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(Hierzu Tafel 1 und 2,)

Ka lk re iche  S ch lack en  h a b en  w ie im  a llgem einen  
basische dünn flü ssig e  S c h lac k en  g ro ß e  N ei

gu n g , beim  E rk a l te n  k r is ta llin  z u  e rs ta r re n ,  w ä h re n d  
.k ieselsäurereiche u n d  so lche  m it  h o h em  T o n e rd e 
g e h a lt en tsp rec h en d  ih re r  Z äh flü ss ig k e it s e h r  z u r  
g las ig en  E rs ta r ru n g  n e ig en . J e d o c h  n ic h t  n u r  die 
chem ische Z u sam m en se tzu n g  is t  h ie rb e i e n tsch e i
den d , so n d e rn  a u ch  d ie  A b k ü h lu n g sg esch w in d ig k e it; 
je  sch n e lle r d ie A b k ü h lu n g  v o r  sich  g e h t, d esto  
g lasiger is t  d as E rs ta rru n g se rz e u g n is . W elch e  A r t 
von M ineralien a b e r  bei d e r  k ris ta llin e n  E r s ta r ru n g  
z u r  A u sscheidung  k o m m en , h ä n g t  in e r s te r  L inie 
v o n  d e r  chem ischen  Z u sam m en se tzu n g  d e r  S ch lack e , 
w eniger von  d e r  A b k ü h lim g sg esch w in d ig k e it u n d  d e r  
E rh itz u n g  ab . U cb er d ie  A u sk ris ta llisa tio n e n  in 
S ch lack en  lie g t eine R e ih e  von  Ù n te rsu ch u n g e n  vor. 
G ru n d leg en d  f ü r  d ie  B e stim m u n g  d e r  M ineralien  
in S ch lack en  sin d  d ie  v e rsch ied en en  A rb e ite n  von  
J .  H . L . V o g t ,  d e r  e ine  au ß erg e w ö h n lic h  a u s fü h r
liche u n d  v o lls tä n d ig e  Z u sam m en ste llu n g  d e r  in  
B e tra c h t k o m m en d en  M in eralien  g eg eb en  h a t.

V o g t 1) is t  a u f  G ru n d  se in e r U n te rsu ch u n g e n  
zu  d em  Sch lüsse  g ek o m m en , d aß  d ie  M in era lb ild u n g  
ganz  p rin z ip ie ll v o n  d e r  ch em isch en  Z u sam m en 
se tzu n g  d e r  S ch lack e  a b h ä n g t  u n d  a u f  ch em isch en  
M assenw irkungen  b e ru h t, die M in eralien  a lso  als 
E rzeugn isse  d e r  ch em isch en  G le ich g ew ich tszu stän d e  
d e r v o rh e rrsch e n d e n  B e s ta n d te ile  h e rv o rg eh en . E r  
w eist d a rau f  h in , d aß  d ie  bei d e n  E rs ta r ru n g e n  von 
S ilik a tsch m elzen  m ö g lich en  S ch w an k u n g en  in  den  
ph y sik a lisch en  B ed in g u n g en , w ie  e tw as  g rö ß e re  
oder g e rin g ere  A b k ü h lim g sg esch w in d ig k e it, e tw as 
höhere  o d e r n ied ere  E rh itz u n g  usw ., n u r  e inen  in n e r
ha lb  en g er G r e n z e n . s e k u n d ä re n  E in flu ß  a u f  d ie  
M in eralb ildung  a u sü b e n , v o ra u sg e se tz t,  d aß  d ie A b
k ü h lu n g  lan g sam  g e n u g  z u r  A u sk ris ta llisa tio n  e r
fo lg t. F ü r  d ie  R e ih en fo lg e  d e r  z u r  A u ssch eid u n g  
k o m m e n d e n 'M in e ra lie n  s in d  n ic h t  d ie  S c h m e lz te m 
p e ra tu re n  m aß g e b en d , so n d e rn  d ie  Z u sam m en setz iu ig  
der Schm elze, v e rg lich e n  m it d e r  des e u te k tisch e n

‘ ) J. H. L. V o g t :  SUikatschmelzlosungen, I. T,
Ueber die Mineralbildung in Silikatschmelzlösimgen. 
'Christiania 1903.

