- 
gemengt, sondern kristallinisch damit yerbunden 
sei. Wenn dies aber der Fali ist, so werden f e s t e  
M is c h u n g s v e r h a lt n is s e  obwalten. Und in der 
Tat hat neuerdings S tr o m e y e r  gefunden, daB der 
Nickel dem Meteoreisen stets in einem festen und 
bestimmten Verhiiltnis beigemischt sei.“ —

Wir miissen, bevor wir weiter auf die Ergebnisse 
deutscher Forsclning eingehen, zuniichst nocn kurz 
der einschliigigen Arbeiten des Erigianders J. Fr. 
D a n ie l i2) gedenken.

Um die Struktur gcwisser Kristalle zu erforschen, 
wendet; er ein ga.iz eigeńtumliches Yerfahren an. 
Er untcrsuchte niimlich die Loslichkeit verschiedener 
Salze, indem er diese in einem GefiiB aufhiingte 
und die Einwirkung verschiedcner Lu.sungsmittel an 
ihnen studierte3). Auf die beschiiebino Weise 
brachte er auf den Kristallen regelmiiBige Zuich- 
nungen hervor, die gewissermaBen an die Widman- 
stiittenschen Figuren erinnerten. In einer spiiteren 
Abhandlung1) schreibt er:

„Bei Fortsetzung meiner Untersuchungen iiber 
den Widerstand, welchen die mechanische Struktur 
der chemisehen Einwirkung entgegensetzt, wurdo ich 
veranlaBt, meine Aufmerksamkeit auf die v e r s c h ie -  
d en e  A n o r d n u n g  d er G r u n d te ilc h e n  in  d en  
E is e n a r t e n  zu  r ic h te n . Kein Gegenstand bedarf 
mehr der Erliiuterung, und k e in e r  l e i t e t  v ie l -  
l e i c h t  zn  so  n i i t z l ic h e n  p r a k t is c h e n  R e su l-  
t a t e n ,  da die Untersucliung einen Stoff von so hoher 
technischer W ichtigkeit betrifft.11

„Es gelang mir nicht, regelmiiBige Krystalle 
im  Eisen darzustellen durch die Mittel, die ich mit 
Erfolg bei mehr zcrbrechlichen Metallen anwandte, 
daB jedoch dasselbe unter gewissen Umstiinden 
kristallynische Formen annehme, ist bewiesen durch

’) Journal fiir Chemie 1817, Bd. 19, S. 484/5.
2) J . F r .  D a n ie l i ,  geb. 1790 zu London, gest. 1845 

daselbst ais Profcssor der Chemie am Kings-Collego in 
London.

3) D a n ie l i :  Ueber einigo Erscheinungen, die den 
AuflosungsprozeB begleiten. Sehweiggers Jou rna l fiir 
Chemie und Physik 1817, X IX . B d., S. 38/53. Aus dem 
englischen Journa l of Science and th e  a rts , edited a t  the 
royal Institu tion , London 1816, Nr. 1, S. 24 £f., libersetzt.

4) D a n ie l i :  Ueber die m echanische S tru k tu r des
Eisens, die sich bei der Auflosung entwickelt. Sehweiggers
Journal fiir Chemie und Physik 1817, X IX . Bd., S. 194/219.
Ebenfalls aus dom Journal of Science and the arts, London
1817, Nr. 4, S . 278, ubersetzt.
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sinige Beobachtungen von W o lla s to n  iiber eine in 
Brasilien gefundene Gediegen-Eisenmasse1).;1

Danieli fiihrt daiin fort: „Obgleich keine raatlie- 
matischen Zeichnungen bei Eisenauflosungen zu  
entdecken waren, so war docli in den verschiedenen 
untersuchten Varietatęn eine V e r s c l i ie d e n h e it  
d e r  S tr u k tu r  d e u t l ic h  zu  e r k e n n e n , die wohl 
Aufmerksamkeit verdient.“

„Ein Kubuś g r a u e n  G u B e isen s  von kornigem 
Bruclie wurde in yerduunte Salzsaure eingetaucht. 
Ais die Saure gesiittigt war, wurde er herausgenom- 
men und gepriift. D ie GroBo des Kubuś schien nieht 
Yerandert zu sein, was von einer weichen, schwammi- 
gen Substanz herriihrte, anf dio die Saure nieht ein- 
gewirkt hat. Nachdem das Metali wiederholter Auf- 
losung ausgesctzt wurde, nahra dio Menge der zuriick- 
bleibenden Materie naeh und naeh ab, und die O ber
f la c h e  d es M e ta lls , m it einer Bttrste gereinigt, 
zeig te  sich b e d e c k t  m it  d iin n e n  ir r e g u la r e n  
S tr e i f e n ,  w e lc h e  u n ter  dem  .M ikroskop d as  
A n s e h e n  v o n  B iin d e ln  k le in e r  N a d e ln  h a t t e n .11

Wir ersehen daraus wieder, daB es sich hier nieht 
nur um makroskopische, sondern in der Tat um 
mikroskopische Untersuchungen des Eisens handelt. 
D anieli hat auBerdem aueh ein S ta b e is e n  (bar iron) 
untersucht: „Das Metali zeigte das Ansehen einer 
M a sse  v o n  B iin d e ln , d er e n  F a se r n  p a r a lle l  
u n d  u n u n to r b r o c h e n  in d er  g a n z e n  L a n g e  
■ durcliliefen ."

Den nachston Gegenstand der Priifung bildete 
•ein w e iB e s  R o h e is e n  von strahligem Bruclie. 
„Es schien zusammengesetzt zu sein aus einer M en ge  
in  v e r s e h ie d c n e n  L a g en  a u fg e h i iu f t e r  P la t 
te n , d ie z u w e i le n  S te r n e  a u f  der O b e r f la c h e  
b ild e te n ,  in d e m  ih r e  K a n to n  s ich  k r e u z te n .  
Es zeigte uberhaupt ein sehr kristallinisches Ansehen, 
:aber keine regularen Formen waren zu entdecken."

Darauf wurde ein Stiick k a lt b r i ic h ig e s  Eisen 
■genommen. „Es war ausnehmend spriide und zeigte 
.auf dem Bruch schimmernde und glatte Flachen wie 
SpieBglanz. Seine Textur indes, der Auflosung aus- 
gesetzt, war fa s e r ig , aber nieht so vollkommen wie 
die Probe von Stabeisen."

Ein Stab r o tb r i ic h ig e n  E is e n s  „zeigte nacli der 
Operation eine enggeschlossene Masse von sehr diin-

i) W .H . W o lla s to n :  „O bserrations and experiments 
o n  the  mass of nativo iron found in Brasil.“  Es handelt 
Bi oh um die schon oben erw ahnte Eisenmasse von Bahia. 
W. H. W o lla s to n  schreibt dariiber: „An dem Stiick, 
welches m ir H err M o rn a y  zu Versuchen zugestellt ha t, 
waren zwar notwendige Spuren des Hatnm ers sichtbar, 
m it welchem es votn Błocko gotrennt worden war, es 
h a tte  aber aueh andere Flachen, an  denen sich n ieht nur 
sehen lieB, daB die T es tu r desselben kristallinisch ist, 
sondern aueh, daB dio Gestalten, in  denen es zu zerspringen 
geneigt ist, das regelmaBigo Oktaedcr oder Tetraeder, 
o der das Rhom boid sind, welches dieso beiden Gestalten
insich  vereinigt enthalt. “  E r fand auoh, daB die Osydation 
naoh diesen R iehtungen vorschreite. (Gilberts Annalen 
de r Physik, 56. Bd., Leipzig 1817, S. 369/70. Naeh den 
Philosophical Transactions von 1816. I I .  Teil, S. 281/5, 
ib erse tz t.)

nen Fasern in vollkommenem Zusammenhange. 
Reilien derselben waren zusammengedreht, aber die 
Faden blieben gleichlaufend". AuBerdem untersuchte 
D a n ie l i  noeh ein Stiick eines Flintenlaufes, cin 
Stiick Tiegelstahl, unbearbeitet und bearbeitet, die 
Klingę eines Schermessers aus indischcm Stahl 
(W ootz steel) u. a, m. E in  S t a h l s t a b  von kornigem  
Bruch wurde in zwei Teile gcbrochen. Dio zwei 
Stiieke wurden in einem Ofen k ir s c h r o t  e r h it z t .  
„In diesem Zustand wurde d a s  e in e  in k a lt e s  
W a sser  g e t a u c h t  und d a s  a n d e r e  a l lm a h l ic h  
a b g e k iih lt .  Sie wurden darauf beide in Salzsaure 
gebracht, wozu einige Tropfen Salpetersiiure ge- 
misclit waren. Das letztere Stiick wurde leicht an- 
gegriffen, aber es war fiinfm al so viel Zeit notig, 
um die Sattigung der Saure durch ersteres zu be- 
wirken. Nun wurden beide Stiieke untersucht. 
„Der g e h iir te te  S ta h l  war erstaunlich brttohig, 
seine Oberflache war m it diinnen Vertiefungen iiber- 
deckt, gleich wurinstichigem Holze; aber seine 
Textur war sehr kompakt und durchaus niclit 
streifig. Der u n g e h a r te t e  S ta h l  wurde leicht gc- 
bogen und zeigte keine E lastizitat, seine Tcxtur war 
faserig und wellenartig."

„Ich glaubo hoffen zu diirfen", schreibt Danieli, 
„daB diese Beobachtungen nieht ohne Interesse sein 
mogen, und daB sie, zweckmaBig weiter verfolgt, 
zu  e in ig e n  n t t tz l ic h e n  p r a k t is e h e n  R e su l-  
t a t e n  l e i t e n  k o n n en ."  Und er sehlieBt seinen  
ausfiihrlichen Bericht mit den Worten: „Die An-
w e n d b a r k e it  d es S ta h le s  zu  v e r s c h ie d e n e n  
Z w eek en  s c h e in t  a b z u liii i ig e n  v o n  A b iin d e-  
ru n g  der m e c h a n is c h e n  A n o r d n u n g  s e in e r  
T e ile . D ie s e  V e r s e h ie d e n h e i t  d er S tr u k t u r  
w ird  b e w ir k t  d u rch  v e r s c h ie d e n e  R e g u lie -  
ru n g  d er  T e m p e r a tu r . Wir finden, daB d e r s e lb e  
M e ta l ls ta b , n aeh  hoh er  E r h it z u n g  p ló t z l i c h  
a b g e k iih lt ,  e in  g a n z  a n d e r e s  G e f iig e  u n d  
a n d e r e  m e c h a n is c h e  E ig e n s c h a f t e n  z e ig t  ais 
der, w e ie h e r  la n g s a m  e r k a lt e t e .  Mag nieht 
aueh die Eigenschaft des G u B e ise n s  von der Art 
der Kiihlung abhiingen? Und kann niclit eine zweck- 
maBige Leitung der H itze das faserige Gefiige vervoll- 
kommenen und selbst beitragen zu einem gewissen  
Grade der Haminerbarkeit ?" —

Ich liabe diesen SchluBsatz absichtlich seinem  
vollen W ortlaut naeh hier wiedergegeben und bitte 
den Leser, dabei zu beachten, daB diese Gedanken 
genau vor hundert Jahren ausgesprochen worden sind 1 

\r. S c h r e ib e r s , dem bei Herausgabe seiner 
oben erwahnten „Beitrage zur Geschichte und 
Kenntnis meteorischer Stein- und Metallmassen"1) 
die Arbeiten D a n ie l l s  bekannt waren, sagt2): 
„ . . .  andererseits z e ig t  b e in a h e  je d e s  k i in s t -  
l i c h e R o h e is e n  e in e , o b g le ic h  nu r o n tfe r n ta h n -  
l ic h e , und k e in e s w e g s  r e g e lm a B ig e  F ig u r ie -  
ru n g , u. zw. stets und in mannigfaltig abweichenden

*) W ien 1820.
^  a. a. O. S. 72.
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Modifikationen, die sich auch nur schwach, bloB 
oberfiaehlich und gewohnlieh sowohl n a c h  dem  
S c h l i f f e  a)s n a ch  d er  fe in e n  P o li tu r ,  d u rch  
A e tz u n g  ab er (unserer Erfahrung nach) k e in e s 
w e g s  v o llk o m m e n  u n d  en  b a s  r e l i e f  (wie auch 
D a n ie l l s  Y e r su c h e  lehren, m it deren Kesultaten  
man iibrigens unsere Aetzversuche m it dem Meteor- 
Eisen yerwechselt zu haben scheint) a u s s p r ic li t :

inzwischen hat doch G ille t  d e  L a u m o n t , teiner 
Yersicherung nach, an einem Stiick durch Kunst 
geschmolzenen, reinen, rcgulinischcn Eisen, von be
sonders deullich blatterigcm Gcfi ge, tiefe, glanzende 
Streifen, die sich segar ebenso (?), und zwar unter 
gleichen Winkeln, wie an dcm Elbcgener Eisen, 
durclikreuzen, durch Aetzung erhalten.1'

(SchluC folgt.)

Zuschriften an die Schriftleitung.^'
(J*lir d ie  .in  d ie ser  A b te ilu n gjersch c in en d en  V crfiffentllch urgen  libern im m t d ie^ S cb riftleitu n g  keine V erantuortung.)

Ueber die Yerwendung von Koks[; in Gaserzeugern fur' Martinófen.
DerVerfnBEer obengenannten Aufsatzes, $r.<$Ji0.

H . M a rk g ra f. te ilt  im AnschluB an einen Brief- 
wechsel, den er im Sommer d. J. m it Professor 
D o e l t z  in Charlottenburg hatte, das Folgende mit:

DaB die Zugyerhaltnisse auf die Art der Flammen- 
fiihrung einen cntscheidenden EinfluB' ausgeiibt 
haben, scheint unwahrscheinlich. Bei den yerschie- 
denen Yersuchen, den Martinófen auf das aus Koks 
hergestellte Gas einzustellen, wurde nicht nur das 
Gas- und Luftventil, sondern auch der Esscnschieber 
geregelt. An dem nótigen Zug fehlte es auf kcinen 
Fali, da der Abgaskanal niemals ganz geoffnet war.

Bei der Yergasung des Kokses wurde den Gas- 
erzeugem nicht mehr Dampf zugefiihrt, ais vordcm  
bei Kohle; die Dampfventile wurden jedenfalls nicht 
mehr geoflnet. D a ferner der Gasdruck der gleiche 
blieb, miissen auch trotz des verschiedenartigen Ge- 
fiiges in der Brcnnstoffschiittung die Driicke im Gas- 
erzeuger dieselben geblieben sein, so daB sich nicht 
annehmen IaBt, daB bei Koks trotz gleicher Ventil- 
offnung mehr Dam pf zugefiihrt wurde ais bei 
Kohle.

Yielleicht spielt aber der Wasserdampf bei der 
Verbrennung eine fiir die vorliegende Frage entschei- 
dende Bolle. D a bei dem Koksgeneratorgas die 
schweren Kohlenwasserstoffe fehlen, die einen be
sonders hohen Luftbedarf besitzen und daher 
groBe Mengen an Verbrennungsgascn ergeben, wird 
das Verh?ltnis von Wasserdampf zu Kohlensaure 
in den Verbrennungsgasen bei Koks ein anderes 
sein ais bei Steinkohle.

Ich habe verschiedentlich yersueht, diese Ver- 
haltnisse rechneriscli klarzulegen, doch geniigen die 
bisher gesammeltcn Unterlagen nicht, ein einwand- 
freies Bild zu bekommen. Yor allem miiBte durch 
sorgfaltige Probenahme von Yerbrennungsgasen fest- 
gestellt werden, ob bzw. inwieweit die Yerbrennung 
des Koksgeneratorgases in dem Ofen vor sich geht. 
E s ist ja denkbar, daB bei der verschiedenartigen 
Brenngeschwindigkeit die Verbrennung des Koks
generatorgases im Ofen selbst gar nicht ganz zu 
Ende gefiihrt wird, sondern noch eine erhebliche 
Kachvcrbrennung in den Kammern stattfindet, 
Yielleicht eine groBere, ais sie bei Steinkohlengas 
■auftritt oder auft eten kann. Bevor diese Frage 
Bieht beantwortet ist, sind Berechnungen iiber das

spezifische Gewicht und damit uber den Auftrieb 
der Yeibrcnnungsgase hinfallig.

In bezug auf den Wassergehalt der Gcnerator- 
gase ist zu bedenken, daB bei Koks im Gaseizeuger- 
schacht hohere Temperaturen entstehen, so daB 
bei gleichen Dampfzusaizmeugen groCere Dampf- 
mengen zersetzt werden ais bei Steinkohle. Der 
Gehalt an unzersetztem WasFPrdampf muB dann 
bei dem Koksgeneratorgas entsprcchcnd geringer sein.

Der Yorschlag von Professor D oeltz, bei Gcne- 
ratorgasanalysen ganz allgemein den Wasserdampf- 
gehalt in Raumteilen berechnet anzugeben, erscheint 
sehr bcachtenswert. D ie noch vielfach iibliche Ein- 
schatzung des Gases nur nach der Hohe des Kohlen- 
sauregehaltes ger.ugt jedenfalls durcliaus nicht und 
fiihrt nur zu leicht zu Trugschliissen. Ebenso kann  
ein Gas, das nach der iiblichen Analyse zwar einen 
hohen Heizwert infolge eines hohen Wasserstoff- 
gehaltes aufweist, aber ;m it groBen Feuchtigkeits- 
mengen yeim ischt ist, geringwertiger sein ais ein 
Gas mit einem geringen Heizwert und m it kleinem  
Feuchtigkeitsgehalt.

Auf den Umstand, daB ein Teil des Gases erst 
am Ende des Herdes zur Yerbrennung gelangt, kann 
meiner Auffassung nach das Hochsteigen der Flamme 
nicht zuriickgeftihrt werden. Es ist zu b idenken,. 
daB bei allen Yerbrennungsvorgangen in Flammofen 
die Yeibrennung nicht an einer Stelle vor sich geht, 
sondern immer erst allmahlich erfolgt. D ie Brenn- 
gase und die Verbrennungsluft difiundieren dabei 
ganz allmahlich, so daB gewissermaBen eine stufen- 
formige Verbrennung erfolgt. An der Art der Zu- 
fiihrung yon Brenngas und Luft im Zusammenhang 
m it der GroBe des Ofens, den Zugverhaltnissen usw. 
muB diese Veibrennung zweckn.aBig so geleitet 
werden, daB sie am Ende des Herdes beendigt ist.

E sse n , im Juli 1917.
$r.*3ng. E . Markgraf.

* *
*

D ie Zuschriften zu dem Aufsatz von ®r.=Sns- 
.Markgraf1) yeranlassen mich zu folgenden Bemer- 
kungen:

1. DieErorterungen gehen von der Voraussetzung 
aus, daB sich aus Koks nur ein Gas von unge-

') St. u. E. 1917, 10. Mai, S. 448/56.
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nugendem H eizwert erzeugen liiBt. Demgcgeniiber 
erscheint es nach vielfachen Veroffentlichungen 
durchaus moglich, m it gebrauchliclien Gaserzeugem  
bci gceignetem Betrieb aucli aus Batterickoks ein 
aueh fiir Martinofen geniigendes Gas von etwa 
30 % Kohlenoxyd und 15 % Wasserstoff zu  er
zeugen m it einem Heizwert von rd. 1300 W E und 
einem pyrometrischen Effekt von rd. 1630° bei Ver- 
brennung des kalten trockenen Gases m it der theo- 
retischen Menge kalter L uft, oder m it einem pyro
metrischen Effekt von rd. 2200° bei 25 % Luft- 
ubcrschuB und Vorwarmung des Gases auf 1000°, 
der Luft auf 1200°, die sich in guten Oefen immer er- 
reichen lassen.

D ie Gaserzeuger mussen mit kornigem Koks und 
reichlichem Dainpfzusatz heiB arbeiten, um die 
obengenannten Zahlen zu erreiehen. Fiir ein Volum- 
prozent Wasserstoff aus Zusatzdampf wird ohne 
Berucksichtigung der Kohlensiiureverluste aueh die
selbe Menge von Kohlcnoxyd entstehen. Der Wiirme- 
bedarf fiir die Wasserdampfzerlegung kann zum Teil 
m it wirlsehaftlichem Vorteil durcli hoheren Kohlen- 
sauregehalt des Gases, also heifieren Erzeugergang, 
aufgebracht und erkauft werden, da die Bildung von 
Kohlenoxyd und Wasserstoff aus Wasserdampf in 
bezug auf den pyrometrischen Effekt wescntlich 
yorteilhafter ist ais die Bildung von Kohlenoxyd 
dureh den Luftsauerstoff der stickstoffhaltigen Luft.

Ueberdics kann dem Gaserzeuger die fehlende 
Zerlegungswarme von etwa 175 bis 250 W E f. d. cbm 
Gas aueh durcli starkę Vorwarmung des Zusatz- 
dampfes una gegebenenfalls aucli der Luft unter Aus
nutzung der sonst teilweise verlorengchenden fiihl- 
baren Warme des erzeugten Gases sowie der Abgase 
der Oefen oder aus anderen Warmeąuellen zugefiihrt 
werden. D ie Mogliehkcit, ein solches Gas aus ge- 
briiuchlichem Koks zu erzeugen, ergibt sich ohne 
weiteres aus den Vorgangen bei der Erzeugung von  
Wassergas. Es ist lediglich eine Frage der verfug- 
baren iiberschiissigen Warme, welche Dampfmenge 
auf 1 kg Kohlenstoff zugesetzt und zerlegt werden 
kann. Ich kenne Betriebe, die aus schlechten Kohlen 
ein Gas von 20 % und mehr Wasserstoff und 1400 
bis 1600 W E erzeugen, das fiir groBe Martinofen 
allerdings kaum mehr verwendbar sein diirfte.

2. Will man diese Mittel nicht anwenden, so ist 
es moglich, das zu arme Koksgeneratorgas dureh 
Koksofengas oder Wassergas oder z. B. dureh Doppel- 
gas aus dem Strache-Gaserzeugcr unbeschadet der 
wirtschaftlichen Gewinnung der Rebenerzeugnisse 
anzureichern. Anderseits konnie man beim Ein- 
schmelzen m it dem Koksgeneratorgas arbeiten und 
nur beim Fertigschmelzen und Fertigmachen ein 
reiclieres oder angereichertes Gas verwenden, was 
sich ohne Betriebsschwierigkeiten machen liiBt.

3. Da bekanntermaBen Gaskoks ein besseres Gas 
ergibt, ware zu erwiigen, ob es wirtschaftlich nicht 
vorzuziehen ware, an Stellen, denen Koksofengas 
und Hoehofengas nicht zur Yerfiigung stehen, einen 
besonderen nicht ganz garen Koks zu verwenden, der

noch geniigende fliichtige Bestandteile enthalt und 
ungefahr dem Gaskoks enćspricht. Aus diesem kann 
man in fast jedem Gaserzeuger ein gutes fiir Martin
ofen geniigendes Gas gewinnen.

D a an diesen Koks keine weitgehenden Anspriiche 
an Grobstiickigkeit und Festigkeit gestellt werden, 
konnten ihn die Kokereien aueh aus geringeren 
Kohlen oder m it solchen gemischt herstellen. Sie 
konnten diesen Koks trotz scheinbaren Verlustes an 
Gas und Nebcnerzeugnissen infolge der wesentlich  
verkiirzten Garungszcit und grofierer Ofenleistung 
billi? abgcben und nicht nur den Bedarf an Gas und 
Nebenerzeugnissen decken, sondern ohne Vennehrung 
der Oefen die Erzeugung in diesem Sonderkoks und 
Nebenerzeugnissen nicht unwesentlich vergroBern. 
Es wiirde widersinnig sein, m it Ausnutzung aller 
Mittel einen fiir den Hochofner wohl wertvollen Koks 
zu erzeugen, m it dem aber dic Gaserzeuger nicht 
auskommen. D ie Nebenerzeugnisse wiirden nach 
wie vor gewonnen, infolge Verkokung sonst ungeeig- 
neter Steinkohlen sogar in noch groBeren Mengen, 
und die H iitien waren zugleich von den Staub-, 
Teer- und Wasserplagen der Gaserzeugeranlagen 
befreit.

4. Was dic Schwierigkeiten in der Beheizung der 
Martinofen mit Koksgeneratorgas betrifft, so sind 
sie mehr baulichcr Art und werden aueh auf den 
oben geschilderien Wegen groBtenteils behoben. E in  
so erzeugtes oder gemisehtes Gas geniigenden Heiz- 
wertes verbrennt m it kurzer, heiBer Flamme voll- 
kommen auf dem Herd, und die Kópfe lassen sich  
entsprechend einrichten. Mit Gas von 15 bis 20 %  
Wasserstoff liiBt sich noch gut arbeiten.

5. Nachstehend soli die Moglichkeit nachgewicsen 
werden, aus Hiittenkoks im Gaserzeuger ein fiir 
Martinofen ausreichendes Gas zu erzeugen.

Verlangt ist ein Gas von 5 % C 02, 30 % CO, 
15 % H 2 und 50 % N 2 m it einem unteren rechnungs- 
maBigen Heizwert von rd. 13C0 WE.

Annahmen: Verlust an Strahlungswarme, Warme 
in Asche und Gas 20 %, Aschenverlust des Gas- 
erzeugers 5 %, Wirkungsgrad des Gaserzeugers 75% .

Das Gas obiger Zusammensetzung in Volum- 
prozenten hat ein spezifisches Gewicht von 1,1215 
kg/cbm  und nach Gewichtsprozenten folgende Zu
sammensetzung: 9 % C 02, 34 % CO, 1,2 % IL  und
55.8 % N2.

D ie in 100 kg Gas enthaltenen 1,2 kg H  sollen 
nur aus der Zerlegung des Zusatzdampfes herriihren. 
Erzeugung und Warmeentwicklung bzw. Wiirme- 
verbrauch stellen sich wie folgt, alles auf kg bezogen:

1. D ie Erzeugung von 1,2 kg H 2:
10.8 H 2 O +  7,2 C =  16,8 CO +  1,2 H 2 — rd . 24 000 W E.

2. D ie Erzeugung von 34 — 16,8 =  17,2 CO:
7,4 C +  9,8 0 2 +  33 N =  17,2 CO +  33 N +  rd. 18 000 W E.

3. D ie Erzeugung von 9 kg C 02:
2,45 C +  0,5 0 2 +  22 N =  9 CO„ +  22 N +  rd. 20 000 W E .

100 kg Gas werden also erzcugt aus 17,05 C und
10.8 kg H 2 O, und es sind erforderlich 10,8 kg Zusatz
dampf und 71,3 kg Primarluft.
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Warmetechnisch stellt sich die Vergasung wie 
folgt:

Aus der Erzeugung von H „  CO und 
C 0 2 werden frei: —  24 000‘ +  18 000 
+  20 000 = ............................................ +  14 000 W E

Fiir W arm everluste sind zu leisten 20 %  
des Heizwcrtes des vergasten C, also 
0,2 x  17,05 X 8100 = .......................—  27 500 „

M it 10,8 kg D am pf von 100° werden 
dem Gaserzeuger zugefiihrt 10,8 X 
040 =  rd ....................................................+  7 500 „

]Es fehlen also und sind aus einer auBeren Wiirme-
quelle noch aufznbringen rd. 0000 W E, die am  
besten dureh eine Vorwarmung der Vergasungsluft 
m ittels Ausnutzung der Warme in den Abgasen des 
Ofens gowonnen werden.

Dam it 71,3 kg Luft =  55 cbm diese Warme ein- 
bringen, muB die Luft auf rd. 320° vorgewiirmt 
werden. 100 kg =  89 cbm Gas ergeben bei der Ver- 
brennung im Ofen rd. 190 cbm Abgase von rd. 600° 
m it einem Warmeinhalt von rd. 38 000 W E, m it 
denen es oline weiteres moglich ist, m ittels kleiner 
Luftuberhitzer im Abgaskanal diese Luftvorwiirmung 
zu erreichen. Infolge des auBergewohnlichen Dampf- 
zusatzes wird dabei die Rosttemperatur im Gas
erzeuger nicht hoher sein ais bei Ver\vendung kalter 
L uft und entspreohend geringerer Dampfmengen. 
Andernfalls kann ein Teil :der vorgewarmten Ver- 
gasungsluft oberhalb des Rostes dureh Diisen in 
den Gaserzeuger eingeblasen werden.

Aus 17,05 kg C entstehen 100 kg Gas =  S9 cbm 
trockenes Gas. Bei einem Gehalt des Kokses von  
85 % C und 5 % Asohenverlust entsprechen diese 
17,05kg C rd. 21 kg Koks; es entstehen also aus 1 kg 
Koks rd. 4,25 cbm Gas.

Das erzeugte Gas hat einen unteren Heizwert 
von 1300 W E und braueht zur Verbrcnnung im Ofen 
bei 25 % LuftiiberschuB rd. 1,34 cbm Verbrennungs- 
lu ft je cbm Gas, es ergibt 2,12 cbm Abgase und zwar: 
0,35 cbm C 02, 0,15 cbm EL O, 1,62 cbm N . =  
2,12 cbm.

Durcli die Vorwarmung des trockenen Gases auf 
1000° werden eingebracht an fiihlbarer Warme rd. 
340 W E, dureh die Vorwarmung von 1,34 cbm Luft 
auf 1200° rd. 540 W E; insgesamt stehen also je cbm  
Gas zur Verfiigung rd. 2180 WE. Daraus berechnet 
sich eine theoretische Flammentemperatur von 
2200°, welehe auf jeden Fali auch fiir Martinofen 
geniigt und sogar hoher ist ais bei den meist ver- 
wendeten Heizgasen m it niedrigem Kohlenoxyd- 
und Wasserstoffgehalt und hoherem Gehalt an 
Kohlenwasserstoffen.

E in Versuch wiirde den Beweis fiir die Durch- 
fiihrbarkeit dieses Vorschlages und die gute Vcrwend- 
barkeit des so erzeugtenKoksgeneratorgases erbringen 
und ware daher im allgemeinen Interesse sehr zu  
begriiBen. Gegenuber Zweifeln an der Durchfiihr- 
barkeit der Vergasung m it vorgewarmter L uft, die 
einem friiheren Grundsatz zuwiderlauft, muB darauf 
hingewiesen werden, daB auf 10 kg C rd. 6,3 kg 
Dampf, also 63 %, oder, auf Koks bezogen, rd. 50%

Dampf zugesetzt werden, welehe ein unzulassiges An- 
steigen der Temperatur im Gaserzeuger verhindern.

Fiir die Vorwarmung der Luft wird naeh iiber- 
schlaglicher Berechnung ein im  Gaskanal gut unter- 
zubringender Vorw;irmer von etw a 30 qm feuer- 
beriihrter Heizflache geniigen, um die Luft auf 320° 
bzw. eine den Leitungsverlusten entsprechende 
hohere Temperatur zu erhitzen.

Wird naeh dem weiteren Vorsehlag ein Gaskoks 
oder ein entsprechender Sonderkoks vergast, so 
stellen sieli die Verhiiltnisse noch giinstiger, und man 
wird auch ohne erhitzte Luft bei Verwendung lioch 
ttberliitzten Zusatzdampfes aus solchem Koks ein  
ausgczeichnetes Gas erzengen.

W ie n , im Juli 1917.
W .  Ś c h i o i ę r .

* **

Jeder Gaserzeuger vergast Koks zu Generator- 
gas; besondere Gaserzeuger dafiir zu bauen, ist nicht 
notig. Bei gewijlinlichen Gaserzeugem macht sich  
der Kokszusatz sofort an der Asche bemerkbar; sie 
zeigt solort groBcre Mengen von unverbranntem  
Koks. Je lieiBer man den Gaserzeuger betreibt, um  
so geringer wird dieser K ola. Man darf aber die 
H itze nicht zu w eit treiben, da sich sonst starkę 
Ansatze bilden, der Gaserzeuger wiichst zu.

D ie Wirkung auf den Ofen m acht sich erst b e 
merkbar, wenn der Kokszusatz iiber 25 % steigt. 
D ie Schmelzungen fangen an, weich zu gehen; man 
braueht, um die Zeit innezuhalten, mehr Roheisen. 
Mit geniigendcm Roheisenzusatz kann man die 
Schmelzdauer fast bei reiner Koksvergasung halten. 
Wird dagegen ein Teil des Roheisens dureh Koks 
ersetzt, so merkt mau den EinfluB sofort, wenn der 
Kokszusatz 500 kg iibersteigt; dies wurde bei einem  
Martinofen von 1 0 x  2 ,7m llerd flachę beobaclitet. Die 
Schmelzdauer wird liinger, bei 1000 kg Kokszusatz 
etwa eine Stunde. Noch viel mehr Koks zuzusetzen  
hat keinen Zweck, da die Schmelzdauer noch liinger, 
die Schmelzung selbst aber nicht harterals bei 1000 kg 
Kokszusatz wird.

Einen groBen Vorteil hat aber ein Kokszusatz 
zu den Gaserzeugerkohlen. Bei beschleunigtem Be
trieb m it reiner Kohle setzen sich allmahlich die 
Hiilse der Gaserzeuger zu; die Kanale, besonders dic 
Seitenkanale, fiillen sich m it Staub, das Gas brennt 
schlechter, da sich anseheinend auch mehr und mehr 
Kohlenwasserstoffc zersetzen, und die Schmelz
dauer wird liinger. H at maij dagegen den Kohlen 
Koks zugesetzt, so bleiben die Hiilse der Gaserzeuger 
fast rein, die Seitenkanale zeigen eine nur etwa 
10 bis 12 cm hohe Staubschieht, die Schmelzdauer 
bleibt bis Ende der Woche die gleiche, und mau 
gewinnt je Ofen 2 bis 3 Schmelzungen in der Woche.

Was nun die Erseheinung betrifft, die S)r.»;3ng. 
Markgraf erwahnt, daB das Gas naeh oben steigt, 
so habe ich dies bei Koksgas wenig bemerkt; im 
allgemeinen wurde mit' 30 % Kokszusatz und nur 
bei Kohlenmangel m it 50 bis 80 % Kokszusatz ge-
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arbeitct. Dagegen fing das Gas an, das Gewolbe 
anzugreifen, ais einem Teil der Oefen Iioksofengas 
zugesetzt ■wurde; doch arbeitete auch hier das Gas 
naeh einigen Tagen normal. D ie Kopfe halten viel 
liinger, nur beim Bcschicken hat das Gas noch N ei
gung, die Gewolbe anzupacken. Ist der Einsatz 
erst heruntergeschmolzen, so kann man die Oefen

leicht regeln. Wir haben mit Mischgas von 1600 
bis 2400 W E gearbeitet. Naeh meiner Meinung kann 
man im Martinofen m it jedem Gase arbeiten, sogar 
m it reinem Hochofengas, w ie es die rheinischen 
H utten liefern.

H a m b o r n , im November 1917.
E . Osten.

Umschau.
Verwendung von Koks an  Stelle von Steinkohle.

(SchluB von Seite 1122.)

Ais letztes Boispiel mochte ich einige Ergebnisse von 
Vergleichsvcrsuchen (vgl. Zahlentafel 3) anfiihren. die 
der H am burger Ver- 
ein fiir Feuerungs- 
betrieb und Rauehbo- 
kśimpfung' in seinem 
B ericht Tom Jah re  
1915 bekannt gibt.

Es heilit dazu wort- 
lich:

„B ei praktisch glei- 
cher und zwar kriif- 
tiger Rostbpanspruoli- 
ung h a t der Koks 
tro tz  erheblieh niedri- 
geren Heizwerts fa st 
d ie gleiche Yerdamp- 
fungsziffer wio die 

hoohwertige S tein 
kohle erzielt. Die er- 
forderliohe Zugstilrkc 
w ar ebenfalls annii- 
hernd dio gleiehe.

D urch Einhaltung. 
einer der groberen 
K órnung entspreehen- 
den kraftigen Brenn- 

schichthohe konnte 
bei Koksfeuerung der 
LuftiiborschuB bis auf 
36 %  herabgodruekt 
werden, wiihrend er 
bei Gemischtyerfeue- 
rung m it 57 %  nor
m al blieb. Demzu- 
folge w ar der Abgas- 
yerlust im ersten Falle 
etwas geringar, eben
so, was zu erw arten 
stand, auch der Rest- 
verlust, da jeglicho 
unyollkommene Ver- 
brennung bei K oks
feuerung Termieden 
w urde, wahrend der 
Verlust durch brenn- 
bare Gase bei Koh- 

lenfeuerung unter 
einem W asserrohrkes- 
sel im m er arjE einigo 
H undertteilo  beziffert 
werden kann .“

Auch an Halbgas- 
Cien sind m it Koks 
eine ganze Reibe von 
Versuehen m it giin- 
stigeru Erfolge durch- 
gefiihrt. Sie eignen 
sioh fiir Koks um so

m ehr, je hoher dio Feuerung ist, je groiier also der Ab- 
stand  zwischen dem R ost und der Feuerbruolce bemessen 
ist. Ebenso wio bei Dampfkesseln muB auch in  diesen 
Fouerungseinriehtungen Koks im allgemeinen hoher 
geschiittet werden ais Steinkohle. Ferner is t ebenfalls

Abbildung 3. RohrglUhofen.

V-fcco-

Abbiidung 4. Robrgluhofen.
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Zahlentafel 3. V e rg Ie ic h s v o r s u c h e .

B a u a rt des K e s s e l s ...........................................................................................................
Feuerung  ..............................................................................................................................
H eizflache de? K e s s e l s .........................................................................................qm
R ostflache  .............................................................................................. .......................„
Y erhaltn is von R ostflache zu H e iz f l a c h e .............................................................

N um m er des V e r s u c h s ..................................................................................................
D auer des Ycrsuchs ......................................................................................................

W asserrohrkessel 
U n terfeuerung  (P lanrost) 

250,0 
5,04 

1 : 40

8 s t 4 min
6

S s t  33 m in

B r e n n s t o f f  (Herkunft und Aufbcreitung):
llu ttcnkoks (Zcęhe 

unbekannt)
Wcstfallsche Forder- 
kohlc, gem lach t  mit 

30%  Huttcnkoks

H e i z w c r t .....................................................................................................................W E
V erheizt im  ganzen ..............................................................................................kg

„  in  der S t u n d e .........................................................................................  „
„  „  „  „  auf 1 qm  R o s t f l a c h e ............................................. .
„  „  „  „  „  1 „  H eizflache ...................................... „

H e r d r t i c k s t a n d e :  im  g a n z e n ......................................................................  „
In  H u n d ertte ilen  des verheizten  B re n n s to f f e s ..........................................%
S p e i s e  w a s s e r :  v e rd am p ft im  g a n z e n ........................................................kg
V erdam pft in der S t u n d e ....................................................................................  „

„  „  „  ,, au f 1 qm IC e ssc lh e iz fla ch e ...................................
T em p era tu r vor dem  K e s s e l .............................................................................. 0 C

„  „ „  V orw iirm er ................................. ' ..............................„
„  liin te r  dem  V o r w a r m e r .....................................................................

T cm p era tu rerh o h u n g  im  V o r w a r m o r ............................................................. ........
D am p f: U e b e r d r u c k .................................................................................... kg /qcm
T em p era tu r h in te r  dem  U e b e r l i i t z e r ........................................................... 0 C
E rzeugungsw arm e im  Kessel ...............................................................................W E

,, „  U e b e r h i t z c r .................................................................... .......
G e sa m t-E rze u g u n g sw arm e ...........................................................................................
Heizgase am  K esselende: C 0 2- G e h a l t ................................................................%

C 0 5+ 0 Z-G e h a lt...............................................................  „
L uftu  b e r s c h u B ........................................................... .
T em p era tu r . . . ............................................0 C
T em p era tu r der Y erbronnungsluft . . .  „

Z u g s t a r k e :  am  K e sse le n d e ...................................................................... m m  W S
V erdam pf ungsziffer:

a) 1 kg B rennstoff v e rd am p fte  W a s s e r ...................................................... kg
b) B erechnct au f D am pf von 100°, aus W asser von 0 °  (640 W E ). .

B rennstoffpreis: fiir 1000 k g ................................................................................... M
F u r  1000 kg D am pf nach  a ) .................................................................................. .

„  1000 „  „  „  b ) ..............................................................................  „
W arm oprcis: fu r 100 000 W E ................................................................................. Pf.

W U r m e b i l a n z

N u tz b a r g em ach t:
im  K essel .....................................................................................................................
im  U e b e r h i t z e r ........................................................ ...................................................

zusam m en
V erloren :

a) du rch  froie W arm e in  den abziehenden H e iz g a s e n ............................
b) durch  V erbrennlichcs in den H e r d r i ic k s ta n d e n .....................................
c) du rch  S tra h lu n g  und  L eitung , u n v e rb ra n n te  Gase usw. ais R est

Sum m ę =  H eizw ert des B rennstoffes

6 913 
4 680,0 

557,1
110.5 

2,2
431.0 

9 2
36 800,0 

4 380,9
17.5 

99 
56

101
45

9.5 
241
567.6

33.4
601.0 

15,1
20.4 
36

340
14
19.5

7,8
7,3

22,0
2,82
3,01

31,7

7 5C0 
4 585,0 

550,4 
109,2 

2,2
465.0 

10,1
36 440,0 

4 374,5
17.5 

102
57

104
47

9,5
226
564.0 

26,1
590,7

12.4
19.6 
57

329
14
20.5

7,9
7,3

22,0
2,78
3,01

29,3

% WE

4427
261

64,0
3,8

4688

1037

1188

6913

67,8

15,0

17,2

4460
206

4666

1237

1597

59,4
2,7

62,1

16,5

21,4

100 1 7500 I 100

besonders darauf zu achten, daB die Sckuttung m oglichst 
gleichmaBig hoch gehalten wird.

Im  allgemeinen besitzen dio Halbgasofen Geblase, 
die sowohl unter dem R ost ais auoh oberhalb dos Austritt3 
dor Flam m en aus der Feuerung dem Ofen Verbronnungs- 
lu ft zufiihren. Wie dor Name Halbgas andeutet, wird 
in der Feuerung selbst der Brennstoff nur teilweise zur 
yollen Verbrennung gebracht, ein Teil des Brennstoffes 
wird in Generatorgas uborgcfuhrt, das ersb durch  die 
L uft, die oberhalb der Feuerung a u stritt, zur yollstiin- 
digen Verbrennung gelangt. Bei Steinkohlen en tsteh t

dieses Gas hauptsachlich aus den fluohtigen Bestandteilen 
der Kohle, die schon bei ih rer E rw arm ung entweichen, 
boi Koks wird es jedoch durch unv-ollstandige Vcrbrennung 
des Kohlonstoffes in der Feuerung erst erzeugt. Durin 
besteh t eigentlich der ganze U nterschied beider B renn
stoffe und hieraus erg ib t sioh ohne weiteres die A rt der 
Yerwendung.

W iihrcnd m an bsi Steinkohle auoh m it geringen 
Schiitthohen aus der Feuerung heraussohlagende, lange 
Flam m en entwickeln kann, wird dies bei Koks nur dann  
moglioh, wenn er so hoeh verfeuert wird, daB aus ihm
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Die A u ss ic h te n  fiir  die e le k tr is c h e  R oheisen-

e rz e u g u n g  in  N o rd sch w ed e n .

• SchstiTtiA -  B

3) Jernk . Annaler 1917, S. 46.
S c /fe i t tA -B

ten  werden soli. Gerado dort, wo es auf 
eine m óglichst gieichbleibeude, genau einzu- 
haltende T em peratur ankomm t, wie beim 
Gliihen von bestim m ten Metallen, ist dem 
Koks der Vorzug vor gashaltigen Brenn- 
stoffen zu gebeu,

Markgraf.

ó cń n lfft C -0

Abbildung 6. Blccligluhofen.

teilweise Generatorgas entstehen kann. Die zweekmaBige 
Brennstoffschiitthbho rieh te t sioh natiirlich naohst der 
Beanspruchung der Feuerung ais soleher, also naeh der 
benótigten Verbrcnnungsgesehwindigkeit auf den Rost- 
<juerschnitt bezogen, vor allem naeh der StuckgroBo des 
Kokses. E in  groBstiickiger Koks mufi hoher gesehiittet 
werden ais ein klein- 
stiickiger. Man kann 
sieh dcm nach in sol
chen Fallen, in denen 
die Entfcrnung zwi- 
Bchen R ost und Feuer- 
briicke an  und fiir 
eich niedrig i s t , d a 
durch  helfen, daB m an 
d en  Koks in  kleinen 
S tucken zur Verfeue- 
rung bringt. Umge- 
k ch rt kann m an in 
sehr hohen Feuerun- 

gen groBstiickigen 
Koks gebrauchen.

Die Abb. 3 bis 7 
zeigen Oefen, fiir dio 
eich reiner K oks im 

D auerbetuebe be- 
w iihrt hat. An ver- 

schiedenen Stellen 
b ic tc t naeh Aussage 
■der Betriebsfiihrung 
d ie  Verwendung von 
Koks so groBe Vor- 
teile, daB diese dau- 
ernd  weiter beibehal

In  Mittelschweden sind auf vier H u t
ten  sechs elektrische Hochofen in  Betrieb 
m it einer Erzeugungsfiihigkeit von 65 000 
bis 70 000 t  Roheisen im Ja h r. Da nun 
Nordschweden iiber dio grSBten und reich- 
sten  Eisenerzlager und daneben iiber go- 
waltige W asserkriifte vorfugt, so liegt die 
SchluBfolgerung sohr nahe, daB d o rt aueh 
dio gunstigsten Verhiiltnisse fiir eino elek
trische Roheisenerzeugung groBen Stils go- 
geben sein miiBten. A. L o f f lo r1) untersucht 
diese Verhaltnisso etwas naher und kom m t 
zu Ergebnissen, dio allgemoincres Interesse 
beanspruchen
1':. Ais Brennstoff, d. h. Reduktions- 
m ittel, kom m t praktiseh weder Koks, nooh 
Torf, noeh Torfkoks, sondern nur Holz- 
kohle in Frage, wovon die Tonne Roh- 
oisen 350 bis 400 kg orfordert. F iir das 
w irtschaftlicho Ergebnis besonders wichtig 
is t der E isengehalt, dio Zusammensetzung 
und d ie StuckgroBo des Erzes. D a das 
E rz ungerostot aufgegebon werden muB, 
so da rf dor Schwofelgehalt nur niedrig 
eein, odor es muB eino entspreehendo 
Manganmongo im E rz  yorhanden sein. 
Leffler b e trach te t von diesem Gesichts- 
punkte  Erze von K iru n a ra ra  und Tuoila- 
v ara  und B riketts von Gellivara. Dio 

phosphorhaltigen lapplandischen Eisenorzo konnon nieht 
m it Vorteil im elektrischen Ofen T e rh iitte t worden. 
In  bezug auf den K raftvorbrauch ha t m an auseinander- 
zuhalten den eigentlichen K raftverbrauoh fu r die Tonna

Abbildung 6. Muffelgliihofen.
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KW Jah r 
fiir 1 t  

Eisen

D e auf- 
gewende- 
ten KWst 

hatten 
ergeben 
miissen 

t

Eisen und die der Anlage zugefiihrte Gesamtenergie 
(fiir 1 t  Roheisen). Am T rollhattan  standen 2208 K W  
zur v orfiigun". E s Tnirden erzeugt:

Beim Botrieb yon m ehreren Oefen auf einem Wcrke- 
^yurden sich dio Verhiiltnisso noch ot was gunstiger ge- 
stalten . Loffler rechnet:

Fiir das 
angelie- 

ferte 
KW -Jahr

Ausnutzung 

der zugefilhrten 

Energie

4,05 I 82,0 ̂  imDurch-
4,00 j 79,8 \  “
3,92 j 86,7 J 83 %

Am besten wiirde- 
m an vier Oefen errich- 
ten, von denen drei 
standig  in B etrieb ge- 
halten werden. ]3i& 
beste A usnutzung dor 
angelieferten Energio 
hiingt abor auch noch 
vom Eisengohalt d o r 
Beschickung und d e 
ren chemischcr N a tu r  
ab  (da  sich hiernach 
ja  der Kalkzuschlag 
rich to t); in dieser 
H insicht orscheinen 
die nordschwedischen 
E rze  sehr geeignet. 
Am Troilhiittan ge- 
lang es so, in den 
letzten droi Jah ren  
(1913 bis 1915) m it 

Durchsclm ittsbela- 
stungen yon 90 %  der 
H ochstbclastung dau- 

^ ernd zu arbeiten.
o Leffler bespricht
3  dann die W uhl des

Urtes liir eine elok- 
£. trische Hochofenan-
. lago, wofiir h au p t- 

^  siichlich entschoidend
§ ist, dafi m an fiir 1 t
2  Eisen 400 kg (25 hl>
ś  Holzkonle, 1600 kg
< E rz  und 0,272 K W

J a h r  Strom  heran- 
fiihren muli. E r  be- 
rechnet dio Kosten 
einer Anlago von yier 
Oefen yon zusammen 
9000 KW

in Luleu zu  unge- 
fah r 1 545 000 K

( =  187 K /K W ) 
in Gelliyara zu un- 

gefahr 1 700 000 K  
( =  205 K /K W ) 

dazu kommen fiir Be- 
am ten- und A rboiter- 
wohnungen 

in Luleu etwa
375 000 K

in Gelliyara etwa 
420 000 K  

F iir die Bcrechnung 
der Gestehungskosten 
werden folgende Preise 
zugrunde gelegt:
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Gellivara Luleil
K K

E rz  -a. B iike tts  fiir 1 t ..................... 10,26 12,15
Holzkohlo fiir 1 h l ........................... 0,75 0,65
K W  J a h r  am  O f e n ........................... 47,60 67,32

F u r dio Erzeugung von 30 000 t  Roheisen im Jah ro  
sind erfordeilieh 6 Beam te und 75 V orarbeiter und Ar- 
boiter. Dio Selbstkosten fiir 1000 kg Roheisen wurden 
sioh danach wio folgfc stellen (in Kronen):

Gelliyara Luleii
1600 kg E r z ............................... 16,42 19,44
K a l k ................................................. , 0,60 0,40
25 hl H o lzk o h lo ........................... . 18,75 16,25
0,272 K W  J a h r  ........................... , 12,95 18,31
E le k t r o d e n ................................... . 1,65 1,50
R ep ara tu r und U nterhaltung . . 3,30 3,00
Lohno ............................................ . 5,8S 4,90
Verwaltung u. allgem. Unkosten . 2,00 1,75
L iz e n z g e b iih r ............................... . 1.25 1,25

62,80 69,80
2,95
4,85

71,20 74,60

H ierzu kom m t nooh dio F rach t bis zu den inittel- 
schwedischen Vcrbrauchorn. So wiirde Gellivara-Eisen 
in Luled Bclion 75,44 K  kosten, dazu kom m t noch See- 
transport Lulea-Giivle, so daB nordschwędisclies Elektro- 
roheisen in M ittelschweden rd. 78,50 bis 79 K  kosten 
wiirde. Dieser Preis ist so hoch, daB das nordschwedische 
Elektroroheisen nicht m ehr m it dem mittclschwedischen 
Hochofen-Roheison wcttbowerbsfilhig ist, denn vor dem 
Kriege kostete basisches M artinroheisen 65 bis 70 K, 
saures M artinroheisen 70 bis 75 K . Diese Verhaltnisso 
konnen nur dadurch eino Aenderung erfahren, daB m an 
den Posten fiir elektrischen Strom  herabzum indcm  vor- 
sucht, indem m an billigoren Strom  ais yon Porjus von 
anderen entfem teren W asserkriiften heranzubringen sich 
bem uht1). B. Neumann.

A usS esseru n g  von S ic h e ru n g sslo p se in .

P a u l  H. P e r ls ,  Mitglied der „Kommjssion fiir In- 
stallationsm aterial" des Verbandes D eutscher Elektro- 
techniker, w arnt in oinem Rundschi^eiben vor Anpreisun- 
gen ausgebesserter Sicherungsstopsel lind regt bei allen 
fiir elektrische Anlagen yerantwortlichen Stellen ernout2) 
an, m it aller Entschicdenheit gegen die Venvendung 
solcher Stópsel vorzugehon.

Wio er ausfuhrt, h a t die „Kommission fiir Installa- 
tionsm aterial“ des Verbandes Deutscher Elektrotechniker 
es sich zur Aufgabe gem acht, daruber zu waohen, daB 
die Bestimmung im § 14, Regel 2, der Errichtungsvor- 
schriften fiir elektrische Anlagen innegehalten wird, der- 
zufolgc a u s g e b c s s e r te  S ic h e r u n g s s to p s e l  n ic h t  
y o rw e n d c t  w e rd e n  so lle n . Dio ln sta lla teu re  und 
Verbraucher werden von Zeit zu Zeit durcli Zeitungs- 
m itteilungen auf die Gefahren, die unsachgemiiB aus- 
gebesserto Sicherungsstopsel in jede Anlage bringen, hin- 
gewiesen und Zeitungsanpreisungen von gewisspniosen 
Herstellorn, derartige Sicherungsstopsel aus Sparsam- 
keitsgriinden zu verwenden, nach Moglichkeit unterdriickt. 
Technische Zeitschriften lehnen aus dieser Veranlassung 
aueh derartiere Anpreisunaen bereits ab.

In  diesem Jah ro  ist noch der Verband der óffent- 
lichen Feuerversicherungsanstaltcn in Deutsehland an dio 
Vereinigung der E lektrizitatsw erke m it der B itto heran- 
getreten, gegen die gefahrbringende Verwendung aus- 
gebesserter Sicherungsstopsel yorzugehen. In  Gemein- 
schaft m it dem Verbande Deutscher E lektrotechniker ist 
hierauf ein SonderausschuB gobildet worden, der den

Vgl. aueh St. n. E. 1917, 4. Okt., S. 911.
ł ) Vgl. St. u. E. 1916, 13. Jan., S. 41/2.

L -•

yerschiedenen Vcrbanden Vorschl;ige zur Bekani pfung 
dieser „ F l i c k a n s t a l t o n “ m achen soli.

Ueber das unsachkuńdigo und leichtfortige Verfahren 
bei der Ausbesserung von Sieherungsstopseln spricht naeh- 
folgender Brief eino so doutliche Sprache, daB dem niclits 
hinzugofiigt zu werden braucht:

„ . . .  Abt. 111, Spez.: R ep ara tu r elektr. Sioherungen,
Inh. D ir...............

„ Ich  ha tte  mich um A uskunft an die B rio f-  
k a s t e n - R e d a k t io n  der »Borlinor Morgenpost« ge- 
w andt und erhielt zur A ntw ort, m ich an  die »Elek- 
trizitatsvorw ertung« zu wenden. Ich  repariore elektr. 
durchgebrannto Sichorungen bishor m it S ilberdraht, 
dieser is t aber inzwischon so teuer geworden und 
kaum orhiiltlich, daB ich gezwungen bin, dio Repara- 
tu ren  m it K upferdrahtrcsten  vorzunehmen. I c h  
h a b o  k e in o  e lo k tr .  A n la g o , K r a f tm e s s o r  u n d  
m o c h te  g o rn  w is s e n , z u  w e ic h e n  A m p e rs -  
s t a r k e n  d ie  b e if o lg e n d e n  P r o b e n  t o ii 1— 9 
b e i S i c h e r u n g s r e p a r a t u r e n  v o r w e n d e t  w e rd e n  
k o n n e n . W urden Sio so liebenswiirdig sein und m ir 
hieriiber A uskunft geben ? Sio wurden m ir hierdurch 
moinen E nyerb  wiedergeben, den ich sonst einstellen 
miiBte, weil ich den teuren  S ilberdraht, J t  260,—  
per kg, n icht m ehr bezahlen kann.

Hocbachtungsyoll
gez.: (U nterschriit.)“ 

Die hier in  F rage stehenden Sicherungsstopsel werden 
sehon seit geraum er Zeit ohno Verwendung yon Spar- 
stoffen hergestcllt und sind in ausreichenden Mengen am 
M arkte, so daB aucli dio in dieser R ichtung angefuhrten 
Grunde nu r irrefiihrend und eigennutzig sind.

P r iifs le lle  f iir  E rsa tz g lie d e r .

Unliingst konnto an  dieser Stelle1) dio H erausgabe 
weiterer „M erkblattcr“ de r Prufstollo angezeift und 
darauf liingewiesen werden, daB m it den M erkbliittorn 
8 bis 12 eine Reihe Darstellungen zu crscheincn begonnen 
habo, dio sich m it dor Anwrendung von Ersatzarm en durcli 
Angchorige yorschicdoncr Zweige des Handwerks befaBt.

B ehandeltcn jeno B la tte r nu r Ilandw crkcr, dio ais 
solcho n icht unm ittelbar in de r E isenindustrie ta tjg  sind, 
so d a rf  das neuerdings orscliienene M c r k b la t t  Nr. 13: 
„ D e r  a r m a m p u t i e r t e  M a s c h in e n s c h lo s s o r11,' das eino 
unm ittclbare Fortsetzung de r yorerwiihnten B latter 
bildet und von Profcssor $r.>Q]i3. G e o rg  S c h le s in g o r  
yerfaBt worden ist, aucli auf lebhaftcrcs Interesso de r 
Leser dieser Zeitschrift Anspruch erhoben. Ausgehend 
yon den wichtigsten handwerksniiiBigen Vorrichtungen, 
die dem gelem ten Jlaschinon- oder Workzougschlossor 
und Mochaniker obliegen, sotzt der Verfasscr auseinand-f.r,, 
daB fiir don Schlosser, de r insbesondere beim Feilen und 
H am m ern, seiner H aupttiitigkeit, und bei Zusammenbau- 
arbeiten auf hoehontwickcltes Gefuhl angewiosen ist, de r 
Umfang der A m putation eine entschcidendo Rolle spiolt.
—  H ier is t nach den Ausfuhrungen des Verfassers de r 
U n to r a r m a m p u t i e r to  dureh den Besitz des Ellenbogen- 
gelenkes dom O b e r a r m b e s c h i id ig te n  d e ra r t  iiber- 
legen, daB m an dom unterarm beschiidigtcn Schlosser, 
wenn er in  soinem H andw crk geschiekt und geiibt is t, 
m it gutem  Gewissen anraten  d a rf, soinen Beruf boi y e r 
wendung richtiger E rsatzglieder bcizubohalten. Das g ilt 
auoh dann noch, wenn die reehto H and  fch lt und der 
yerbliebene V orderarm stum pf keino Drehbeweglichkcit 
m ehr besitzt. Eingehendo Versuoho schcincn sogar zu 
beweisen, daB R cchtsam putierte  insbesondere im  Gebrauch 
des H am m ers den Linksbeschiidigten iiberlegen sind, weil 
sie ohno Schwiorigkeit den Ham m or m it einem E rsatz- 
gliedeam  Stum pfo sicherhan tieren  und MeiBel wie K orner 
links in iiblicher Weiso fiihren konnen, wahrend der Links- 
beschiidigte boi diesen Arbeiten e rst yollig um lom en muB. 
D er O berarm am putierte  aber solite nach Ansicht des

!) St. n. E. 1917, 2. Aug., S. 721/2.
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Yerfassers seinen Beruf wechseln. und zwar so, daG er 
unter Ausnutzung seiner Fachkonntnisso zu den Maschinen 
uoergoht, dio iutulge ihrer heucigen Durchbildung ein 
sehncllos und gafahrloses Arbaiten boi hohom Vordienste 
zulassen. Daher vergleiclit der woitoro Inhalt dos Mork- 
blattos Unterarm- und Oberarmamputierto bei Aus- 
fiihrung d3raelban Arbeiten und zeigt “ie zum Schluli bei 
ihrer Priifung an Maschinen, dio zur Dauorbeschaftigung 
auch der Oberarmbeschadigten geeignet orscheinon. Diese 
ebenso vielseitigen wie eingehenden Ausfiihrungen des 
Yerfassers, dio d jrch  zahlreiche Abbildungen, unter ihnen 
auch Filmbildor der Bowogungen dos Arbeitens beim 
Feilen usw., besonders anscliaulich gestaltet worden, 
konnen leidor im einzelnen an dieser Stelle nicht wiodor- 
gegoben, sondorn os muB dieserhalb auf das Merkblatt1) 
selbst verwiosen werden. Neben den Verkiirzungon und 
Verlusten der Arme spielen B e in a m p u ta t io n e n  fiir den 
Schlosser oino untergeordneto Rolle; denn, wie es am 
Schlusso dos Merkblattes heiBt, kann der unterschenkel- 
und fuBamputierto Schlosser soinon Boruf in der Regel 
ohne Boschriinkung wieder aufnehmen, falls er nioht zu 
schwere Gogotistiinde zu bowegon hat; er mul3 dann ebon 
zur Leichtschlosserei iiborgehen. Dor Oberschenkol-

*) Zu beziehen von dor Priifstolle fiir Ersatzgliedor, 
Charlottenburg 2, Frauonhoforstr. 11/12.

amputiorte wird je nach Stumpflange sich auf leichtero 
Schraub3tockarbeiton beschriinkon, eino halbsitzendo 
oder sitzende Arboitswoiso anstreben und mit Riicksicht 
auf dio in jodom Fallo bekindorto, unter Umstiindon go- 
fahrdeto Fortbewegung in dor W erkstatt das Umhorlaufon 
bis auf ein MindestmaB yermoiden mussen. Dio in jeder 
W erkstatt vorhandonon, schon fiir Gesunde oft schwor 
zu nehmonden Hindernisso wurden fiir ihn leicht zur 
Lebensgefahr werdon konnen. Das gilt am mcistcn fiir 
Schmiede-, GieBorei- und Hiittenwerksarbeiter. Aehn- 
liches gilt fiir dio Masohinonbedienung: Beldo Hande sind 
zwar froi, zur vollen Kraftanwendung gehórt aber un- 
bodingt dor starko und elastischo Gcgcnhalt auf dem 
FuBboden, dor durch dio Beino aufgcnommen wird. Auch 
ist daher das oft unvermoidlicho Herumturnon auf Hobel-, 
Fras-, Karussell-, Bohrwerktisehen unzulassig, und der 
Beschiidigto auf die Bedienung kloinerer Maschinen vom 
festen Boden aus zu beschriinken. Der FuBboden um dio 
Maschino soli dann moglickst froi von Workzeugen und 
Workstiicken sein. Dio Moglichkeit zum zoitweiligen 
Hinsetzon muB gegeben sein, genau wio auch go- 
sundo Arbeiter sitzond violfacli mohr leisten ais 
stehend. Daher sind dio Stehsitze .empfehlenswort. 
Aussohlaggebond ist hier dio Bauart des Knicgelenkes, 
das in der Stehlage sich zwcckmiiBig selbsttatig sichera 
muB.

Patentbericht,
Deutsche Patentanmeldungen1).

3. Dezember 1917. 
r KI. 7 d, Gr. 5, T 20 930. Masohine zum Bewickoln 
von Langsstiiben mit Draht in Schraubenform aLs Ein- 
lago fiir Betonkorpor. Paul Thiole, Boton- und Tiofbau, 
Hamburg.

KI. 24 e, Gr. 3, E  21 550. Vorgasor zum Betrieb? 
von Gaserzeugern m it Vortrocknung fiir wasserreiche 
Brennstoffe; Zuh. z .  Anm. E 20 230. ®t.»Q;ng. Aug. Eckardt, 
Zwickau, Karlstr. 13.

KI. 31 a, Gr. 2, H  71 529. Mehrkerdiger Flammofen. 
Heinrick Hennes, Keula, Oborlausitz.

KI. 31 a, Gr. 2, V 13 149. Kippbaror Ofon zum 
Schmolzen Ton Forromangan u. dgl. nobst Botriebsvor- 
fahron. Veroinigte Huttenworko Burbaoh-Eioh-Diidelin- 
gon, A.-G., Diidelingon, Luxomburg.

KI. 42 i, Gr. 9, H 70 893. Optisches'Pyrometcr. Karl 
Hunger, Miilheim (Ruhr), Engolbertusstr. 110.

6. Dezember 1917.
KI. 31 o, Gr. 9, H  72 174. Vorrichtung zum Ab- 

drehen von Gips und ahnlichon Stoffen fiir Modellc, 
Kernbuclisen u. dgl. Hessen-Nassauischer Hiittcnverein
G. m. b. H ., Wilhelmshiitto, Kr. Biedenkopf.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
3. Dezember 1917.

KI. 21 k, Nr. 071 987. Elektriscke SekwoiBmasckine. 
Edmund Sckroder, Berlin, Bollo-Alliancestr. 88.

Deutsche Reichspatente.
KI. 49 b, Nr. 297 444, yom 3. Oktober 1913. C arl 

S o h u lte  in  R esio za , U ngarn . Schneiduorrichtung fur 
laujendes Walzgut.

Die in an s'ch beka: nter Weise zur Laufricktung des 
Walzgutes sekriig stekenden Sckneidmesser bestohen aus 
Kreisscherenmessern, die zum Zwecke des Schneidens 
und eines guten Tiansportes des in der Schnittperiodj 
befindlichen Walzgutes rotieren.

l ) Die Anmeldungen liegen von dem angegebonen Tage 
an wahrend zweier Monatc fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhcbung im Patentam te zu B e rlin  aus.

KI. 19 a, Nr. 298 715, vom 5. Ju li 1914. A lb e r t 
M achóe, G. m. b. H. in  A aohen. Schniubtnfclemme mit 
Klemmbiigil zur Verhutung des Wandern* der SchUntn.

Der Klemmbiigel a umgreift m it einem Haksn b, 
der auch in einem Sohlitz des Biigols a auswechselbar

sitzen kann, den SehienenfuB. Am anderen Ende besitzt 
er eine Sckragflache o fiir eino sich gegen den SehienenfuB 
stiitzende Klemmplatte d, deren Anpressen durch eine 
senkreehte Bcfestigungsschraube e das zwischen dem 
Klemmbiigel a und den SehienenfuB eingelegte winkel- 
formigo Stemmstiick f an der Sehiene festlegt.

KI. 18 b, Nr. 299 226, vom 2. Mai 1916. A k tie n -  
g e se l lso h a f t L a u c h k a m m e r, A b te ilu n g  H ii t te n -  
b au  in  D u sse ld o rf , R k e in k o f. Ko-pjliubwerk fur 
fahrbare Ofenkóp/e.

Die unmittelbar am Hubrahmen, auf dem der fahr
bare Ofenkopf rukt, angreifenden kydrauliseken Hebe-

blóeke a b werden 
paarweise entspre- 

okend der auf sie 
fallenden Belastung 
gespeist. Beispiels
weise kanu allen Zy- 
lindern der gleicke 
Durokmcsser gegeben 
und je zwei zusam- 

mengehorende von 
einer Pumpe o bzw. 
d gespeist werden. Es 
kann auoh den Zylin- 
dern ein ihrer Bela

stung entsprechender Durehmesser gegeben werden; 
Bamtlicho Zylinder werden d inn  von einer gemeinsameD 
Pumpe o. dgl. gespeist. Ein gleichmaBiges Anheben 
des Ofenkopfes ist der Zweck dieser Einrichtung.
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Die Elektrodę a 
wird duroh eino aus 

: zylindrischen Hiilsea
X  m it kegclformigen

: Beruhrungsflaohenbe-
;>\ stehende Klemmvor-

w^-A rioh&jng einstellbar
M-'-'1 f^ fw halten . Erfin-
I' .' i dungsgemafi ist die

• | \  eigentliche Klemm-
' f  ▼orriohtum; in ein-

zelne Klemmbacken 
j0 $ y  ^ 0 unterteilb, yon

denen dio inoeren b 
an den yorderen En- 
den der am Kopfende 
yollstandig geschlitz- 

ten innoren Hiil-e d sitzen, wiihrend die iiuDeren 
Klemmbaoken o am yorderen yollen Endo der nur hinter 
dem Klemmkopf teilweise geseblitzten auBeren Hiilse e 
angebracht sind. Dabei sind dio inneren Klemmbacken b 
in groBerer Anzahl ais die auBeren angeordnet und werden 
von diesen paarweise gegen dio Elektrodę gepreBt.

KI. 1 b, Nr. 297 585, vom 17. April 1915. G u s ta y  
W. M eyer in  Z w iokau , Sa. Vorrichlung zur magneti- 
echen Ausscheidung von Metallen und metallhaltigen 
Sloffen aut Flussigkeilen und Oemengen oder zur Trennung 
von Metallgemischcn durch cin magnelischcs Drehjeld.

Um den magnctischen Widerstand zwecks Erzeugung 
eines dichten magnetischen Drehfeldes moglichst klein zu

Das Bewegen der Brennerkopfe in senkrechter und 
wagereehter Richtuog wird durch ein gemein3ames Ge-

i— ■—==i triebo a  bewirkt Der
r p ------  den Brennerkopt b

r—I ^ , tragende fahrbace
~5p ~  -  Rahmen o ist mit

? zwei Knichebeln d e
m it festen Stutz- 

. I.L— rrTt illL \ punkten f yersehen,
fpyi---------------------- mi deren Mittelbolzen
T r _____ _______;{L mittels Zugstsngen g

: C i  \_____  * ( k  h an Kurbelsoheiben
T ^  [ [j angelenkt sind.

f  -j*~~•- -y  i y on diesen wird die
i (  ’■ i /  ■/*. f  VH ^ eine i duich flas Ge-

...... j k r  " / ^ g ^ Q tr ‘ebe a  angetrieDen,
g- d;e andere k hingegon

l T - H  , yon jener durch einen
. . ... [/i c Mitnehtner 1 zeitweise

ej g*— — 0'! mitgenommen. E j er-
folgt hierbei zunachst 

die wagerechto Verfahrung und alsdann dio senkrechte An- 
hobung des Brennerkopfes hintereinander ohne Unter- 
broehung. Naoh Umsteuerung des Getriebes wird der 
Brennerkopf zunachst wieder gesenkt und dann wage.'eoht 
verfahren, beides ohne Untcrbrechung.

KI. 7 f, Nr. 296 393, vom 31. Oktober 1915. W est- 
f iilisch e  S ta h lw e rk e  in  B ochum . Vorrichtung zur 
Herstellung von Rei/en mit pro/ilierter Aupenflache durch 
Walzen gegen dic Innenjldche eines Formringes,

—-v. Die profiliorto AuBen-
f  ... \ fliiche des Reifens a wird
( e O  ) lollig durch Walzen herge-

f Z '  \  stellt. Der Roifen a wird 
j Q  O  ) *n ®'ne aus lnchreren Śeg-

( O ) \A y _ _ /  mentteilon gebildete PaB-
I (((_ Ul I form b, dio yon einom
1 I f *  )?J) Stutzring o zusammengo-

J / J  halten wird, eingelegt. Die
Walzung erfolgtderart, daB

---------  dio Teile a, b, o zwischen
einer Druckrolle d und einer angetriebenen Walzo o ge
walzt werden. Die Walzo o ist zur VergroBerung ihrer
Reibungm iteinerauBerenRinguutyersehen, der Stutzring
o ist demgemaB auf seiner Umf lacho winkeligausgebildet.

KI. 1 b, Nr. 297 257, vom 9. Mai 1916. M asch in o n - 
b a u -A n s ta l t  H u m b o ld t in  C o ln -K alk . Elektro- 
magnetucher Nafischeider, bei dem das magnetische Out 
durch mehrere keiljórmige, mit Wasser bericsdte Magnet- 
schneiden ausgetragen wird.

Die Austragung des magnetischen Gutes erfolgt in 
bekannter Weise in an den Magnetschneiden herabrieseln-

halten, ist innerhalb des Behalters a, duroh den das Auf- 
bereitungsgut geleitet wird, oin yorzugswei-e aus Blech- 
lamellen bestehender Eisenkorper b mit Abstand achsial 
angeordnet, der naeh A rt eines mehrphasigen Induktions- 
motors oder einer Wechselstrommaschinc gebaut ist. 
Dieser umlaufende Eisenkorper ist von einem feststehenden 
Hohlzylinder c aus die ICraftlinien durchlassendem Stoffe 
umgeben. Der Zylinder o triigt Sohaufeln d, d e bis an 
dio Inncnwand des Behalters a reichen; sie sollen eine 
Drehung des Aafbereitungsgute.i yerhindern.

KI. 18 a, Nr. 297 693
_ yom 12. September 1915.

R u d o lf  R ix fa h re n  in  
/ /  / \ \  D u isb u rg . Begichlungs-

; /  / /  \ \  tBagenfurHochojenschrag-
J  f i  , aujzuge.
7 j y  Die Rollen a, um

welche die Katze b auf 
1^11 • 1 der Gioht unter entspre-

VI chender Fiihrung ihrer
" l i s  Hinterrader c geschwenkt

/ /  j wird, sind nicht am Falir-
gestell der Katze selbst, 

sondern fest an der Fahrbahn angebiaoht. Dio Katze 
laufo auf die Rollen a auf und wird um sie gekippt.

den Wasserschichten. Zu deren Erzeugung sind erfin- 
dungsgemiiB an den Keilwanden der Magnetschneiden a  
Ueberlaufrinnen b yorgesehen, denen das Wasser durch 
Oeffnungen o zugefiihrt wird. Dieso Oeffnungen sind 
zweckmiŁBig im Bodon einer Muldę d angebracht. Zur 
Regelung des Wasserzulaufs zu den einzelnen Ucberlauf- 
rinnen dienen in die Oeffnungen e einsetzbare Stopfen.

KI. 21 h, Nr. 297 893, yom 12. Mai 1916. G eso ll- KI. 18 b, Nr. 298 737, vom 20. Dezember 1916.
B chaft f i ir  E le k t ro s ta h la n la g e n  m. b. H. in  Sie- A k tie n g e s e lls c h a f t  L au o h h am m o r, A bt. H u tte n -
m e n s s ta d t  b. B e r lin  un d  F r i tz  K o s tk a  in  B e rlin - b au  D u sse ld o rf in D u sse ld o rf. Vorrichtung zum
W ilm ersd o rf . Elcktrodenhaltcr jur elektrischc Oefen. Yerfahrcn und Anheben d°.r Brennerkopfe von M i^inófen.
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Statistisches.
Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.

Ueber dio Leistungen der Koks- und Anthrazithoch- 
ofen der Vereinigtcn Staaten im S e p te m b e r  1917, ver- 
glichen mit dem yorhergehenden Monate1), gibt folgende 
Zusammenstellung2) AufschluB:

Aug. 1917

G csam terzeugung................  3 290 7943)
DaruntorFerromangan und

Śpiegeleisen..................... 50S193)
Arboitstagliche Erzeugung 100 1553)

2. Anteil dor Stahlwcrksgesell-
sehaften . . . . . . . . . .  235002S3)
D arunter Ferromangan und

Śpiegeleisen..................... J)
am  31. A ug.

3. Zahl der Hoehofen . . . .  431
Davou im Feuer" . . . .  3573)

Sept. 1917 
t

3 187 448

44 342 
100 28S

2 289 272

4)
am 30. Sept.

431
344

ł ) Vgl. St. u. E. 1917, 29. Nov., S. 1105/0.
2) Tlio Iron Trado R eview .l9l7, 4. Okt., S. 703.
3) Berichtigte Ziffer.
4) Angaben fehlen in der Quelle.
5) Gem&B einem Konsulatsberiehte in den „Nach

richten fiir Handel, Industrie und Landwirtschaft" 1917, 
22. Nov., S. 5.

Die E in fu h r  an  K o h len  (abziiglich der Ausfuhr),. 
die im Jahre 1915 noch etwa 7 Millionen t  ausgemacht 
hatte, ging i. J. 1910 auf rd. 0 Millionen t  zuriick.

Fiir den niederlandischen K o h le n v o rb ra u c h  hiitten- 
also im Jahre 1910, wenn man dio naeh Lago der Dinge- 
wahrscheinlich kaum nennenswerten Vorriito zu Beginn 
und zum Schlusse des Jahres unberiicksichtigt laBt, rd . 
8y> Millionen t  zur Verfiigung gestanden.

Spaniens Bergbau und Eisenindustrie 1915 und 19161).

Naeh der vom Consejo de Mineria zusammengestellten 
amtlichen spanisohen Statistik wurden wahrend der Jahro  
1915 und 1910 in Spanion gefordcrt bzw. erzeugt3):

Kohlengewinnung der Niederlande im Jahre  1916.

Naeh dcm Jahresberichte iiber den niederlandischen 
Kohlenbergbau wurden5) im Jahro 1910 aclit niedor- 
liindische ICohlcngruben ausgcbeutet; ihre G esam t- 
fo rd o ru n g  beliof sioh auf rd. 2 056 000 t  im Werto von
30,6 Millionen fl., d. h. auf 323 000 t mehr ais im Jahre
1915. Endo 1916 betrug dio Zahl der Bergleute, die in 
den niederlandischen Kohlengrubcn beschaftigt waren, 
insgesamt 14 300 oder 2582 mehr ais zur gleichen Zeit 
des Vorjahres; dic Belcgschaft umfaBtc u. a. 1220 Deutsche, 
1648 Belgier, 332 Oesterreicher und 115 sonstige Aus- 
liinder.

Minerał bzw. Menge In t W ert In 1000 Pesetas

Krzeugnls 1918 1910 1915 1910

Steinkohlen . . 4 135 919 4 847 475 94 589 172 582
Anthrazit . . . 222 621 268 087 4 759 8 017
Braunkohlon . 328 213 473 106 3 590 5 695
Steinkolilen- 

b riketts. . . 555 357 555 975 17 248 27 109
K oks................ 623 353 759 754 22 411 44 054
Eisenerz . . . 5 617 839 5 856 861 35 601 53 590
Eisenerzbri ket t s 132 218 363 784 2 033 4 534
Schwefclkies. . 730 568 953 679 8 273 13 184
Manganerz . . 14 328 14 178 275 450
Wolfram erz . . 511 455 218 915
Roheisen . . . 439 835 497 726 3) 12 373 9 448
Eisen- u. Stald- 

fabrikate . . 387 314 322 031 85 623 120 098

1) Vgl. St. u. E. 1914, 3. Dez., S. 1S01; 1915, 22. Juli, 
S. 763. — Fiir das Jah r 1914 fclilt uns die spanische 
Statistik, da hier die Quello, der wir die folgondon An
gaben fiir 1915. und 1916 entnommen haben, vorsagt. 
Wir hoffen, dio Ziffern spater nachtragen zu konnen.

2) Revista Minera, Metallurgica y do Ingcnieria
1916, 24. Sept., S. 451/2; 1917, 8. Aug., S. 397/8. '

3) Verkaufspreis.

W irtschaftliche Rundschau.
Stahlwerks-Verband, Aktiengesellschaft zu Dusseldorf.

—  Der Bericht des Yorstandcs iiber das Geschaftsjahr 
1916/17 lautet wie folgt:

Das dritto Jah r des Weltkrieges fand m it den gc- 
steigerten Anstrengungen der Feinde, Deutsehland poli- 
tisch und wirtschaftlich zu vcrnichten oder es mindestens 
in  den Zustand nationaler und gewerblicher Bcdoutungs- 
losigkeit zuriickzuwerfen, die doutscho Eisenindustrie 
bereit und entschlossen, der Heeresverwaltung die zu 
Abwehr und Angriff geforderten Kampfmittel unter 
Aufbietung aller verfiigbaren Kriifte zu beschaffcn. So 
betrachteto auch der Stahlwerks-Vcrband es ais seine 
ersto Pflicht, die unmittelbaren Anforderungen der 
militarisohen Stellen selbst wio den Bedarf dor fiir Kriogs- 
zweoke arbeitenden Privatbetriobo zu befriedigen. Die 
Stahlwerko waren bis zur Grenzo ihrer Łeistungsfiihig- 
keit angespannt, wurden aber leider yielfach dureh den 
Mangel an geeigneten Arbeitskriiften, dureh Verkclirs- 
storungen und dio daraus folgenden Schwierigkeiten in 
der Boschaffung dor Rohstoffe in ihrer yollcn Entfaltung 
behindort. Der Priyatbedarf muBte unter solchen Um- 
standen zuriicktreten; ebenso war es unmoglich, den 
Wiinschen des neutralen Auslandes in uncingeschranktem 
Umfange nachzukoinmeu.

Zur Rcgelung des Absatzes und der Preise fiir Stab
eisen einschlicBlich Uniyersaleisen und Bandeisen naeh 
dem Zollauslando hat der Stahlwerks-Yerband auch den 
Verkauf fiir den Stabeisen-Ausfuhr-Verband in gesonderter 
Abteilung iibernommon. Fem er wurde der Deutscho

Stahlbund im Oktober 1916 angogliedert, welcher in 
engster steter Fiihlung mit den zustiindigen militiirischen 
Stellen yornehmlich eino yermittelnde Tiitigkcit ausiibt 
zwischen den Werken und den Yerbrauchern, mit dem 
Zwecke, dio Befriedigung solchen dringeoden Bedarfos,. 
der im Wego des freion Verkehrs nicht hat uutergobraeht 
werden konnen, sicherzustellen.

Der Gcsamtabsatz an Hatbzeug, Oberbaumatorial 
und Formcisen bliob im Geschaftsjahr 1916/17 gegenuber 
dem Vorjahr besonders auf Kosten des Auslandyorsandes 
zuriick. Rund 94 % gingen nacli dem Inlando gegenuber 
87 %  im Vorjahre. Die Preise erfuhren im Hinbliek auf 
die bedeutend gestiegenen Selbstkosten der Werke ent- 
sprechendo Erliohungen.

Ueber dio einzeinen Erzeugnisse ist zu bemerken:
H a lb zeu g . Die Nachfrage der inlandischen Ver- 

braucher, besonders der Kriegsrohstoffe herstellenden 
Betriebe, war fortgesetzt auBerordentlich stark  und stieg 
schlieBlicli derart, daB es oft sogar schwierig war, den 
dringendston Bedarf zu befriedigen. — Versand und Ab- 
schluBtatickeit naeh dem Auslande wurden deshalb fast 
ganz eingestellt.

E is e n b a h n o b e rb a u -B e d a r f . Der Bedarf an 
schweren Oborbaustoffen war in der Berichtszeit sehr 
umfangreich und diente fast ausschlieBlich den Bediirf- 
nissen der Staatsbahnen und der Heeresverwaltung. In  
Rillenscliicnen beschrankto sich der Abruf auf gerinee 
Mengen. Dagegen war der Auftragseingang an Gruben- 
und Feldbahnsehienen dureh die Bestellungen der Zechen,
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besonders aber infolgo stcigondcn Bedarfs der Heeres- 
Terwaltung sehr lobhaft. Andoro ais Heereslieferungen 
muBten deshalb zuriickgestollt werden. — Die Geschafts- 
tiitigkeit nacli dom neutralen Auslande ruhte nahezu 
wiilircnd der ganzen Berichtszeit zugunsten der inlandi- 
schon Versorgung.

F o rm o isen . In  Formoisen horrsohto das ganze Jah r 
hindurch starkę und dringendo Nachfrage fiir mittelbare 
und unmittelbare Heereszwocko. Da dio Waggon- uud 
Bruckenbauanstaltcn obenfalls m it groCen Auftrags- 
mcngen an den Markt kamen, konnte dor Verband den 
in stoigender Richtung sioh bewogcndon Anforderungen 
kaum nocli nachkommen. Fiir sonstigen Bedarf standen 
nur geringo Mengen zur Verfugung; ein Vorbrauoh yon 
Formoisen fur privato Bauzwocko war daher namentlich 
gegen Ende dor Berichtszeit so gut wio ausgescliiossen. — 
Aus dem neutralen Auslande lag fortgosotzt dringendo 
Naohfrago vor, der jedoch mit Rueksicht auf den starkcn 
inliindischen Bedarf nur teilweise entsproohen werden 
konnte.

*  *  *

D io am  6. D ezem bor 1917 in  D u sse ld o rf  ab - 
g o h a lto n o  M ig lio d e ry e rsa m n ilu n g  b esch loB , d ie  
C re ltu n g sd au o r des V erb an d ea  in  se in e r  je tz ig o n  
V e rfa ssu n g  iib e r don 30. J u n i  1918 h in a u s  b is  zum  
31. D ezom bor 1918 zu  y e rla n g o rn .

Bundesratsverordnung Uber den Betrieb der Anlagen 
der GroBeisenindustrie. — Naeh einer Bekanntmachung 
des Stellyortretors des Reicliskanzlers vom 1. Dezember 
19171) hat der Bundesrat bestimint, daB dio (sogenannto 
neue) Bundesratsverordnung vom 4. Mai 1914*) erst am 
1. Dezember 1918 in K raft treten soli; der Beginn ihrer 
Geltungsdauer ist damit wiederum um ein Jah r hinaus- 
gesehobon worden8). i

Zur Lage der EisengieBereien. — Naoh dom „Reiehs- 
A rbeitsblatt"1) waren dio EisengieBereien W estdou tseh - 
la n d s  im O k to b o r 1917 ebenso gut wio im Vormonato 
und in dor gleichen Zeit des Vorjahres beschaftigt. Die 
Tiitiglccit wies zum Teil noeh oino Vorbesscrung gegen- 
iibor dom Oktobor 1916 auf. Es wird wiederum Uebor- 
stundonarbeit gemeldet. Audi in N o rd w o s td e u tsc h -  
la n d  war der Gescliiiftsgang toils unvorandert, teils im 
Vergleioh zum Vorjahre otwas gestoigort. Aus M itte l-  
d o u ts o h la n d  wird yereinzolt oino Bessorung aueh 
.gegeniiber dom Vormonato festgestellt. Audi hier war 
Ueberstundenarboit erforderlich. Fiir S clilo sion  bliob 
■die Lago dieselbe wie im Vormonato. Im Vorgleich zum 
Vorjahre war yersehiedentlicli besser zu tun. Die Eisen- 
gieflereion S u d d e u ts c b la n d s  waren naeh wie vor gut 
beschiiftigt.

Aus RuBlands Eisenindustrie5). — Durch die Vor- 
.schlechterung in der Kohlenforderung RuBlands stehon 
dor siidrussisehon Hiittenindustrio soit Noyomber d. J. 
nur nooh rd. 98 000 t  Kobie, 98 000 t Koks und 33 000 t 
Anthrazit gogenuber den bishor gelioferton 123 000 t  Kohlo 
und 164 000 t  Koks zur Verfiigung. Diose Verminderung 
der Brennstoffmongen hat natiirlich aueh eine ent-

!) Reichs-Gesetzblatt 1917, Nr. 211, S. 1090.
2) Vgl. St. u. E. 1914, 21. Mai, S. 861 uff.
’ ) Vgl. St. u. E. 1916, 21. Dez., S. 1241.
4) 1917. 23. Nov„ S. 835.
6) Naeh der „Torg. Prom. Gazeta" 1917, 9. Nov.

spreohende Einschrankung der Eisonerzougung usw. im 
Gefolgo, so daB seit Novcmber auf nieht mehr ais rd.
41 000 t  Roheisen und 98 000 bis 102 000 t  Walzeison 
monatlich gereelmot worden d a rf; das bedeutet gegen den 
Zoitabschnitt Oktober bis Dozember 1916 einen Ausfall 
von rr!. 175 000 t. —- Dio Ziffern erscheinen gegoniibor 
den Ergobnissen dor Friedenszeit so auBerordentlich 
niedrig, daB sie, sofern sie aueh nur einigormaBen stim- 
men, auf trostlo3e Zust indo in der siidrussisehen Eisen- 
industrio sehlieBen lassen.

Eisenwerk Nurnberg, A.-G., vorm. J. Tafel & Co., 
Niirnberg. — Nacli dem Berichto des Vorstandes bestand 
wahrend des ganzen Geschiiftsjahres 1916/17 rege Nach- 
frago nacli den Erzeugnissen des Walzwerkes und dor 
Kloineisenzeug-Werkstiitte, die zum groBteu Toil fiir 
unmittelbare Kriegszwecko Vorwendung fanden. Leider 
konnto dieser Nachfrage nur in dom MaBe der zur y e r
fiigung stehenden Arbeitskrafto goniigt werden. Dio 
Erlosproiso der moiston Erzeugnisse bosserton sioh im 
Laufo des Jabres, wahrend dio Selbstkosten unter dom 
EinfluB dor auBorgewohnlichcn Proisstoigorung allor 
Betriebsstoffe und der crliohten Arbeitslohne eino ganz 
betrachtliche Vermehrung crfuhrcn. Dio Gewinnrechnung 
zeigt bei 81 294,30 Jl Vortrag und 515 362,23 Jl Be- 
triebsiiberschuB auf der einen, sowio 255 350 Jl Ab- 
schreibungon auf der andern Seite einen Reinerlos von 
341 306,53 Jl, der wie folgt vqrwondet werden soli: 
75 000 Jl fiir sozialo und sonstige Wohlfahrtszwocko, 
50 000 Jl Sonderriicklage, 150 000 Jl (15% ) Gowinn- 
austeil uud 66 306,53 M Vortrag auf uoue Rechnung.

Klein, Schanzlin & Becker, Aktlengeseilschalt, F ran- 
kenthal-Pfalz1). — Naeh dom Berichto des Vorstandos 
war das Unternehmen im Geschiiftsjahro 1916/17 wiederum 
durch Heereslieferungen in Anspruch genommen, woboi cs 
ihm nur mit Miihe gelang, dor yermohrten Schwierigkeiten 
dor Botriobsfiihrung H err zu werden. Dor Fabrikations- 
iiberschuB naeh Abzug der Unkosten betragt 1628 759,44.ft, 
dor Gewinnvortrag 200 776,03 Jl, wahrend 776 229,20 Jl 
abgcschrioben wurden, so daB cin Roinerlos von 
1 053 306,27 Jl verbleibt, der folgonderrnaBen yerwendot 
werden soli: Gewinnbeteiligung 220 420,50 Jl, Ueber-
weisung an die Kommerzienrat-Johann-Klein-Stiftung 
120 000 Jl, (15% ) Gewinnausteil 450 000 .(£, Vortrag auf 
neue Rechnung 262 885,77 Jl.

J. Pohlig, Aktiengesellschaft in Coln. — Der Jahres- 
bericht des Vorstandes fiir 1916/17 bringt zumAusdruek, 
daB dio Gesellschaft im dritten ICriogsjalire mit Auftragen 
roichlich ycrsehen war und ihro Worksanlagon voli bo- 
sohiiftigon konnto. Dio Erlosreclinung sehlieBt bei 
1 629 572,72 Jl BetriebsiiberschuB und 932 448,05 Jl 
Abschrcibungon mit einem Gewinn von 697 124,67 Jl, fiir 
den folgende Verwendung yorgesohlagen wird: 233966,78 .K 
fiir dio Sonderriicklage (oinschl. Kriegssteuerriicklage), 
125 000 Jl fiir den Kriegsunterstiitzungsbestand, 100000 Jl 
fiir oino Riicklage zugunsten kriegsbeschiidigter Beamten 
und Arbeiter, 38157,89 Jl zu Gewinnanteilon und 
200 000 Jl (8 %) zur Vcrteilung ais Gewinn an dio 
Aktienbesitzer.

i) Friiher untor der Firma: Maschinen- uud Armatur- 
fabrik yormals Klein, Schanzlin & Becker.

Bflcherschau.
=  W e r n e r  v  o n S i e m e n s .  =  

W e r n e r  S i e m e n s .  Ein kurzgefaCtes Lebens- 
bild nebst einer A uswahl seiner B riefe . Aus 
AnlaC der 100 . W łederkehr seines Geburts- 
tages hrsg. von C o n r a d  M a t s c h o C. Bd. 1 /2 . 
B erlin : Julius Springer 1 9 1 6 . 8°. In Halb- 
pergament. geb. 20  M.

Bd. 1. (Mit 3 Bildn. u. der Nachbildg. e. 
Briefes.) (X I, S. 1 /3 1 4 .)

Bd. 2 . (Mit 3 Bildn.) (2 BI. u. S. 3 1 5 /9 7 7 .)  

F 11 r s t , A r t u r :  W erner v o n  S i e m e n s ,  der 
Begriinder der modernen E lektrotochnik. Mit 
13 Abb (auf B eil.) S tuttgart u. B er lin : D eutsche  
Y erlagsanstalt 1 9 1 6 . (1 8 8 S .)  8°. 3 A ,  geb. 4 J l .
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D i l i l m a n n ,  C., B aurat: W erner S i e m e n s .  
Seine Person und sein W erk. 1816  — 19 1 6 . 
Festrede, gehalten im Y erw altungsgebaude der 
Siem ens-W erke zur hundertsten W iederkelir  
des G eburtstages von W erner Siemens. (13 . D e
zember 1 9 1 6 .) (Mit 1 B ildn.) B erlin : Julius 
Springer [1 9 1 6 ]. (39  S.) 8 “. 1 J i .  

N e u r e i t e r ,  F e r d i n a n d :  W erner v o n  S i e -  
m e n s .  Gedenkrede in der Festversam m lung  
des E lektrotechnischen V ereines in W ien  am 
13. Dezember 1 9 1 6 . (Mit 1 Bildn.) W ien :  
V erlag des Elektroteclm ischen Vereines 1916 . 
(45 S.) 8 “.

A us: E lektrotechnik  und Maschinenbau. 
W e r n e r  S i e m e n s .  Sonder-Nummer der Z eit

schrift „D ie N aturw issenschaften“ . Jg . 4 , 
1 9 1 6 , II. 5 0 . Dem Andenken an W erner S ie
mens zur Jahrluindertfeier seines G eburtstages. 
(Mit 1 Textabb. u. 1 B ildnis-Beil.) (B erlin: 
Julius Springer 1 9 1 6 .) (S. 7 5 9 /8 2 7 .)  4°

Die yorliegenden Werke bringen eine Fiille wert- 
yoller Erinnerungen an den groflen Forscher Werner 
Siemens, der, ausgestattet mit einer iiborwiiltigendcn und 
yielseitigen Geisteskraft, einer tatkraftigen Unterneh- 
mungslust und einem hocliedlen Gemeinsinn, sioh mit 
seinen bahnbreehenden Erfindungen ais Vater der Elek
trotechnik den unverganglichen Ruhm der Nachwclt 
erworben und gesiohert hat. In  richtiger Anerkennung 
des Kulturbesitzes, den uns Siemens hinterlassen hat, 
haben die Verfasser an der Hand der von Siemens selbst- 
geschriebenen „Lebenserinnerungen“, seiner wissenschaft- 
lichen und technischen Aufzeichnungen sowie seiner Briefe 
sein Leben und Wirken und seino Verdienste um die Ent- 
wickluni der Wissenschaft und Technik teils in ausfiihr- 
licher, teils in der knappen Form yon packenden Reden 
yoll und ganz zu wiirdigen verstanden. Wahrend das 
Hauptyerdienst yon M atschoB  darin besteht, uns eino 
klare und wertyolle Ergiinzung der ,.Lebenserinnerungen“ 
durch eine reiehe Auswahl der Briefo yon Siemens ge
geben zu haben1), die uns in trefflieher und lebendigerEorm 
einen tiefen Einbliek in die Arbeits- und Lebensweise 
des genialen Mcisters ermoglieht, gibt F u r s t  ein gutes. 
gemeinyerstandliches Lebensbild, um auoh den weiteren 
Kreisen des deutschen Volkes dio starkę Personlichkeit 
des Mannes niiherzubringen. In  iihnlicher Form legen dio 
Reden von D ih lm a n n  und N e u re i te r  sowio dio in der 
Zeitschrift „ N a tu rw is so n so h a f te n "  dem Andenken 
yon Siemens gewidmeten und zusammengestellten Ar
beiten wohlbekannter Faohleuto Zougnis dayon ab , 
daB die innige Durchdringung wissenschaftliober Erkennt- 
nis und praktischo GęstaItungsgabo dio Grundlage bil- 
deten fiir alle die groBen Erfolge der ureigensten Wesens- 
art deutscher Arbeit. MSge der Geist yon Werner Siemens 
fortleben fiir alle Zeiten und Beine Tatkraft den deutschen 
Techniker zu neuer, reger Arbe.t anspornen!

Die SchHftUilung.
B e it r a g e  zur Geschichte der Technik und Industrie. 

Jahrbuch des Vereines deutscher Ingenieure. 
Hrsg. von C on rad  M a tsch o B . Berlin: Julius 
Springer. 4 °.

Bd. 7. Mit 70 Textfig. u. 2 Bildn. (sowie e. Ge
samt inhaltsverz. zu Bd. 1— 7). 1917. (2 BI.,
192 S.) 6 J t ,  geb. 8 Ji .

Es ist auBerordentlich anerkennenswert, daB der 
Herausgcber trotz der Erschwerungen, die der Krieg ihm

auferlegt, das Erscheinen eines neuen Bandcs seines tech- 
nisch-gcschichthchen Werkes m it nur geringer Verspatung
— der Band liegt seit Marz d. J. yor, nachdem er ur- 
spriinglich fiir Dezember 1916 in Aussickt genommen 
war — ermoglieht hat.

An erster Stelle sehildert der Herausgeber, Prof. 
C on rad  M atschoB  die „Geschichtliclie Entwicklung 
der Berliner Elcktrizitiits - Werko yon ihrer Bcgriindung 
bis zur Uebemahme durch die S tadt“ . Am 1. Oktober 
1915 sind die B. E. W. in den Bcsitz und die Verwaltung 
der Reiehshauptstadt ubergegangen. Ihre Entwicklung 
hat damit einen gewissen AbschluB erreicht, der es ge- 
rechtfertigt erscheinen litBt, daB der Geschichtsschreiber 
sich schon jetzt mit ihnen beschiiftigt. Zudem beruht 
die Arbeit, die durch den Begrunder der B. E. W., Ge
heimrat Dr. Emil Rathenau, angeregt worden ist, zum 
groBen Teil auf personlichen Mitteilungen des Genannten 
sowie seines ersten Mitarbeiters, des jetzigen Reichsrates- 
Dr. Oscar von Miller in Miinchcn, und erhii.lt dadurch den 
Charakter qucllcnmaBiger Darstellung im besten Sinne 
des Wortcs. — In der zweiten Abhandlung geben
h. e. Dr. phil. h. o. A. y. R ie p p c l und L. F re y -
ta g  durch „Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der tech
nischen Mechanik" einen Riickblick auf den Werdegang 
eines Teiles der technischen Mechanik, der durch die 
Namen einiger besonders heryorragender Forderer dieses 
Wissenszweiges, wie Galilei, Euler, Navicr, Clapeyron, 
Castigliano, Culmann und Mohr, gekennzcichnet wird. 
Diese Miinner sind cs denn auch, die hier zum 80. Geburt3- 
tage (8. Okt. 1915) des zuletztgenannten Altmeisters der 
technischen Mechanik, Dr. Otto Mohr, in kurzeń Dar- 
legungen gcwurdigt werden1). — Mit einem Gcgenstandc, 
der auf unsere Leser eine erhohte AnziehungBkraft aus- 
zuiiben gecignct ist, bcschiiftigt sich Prof. Dr. K a r l  
K e lle r  in dem dritten Beitrago „Dic Spurweito der 
Eisenbahnen und der Kam pf um dieSpurweite". Wcnnglcich 
es sich dabei in erster Linie um eine eisenbahn-tcchnischo 
Frage handelt, so ist doch die Rolle, die der ungeheure 
Schienenstrang des heutigen Bahnnetzes fiir die Eisen- 
huttentechnik spielt, so bedeutend, daB es sich auch fiir 
den Eisenhuttenmann empfichlt, die Kellerschen Ausfiih- 
rungen zu lcscn. — Aehnlichcs gilt fiir den yierten Abschniti 
des Bandcs, der „Dio gcschichtlicho Entwicklung der 
DampfkcsselaufBieht in PreuBen" behandelt und yon 
®i)3l.-3"0- Dr- jur. B. H ill ig e r  yerfaBt worden ist. Dannch 
beginnt jeno Geschichte m it einem Erlasse des PreuBIschen 
Ministeriums des Innern vom Jahre 182S, der die Dureb- 
fiihrung bestimmter VorsichtsmaBregeln bei Anlago und 
Betrieb yon Dampf maschinen der Polizeibehordo iiber- 
trug. „Bemerkenswert ist hierbei,“ — so sagt der Ver- 
fasser und deutet dam it schon an, wie wenig dio Ministerial- 
yerfiigung das Wcsen der Sache traf — „daB nur der 
Betrieb von Dampfmaschinen ais gefahrlich angesehen 
wurde, wobei dio eigentlicho Quclle der Gefahr, der 
Dampfkcssel, ais ein weniger bedeutender Bestandtcil 
der Maschine galt und gar nicht besonders erwiihnt wurde.“ 
—■ Der funfte Absehnitt bringt, aus der Fedor yon Sr..*3<l9- 
H ugo F u c h s , einen „Beitrag zur Geschichte der Eisen- 
briicken in Ungarn“. Wenn der Verfasser selbst bemerkt, 
daB seine Mitteilung eine kleine Liicke in der von Prof. 
(U. Oh.) Mehrleus yerottenUictjtfcn auslubrliclien Ge
schichte der Eisenbruckcn zu geben bezwecke, so ist 
damit schon der Inhalt zutreffend gekennzcichnet. Auoh 
auf diesen „Beitrag“ móchten wir, obwohl er nur drei 
Seiten umfaBt, unsere Leser eigens hinweisen. — In 
einen yerhaltnismaBig wenig bekannten Absehnitt der 
Gesohiohte unserer Eisenindustrie fiihrt uns der niichst- 
folgende Verfasscr, Oberingenieur F ra n z  H e n d r ic h s , 
indem er in „Daniel Peres" das „Lebensbild eines Vor- 
kampfers der Solinger MeBmacheitechnik", d. i. der 
Technik der Messermachcr, zcichnet. Daniel Peres hak 
das Vcrdienst, das Mittel entdeckt zu haben, „womit“
— nach seinen eigencn Worten — „dem Stahl auf ein®

1 ,ln  St. u. E. 1916, 14. Dez. und 28. Dez. bereits 
unter gebuhrender Anerkennung behandelt. *) Vgl. St. u. E. 1917, 18. Jan., S. 71.
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reschwindc Weise die sogenannte >schwarze englische 
Politur i gegeben ■werden karn" , und so einen Voisprung 
auszuglcichcn, den dic ShefficlderMcsserBcbleifcr yoi ihren 
Solirger Wcttbcwerbern erlangt hatten. Die Solinger In 
dustrie vcrdai k t Peres auBerdem die Einfiibrung zweier 
neuerlr.dustriczweigr, namlich der Hcistellung von Rasier- 
mrssern ur.d der von besseren Tascbenmesscrn. — Ais 
siober.ten „Beitrag" steuert der schon genannte Prof. 
Dr. K a r l  K e lle r  eine Lcber.sbcschreibung i'on „Kikolaus 
Riggenbach", dem Erbauer der Zahnradbahn auf den 
Bigi, bei und feiert damit dic lOOstc Wiederkehr yon 
Riggenbachs Geburtstag (17. Mai 1817). — Ein ganz 
anderts Gcbiet bitreten  wir unter der Leitung yon Prof. 
2 l . .J rg .  F r ie d r ic h  H iiuB er in der acbten Abhandlung 
des Bar.des, dic ur.ter dtm  Titel „Keltcrn cirst und jetzt" 
ur.s „Aus der Technik des Wcir.cs“ zu berichten weiB, 
gewiB reebt zur Freudc derer, die, obwohl sie des frohlichen 
Bacclius kostliche golder.cn Gaben zu schatzcn wissen, 
sie bisher ger.osscn haben, ohne naher eir.zudringen in 
die mannigfachen Arbeiten, die den cdlen Beber.saft erst 
zu eir.cm „Trai k der Labc“ machen. — Mit der neunten 
Abhar.dlung „Zur Geschichte der Dynamomascbinc. Die 
Er.twicklung des Dyramobaues bei der Firma Siemens 
k  Halske (1866 bis 1878)“ liefcrt Prof. Dr. A dolf T ho- 
m iilcn  cinen Beitrag zum Wcrdcgang der Eliktiotcchnik; 
er belcuchtct die Erfirdung der Dynamomascbinc und 
legt dar, was die Eliktrotechnik ihr zu verdar.kcn 
hat. Die Abhar.dlung wird ais nachtiaclichc Frstgabe 
zum 10U. Gebuitstag Wemers yon Siemens sichcrlich 
gern cr.tgegcngcr.ommcn werden. — Eine ganze Beiho 
yon techr.isclien Fragen behandelt dann zum Schlutse 
noch £r..3iig, H ugo  T h e o d o r H o rw itz  unter der 
U( bcrschrilt „Beitriigc zur auBereuropaischcn und vor- 
gcschichtlichcn Technik". E r zieht die Grcnzc, die man 
bisher gewohnlich der tcchnisch-geschichtlichen For- 
schung gesteckt bat, wesentlieh weiter und gewinnt 
damit mar.cherlci neuo Gesichtspunktc fiir seine Bc- 
trachtungen iiber die Ausgcstaltung der menscblichen 
Weikzeuge und Arbeitsverfahren. — Dio letzten drei 
Seiten des Bandcs enthalten cin G esam t - ln h a l ts -  
y c rz c ic h n is  zu den siimtlichen bisher erschicnenen 
sieben Banden der „Bcitrage zur Geschichte der T( chnik“.

Mogę die rciche Fiille dessen, was der yorliegende 
Band bietet, diesem yiele Leser zufiihren; es lohr.t sich, 
seinen Inhalt kennen zu lernen. Die Schrijtkiiung.

G e s e t z  iiber die B esteuerung des Personen- und 
G uterverkelirs vom  8. April 1917  nebst A us- 
fuhrungsbestimmungen des B undesrats vom  
5. Ju li 1 9 1 7 . N ach amtlichen M aterialien und 
E rlassen der M inisterien fur den pi aktisehen Ge- 
braucli erl. und m it ausfiihrlichem Sachregister  
yersehen von D r. jur. R o d  e r ,  B erlin : Indu- 
strieverlag, Spaeth & Linde, 1 9 1 7 . (1 4 4  S.) 
8 °  (1 6 ° ) . Geb. 3 M.

Der Kommcntar bringt zucrst eine Einfiihrung in 
das Gesetz, dic sich in der Hauptsache an dic amtliche 
Begriir.dung zum Gesctzentwurf anlchnt, weiter den 
W ortlaut des Gesetzes m it erkliircr.dcn Bemcrkungcn, 
dic sich wieder yorwiegend auf die amtliche Einzelbegriin- 
dung stiitzen. Das Gesetz ist fiir den Teil, der sich 
auf den offcntlichen Eiscnbahngiiteryerkchr bczieht, am 
1. August in K ralt getreten, fiir den nichtoffcr.tlichen und 
den WasserstraBenyerkehr sird  dic einschliigigen Vor- 
schriftcn am 1. Oktober in Gcltung gesetzt worelen. Ein 
Teil der Ausfiihrungsbestimmungen ist in dcm Kommcntar 
bereits cr.thaltcn. E r ist aber heute schon unyollstiir.elig, 
da dic abschlit Ber.dcn Ausfiihrungsbestimmimgen fiir 
den offcntlichen Eiscr.bahngiitcrycrkehr, den nioktoffent- 
lichcn Giitt rvcrkehr ur.d den WasserstraBenyeikikr erst 
nach Herausgabe des Buchcs erlassen und ycroffei.tlicht 
worden sind. Um seinen Zweck, wie das Vorwort ihn 
bezeiehnet, nambch cin brauehbares Hilfsmittel fiir

diejenigen Kreiso zu sein, dio von der Steuer betroffen 
werden, die Verwaltungsbchorden zu unterstiitzen und 
bei yorkommenden Rcohtsstreitigkeiten ais Hilfsmittel 
zu dienen, crfiillcn zu konnen, liiitte es besser den ErlaB 
der Yollstandigen Ausfiihrungsbestimmungen wenigstens 
fiir don Giitcryerkehr abgewartet. Das Buch cntkiilt 
uberdies einige Irrtiimer. Auf Seite 43 heiBt es in den
Eilautcrungen unter „Allgemeincs" in Zeile 4 und 5:
„Ausgcsohlossen yon der Besteuerung ist der Verkehr 
yon Personen auf Seilbabnen“. ■ Hier sind hinter dcm 
Worte Personen ehe Worte „und Giitcrn“ ausgelassen 
worden; der Entwurf des Gesetzes sah zwar elie Stcuer- 
pflicht des Personen- und Giiteryerkehrs auf Seilbahnen 
yor, der Reichstag hat aber bei des — nicht nur elio 
Besteuerung des Personenyerkehrs — abgelehnt. Ferner 
wird auf Seite 55 in der Erliiuterung zum § 3 in 
Zeile 18 die Liingc der befreiten nichtoffentlichen Balrn- 
anlagen m it 3 km angegeben. Auoh das ist eine Angabe, 
die dcm G esctzentw urf entnommen ist. Das end- 
giiltige Gesetz hat jene Lange auf 6 km erhóht. Dio
glciche irrtumliehe Angabe befir.det sich in Zeile 21 und
in der letzten Zeile derselbcn Seite.

Das Buch bictet eine immerhin brauchbare Zusammen- 
stcllung der nur zerstrcut aufzufirdcnden amtliohcn Ma
terialien. Will der Vcrfasser nicht mehr geben ais ełics, 
so hat er frcilich, abgcschcn yon den erwiihnten Unvoll- 
stiindigkeiten, diesen Zwcck crfiillt. L.

Ferner sii d der Echriftleitui g zugegargen:

J i ip tn e r  y. Jon B to rff, H., k. k. H ofrat und o. o. Pro- 
fessor an der K. K. Tccbn. Hochschulc in Wicn: Das 
E ise n h iit te n w c se n . Eine Ucbersicht seiner Ent- 
wicklung sowie seiner kulturellcn und wirtschaftlichen 
Bedeutung. Mit 127 Abb. 2. Aufl., yerm. durch das 
Kapitel: Der Wcltkrieg und das Eisenhiittenwcsen. 
Leipzig: Akademische Veilagsgesellschaft m. b. H. 
1917. (X II, 240 S.) 8°. 7,50 M, gcb. 9 M.

jjj Ueber das Buch haben wir uns bei scinem 
ersten Erscheinen im Jahre 1912 an dieser Stelle1) 
schon geauflert. Die yorliegende neue Auflage ist, wie das 
auch de~r Titclzusatz besagt, durch einen Abschnitt „Der 
Wcltkrieg und das Eisenhiittenwcsen" nicht unerheb- 
lich ycrmchrt worden. Der Vcrfasser bcspricht darin 
an Hand umfaBsendcr Zahlcntafeln und cinigcr Schau- 
bildcr die Entwicklung der Eiscncrzforderung, der Roh- 
eisen- und Stahlerzeugung, sowie des EiscnauBcn- 
handcls usw. sowohl der kriegfuhrendcn ais auch der 
ncutralcn Staaten und zieht daiaus ScbluBfolgerungen 
auf die wirtschaftliche Lage dieser Staaten, wic sie sich 
unter der Einwirkung d is Krieges gestaltet hat. Was 
er auf diese Weise bietet, darf gerade jetzt ais recht will- 
kommen bezeiehnet werden, zumal da die Zahlen so
weit wie moglich den Stand der Dingo bei Abfassung 
des Nachtrages yeranscbaulichen. Um so mehr er- 
schcint aber die Fiage bcrcchtigt, warum nicht auch 
im Hauptteilc des Buchcs die statistischen Zahlen- 
reihcn iiir die neuere Zeit erganzt worden sind, obwohl 
das zweifellos an manchen Stellen unschwer durch- 
fiihibar gcwesen wiire (ygl. dic S. 157 ff.). Fiir eine 
epatcrc Keuauflage der Schrift diirfte jedenfalls eine 
solche Ergiinzung nicht liinger zu umgchcn sein. Hł

=  K a ta lo g o  u n d  F irm c n s o h r if te n . =  
G u tm a n n , A lfred , Actiengescllsohaft fiir Maschincnbau* 

Otter.scn bei Hamburg: [H a u p tk a ta lo g .]  (Mit zahlr. 
Fig.) (Hamburg [1917]: Hartung & Co.) (200 S.) 4°.

Abt. 1: Kupolofen-Anlagen. — Abt. 2: Aulbcrei- 
tung u. Transpoit yon Sai.d, Lchm, Masse und der- 
gleichen. — Abt. 3: Formmaschincn. — Abt. 4: GieBerei- 
Hilfsmapchinen.

S o liu tte -T a sc h e n b u o h . Hrsg. yon A lfred  H. Sch ii t te. 
(Mit zahlr. Abb.) (Koln - Deutz u. Berlin KW 87l 
Alfred II. Schiitte 1917.) (216 S.) 8°.

J) Ygl. St. u. E. 1912, 25. Juli, S. 1251.
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Yereins -Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhlittenleute.

FUr die yereinsbucherei sind eingegangen:
(Die Elnsender von Oeschenkon alnd m it einem * bezelohnet.)

M cddelando , frSn Kungl. Tckn. Hogskolans Material- 
provningsanstalt*. (Stookhohn.) 4 U.

Nr. 57. R cdog ijrc lso  for Kungl. Tekniska
• Hogskolans Materialprovningsanstalts verksamhet under 

i r  1916, av J. O. R oos a£ H je lm s iite r . (Utdrag ur 
Jernkontorcts Annaler 1917.) (Stookholiu 1917: P. A. 
Norstedt & Soncr.) (4 S.)

Nr. 58. G regor, Jo h n : M etodo r for uppmiitning 
af do af vaxelfiilt fororsakade offcktforlustorna i jiirn.- 
(Med-6 fig.) (Siirtryok ur Teknisk Tidskrift: Elektro- 
toknik. 1917, H. 3.) Stookholra 1917: Centraltryokc- 
riet. (4 S.)

M itte ilu n g e n  aus dor Chemisoh-Tcohnisoheu Versuehs- 
anstalt* von Dr. Hermann Passow in Blankencso. 
Berlin: Tonindustrie-Zeitung. 8°.

H. 1. P assow , Dr. H e rm a n n , und M. Sohon- 
b c rg : E in fluB  yerdiinnter Sulfatlosungcn auf dio 
Raumbcstandigkeit ycrsohiedener Zementartcn. (Mit
5 Abb.) 1917. (24 S.)

M o lla t, Dr. jur. G eorg : E in f iih ru n g  in das Kriegs- 
steuergesetz vom 21. Juni 1916. Eińo gemcinvor- 
stiindlioho Darstellung seiner wiohtigsten Bestimmungen. 
Siegen 1917: C. Buchholz. (2 BI., 42 S.) 8°.

(Vor6ffentliohung der Handelskammer* zu Siegon.)
P fa n n * , Dr. E .: Uober don :nnoron G o fu g o au fb au  dor 

meteorischen Nickeleisen. (Mit 2 Fig. u. 4 Ta£.) Borlin: 
Gebr. Borntragor 1917. (S. 65/81.) 8°.

Aus: Internitionale Zoltsoiirift fiir Motallographie. 
Bd. 9, 1917, H. 2.

U n te rs u c h u n g e n , Kriegswirtschaftliche, aus dem In- 
stitut* fiir Seoverkehr und Weltwirtaehaft an der Uni- 
versitiit ICiol. Hrsg. von Professor Dr. B e rn h a rd  
J la rm s . Jena: Gustav Fischer. 8°.

H. 14. N a h ru n g sm itto l-  und Rohstoff b ed a rf , 
Der, Englands. Bericht der Dominions Royal Commia- 
sion. Dom Parlament vorge!egt im Novembor 1915. 
Ersobienen Londo.1 1915. Boarb. und erg. yon D r.IIc r -  
m an n  C u rth . 1917. (VIII, 142 S.)

'V e rw a ltu n g sb c r io h t [der] Nordostlioho[n] Eisen- und 
Stahl-Berufsgonossensohaft* fiir das Jah r 1916. (Alit
3 Abb.) Borlin 1917: Julius Sittonfeld. (48 S.) 4°.

Y e rw a ltu n g s b e r io h t der Nordwestlichen Eiaon- u. 
Stahl-Bcrufsgenosscnsohaft* zu Hannover fiir das Jahr
1916. Hannovcr (1917): Gohmannsohe Buohdruokcrei. 
(16 S.) 4°.

=  D is s e r ta tio n o n . =

D o io h m an n , A lb e r t :  Dio B in n en -W a sse rs traB o n
; Belgiens. Eino Studie. Mit 45 Abb. u. 11 Taf. in bes. 

Heft. Briissel 1917: Druokorei des General-Gouvernc- 
ments. (Tcxt 120 S.) 8°. — (Atlas 12 BI.) 4°.

Aachen (Tcchn. Hochschule*), ®r.»3ng.-Diss.
L a u d io n , K a rl: Eine nouo M othode zur angeniihertcn 

Bestimmung dor von oinom Abnehmor in Anspruch 
genommonen Workskilowatt und darauf aufgobauto 
Tarifo. (Alit 15 Fig.) Borlin 1917: Julius Springer. 
(58 S.) 8".

Broslau (Teehn. Hochschule*), 'St.-^ng.-Dis.s.

Aendarungen in der Mitguederlijte.

Amberg, 3)r.«3ng." Richard, Betriebsdirektor dor Gclsonk. 
GuBstahl- u. Eisenw., Abt. Stahlw. Kriegor, Diissel- 
dorf-Oborkassel.

JBallin, Gustav, Ingenieur d. Fa. R. Wolf, A.-G., Magde
burg, Koniggratzer Str. 18.

JBengtsson, A n'onF ., Ingenieur dor Rhein. Stalilw., Hilden, 
Apfol-Str. 5.

liicrlioff, Otto, Betriebsleitor des Stahlw. Pirna,
Gebr. Hungor, Pinia i. Sa>, Kamonzer Str. 19.

Rrcmer, Ewald, Ing., Kaisorl. Deutscher Vizckon.sul, 
Bookum i. W., West-Śtr. 46.

Bruch, Wallhcr vom, Ingenieur dor Hahnschon Werke, 
A.-G., Grossenbaum, Krois Diisseldorf.

Frank, Heinrich P„ Oboring. u. Militar-Bdtriebsloitcr, 
komin, zur Kaiseri. Osman. Maschinen-Einkaufs- u. 
Abnahmo-Komin., Borlin W 50, Augsburgor Str. 45.

Franke, Heinrich, Direktor, Detmold, Bulow-Str. 18.
Friedrichs, Friedr. Wilk., Ingoniour, i. Fa. M. Dubnor 

Naclif., Borlin N 20, Park-Str. 28/29.
Oeinle.r, Adolf, Iliittendirektor a. D., Wandsbek, Geibol- 

Str. 8.
Halbach, Oskar, Oboringohieur dor Metallw. J. G. 

Schwiotzko, Diisseldorf-Rath.
Hanny, Josef, Ing., Yizodiroktor, Betriebschef dor Vcr- 

suehsanstalt der Skodaw., A.-G., Pilsen 6., Bohinon.
Jessinghaus, Wilhelm, Direktor d. Fa. Schrotthandol,

G. m. b. H., Dusseldorf, Goethe-Str. 50.
Konrad, Anirtas; Ziyiling., Idh. d. Fa. A. Konrad & Co., 

Dortmund, Markt 4.
Kwaschnik, Emanu-l, Chefchomikor dor A.-G.

Lauchhammor, Riosa a. Elbo.
Lachmund, Erwin, Borgwerksdirektor, Dusseldorf, Blutnen- 

Str. 16.
Lasiu,i, Richard, Betriebsingonieur des Stahlw. Thyssen, 

A.-G., Ilagendingen i. Lothr., Berg-Str. 6.
Leonard, Adnlf, Botriebdeitor des Elektro- u. Martin- 

stahlw. dor Stoier. GuBstahlw., Judenburg, Stoiormark.
Lówenbcrg, Otto, Ing., Geschaftsf. dorEisong. u. Maschinenf. 

Bechó & GroB, G. m. b. II., Hiickeswagen.
Nieden, Artur zur, Stahlwerksehof der Golsonk. GuB- 

stahlw., Abt. Hagonar GuBstahlw., Hagen i. W., Hoeh- 
Str. 57.

Schmidt, Wallhcr, Oberingenieur, Bemlorf a. Rhoin, 
Engorsor Str.

Schneider, Th. Emil, Betriebsdircktor dor A.-G. Lauch
hammor, Lauchhammor i. Sa.

Slccn, Olaf, Techn. Diroktor der Stavangor Elektrostalil- 
u: Walzw., Jiirpeland boi Stavanger, Norwegon.

Sudhoff, Ernst, ®ipl.«3ng., Essen, Ruttenscheider Str. 153.
Vonderbank, Nicola, Abt.-Vorstehor der Golsonk. Bergw.- 

A.-G., Abt. Aachcner Huttcn-Vercin, Brand bei Aachen, 
Brandorheido 5.

Waldcck, 3)t.-3ng. Carl, Diroktor der Deutschen Wilder- 
mann Werko, chem. Fabriken, Liilsdorf, Post Walm 
a. Rhoin.

Weber, Karl Georg, Slipt.-^Mg., Erkelenz i. Rhoinl.
Wendriner, Martin, Chefchoiniker a. D., Hamburg 21, 

Uhlonhorster Weg 38.
Zcerleder, Alfred von, Leutnant u. techn. Sach-

vorst. boi dor Abt. fiir industr. Kriegswirtschaft, Bom, 
Schweiz, Junkeingasse 51.

Zerzog, Ludwig, Oberingoniour, Hannovor-Linden, Boden- 
stedter Str. 50.

N eue M itg lied e r.

Hcsse, Anton, GieBoreichof dos Stahlw. Dingler, Karcher 
& Co., Brebach a. d. Saar, Post-Str. 2.

Hey, Alfred, Ingonieur dor Doutsch-Luxomb. Bergw.- u. 
Hiitton-A.-G., Abt. Friedrich-Wilhelmahiitte, Miilhoim 
a. d. Ruhr, Hindenburg-Str. 139.

Nichelinann, Dr. jur. Walther, Syndikus, Lauchhammer
i. Sa.

Schwcizcr, Gotthard, Ing., Botriebsassistent des Stahhr. 
Dingler, Karcher & Co., Saarbrucken 3, Lossing-Str. 41.

Theis, Hubert, Betriebsingenieur dor Wostfiil. Draht- 
industrio, Hamm i. W., jWilholm-Str. 75.

G eato rbon .
Esch, 5)t.*3ng. Rudolf, Geschaftsfiihrer,"Diisseldorf.

30. U. 1917.