G em isches. A b e r d ie  U e b e rsä ttig im g  m u ß  h ierbe i 
b e rü c k s ic h tig t w e rd en  u n d  fe rn e r  d ie  K ris ta lli
sa tio n sg esch w in d ig k e it, d as K ris ta llisa tio n sv e rm ö g en  
u n d  so n s tig e  U m stä n d e . A u ch  d ie  V isk o s itä t d e r  
S ch lack e  ü b t  ih ren  E in flu ß  au s, u n d  z w ar f ü r  die 
v e rsch ied en en  M ineralien  in  v e rsch ied en  s ta rk e r  

' W eise.
D ie  M ineralien , d ie  z u r  A u ssch eid u n g  kom m en , 

s in d  also  d u rc h  d ie  Z u sam m en setzu n g  d e r  S ch lack e  
g eg eb en . D ie  F o rm , w ie  d iese  M ineralien  z u r  A us
sc h e id u n g  k o m m en , ob  a ls K r is ta lla n sä tz e , K rista il-  

' Skelette o d e r  V o llk ris ta lle , ob in  g ro ß en  o d e r k le inen  
D im ensionen , h ä n g t a b e r  beso n d ers von d e r  A r t d e r  
A b k ü h lu n g  a b ;  d e sh a lb  f in d e t m an  bei d e r  m ik ro 
sko p isch en  U n te rsu c h u n g  v o n  D ü n n sch liffen  se lb s t 
chem isch  ä h n lich  z u sa m m en g e se tz te r  S ch lack en  oft 
B ild e r von  gan z  v e rsch ied en em  A ussehen . D ie  A rt 
d e r  A b k ü h lu n g  d e r  S ch lack en  k a n n  eben  eine re c h t 
v e rsch ied en e  se in . M anchm al k ü h l t  sich  d ie  S ch lack e  
in  se h r k u rz e r  Z eit bis n a h e  a n  d ie  A u ß e n tem p era 
t u r  a b , w ä h re n d  m an c h m al b is d a h in  v ie le  S tu n d e n  
v e rg eh e n , z. B . w en n  die S ch lack e  in  d e r  R in n e  u n te r  
e in e r sc h ü tz e n d e n  S ch lack cn d eek e  in  e in en  schon  fa s t  
g e fü ll te n  S c h la c k e n k a s te n  lä u f t  u n d  d a rin  z u  einem  
g ro ß e n  K lo tz  e r s ta r r t .  Z uw eilen  k o m m t es vo r, 
d aß  d ie S ch lack e  b is z u  e in e r b e s tim m te n  T em 
p e ra tu r  z u n ä c h s t ra sc lt, d a ra u f  a b e r  la n g sam er e r 
k a lte t .  I n  a n d e re n  F ä lle n  e rk a l te t  eine S ch lack e  
z u n ä c h s t bis zu  irg e n d e in e r  T e m p e ra tu r , e rw ä rm t 
s ich  d a n n  a b e r  in fo lge  Z u lau fen s f r isc h e r  S ch lack e  
w ied er m e h r  o d e r  w e n ig e r; sie  v e rw eilt d an n  w ohl 
in  d ieser T em p e ra tu rg e g e n d  e in ige  Z eit. L ie g t diese 
T e m p e ra tu r  in  d e rje n ig e n  H ö h e , bei d e r  K r is ta ll
b ild u n g en  s ta tt f in d e n , so w ird  d as K ris ta llg e fü g e  
b ee in flu ß t. H ie rz u  k o m m t, d aß  d ie  S c h lac k en  b a ld  
h e iß e r, b a ld  w e n ig e r  he iß  d en  O fen v e rlassen . T re te n  
h ie rz u  n o ch  A en d eru n g e n , w en n  a u ch  g e rin g e , in  
d e r  ch em isch en  Z u sam m en se tzu n g  d e r  S ch lack e , so 
w ird  es e rk lä rlic h , d aß  das G e fü g eb ild , z. B. e in e r 
H o ch o fen sch lack e , beim  E rb la sc n  d esse lb en  R o h 
eisens bei u n v e rä n d e r te m  M öller, se h r w echseln  k an n . 
B e i. c h em isch  ä h n lich  z u sa m m en g e se tz ten  S ch lack en  
b e ru h t  n u n  zu m e is t d e r  U n te rsch ie d  d e r  G efüge-
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b ild e r d a ra u f , d a ß  d asse lbe  M ineral in  w ech selnden  
F o rm en  a u f t r i t t ;  d e r  U n te rsch ied  b e ru h t  im  a ll
gem einen  n ich t, d a ra u f , d aß  sich  M ineralien  a n d e re r  
A rt a u sk r is ta llis ie r t h a b e n ; w ohl is t  d e r  F a ll,  daß  
je  n a ch  d e r  A r t  d e r  A b k ü h lu n g  m e h r o d e r  w en ig er 
G las v o rh a n d e n  is t  u n d  d aß  bei g e rin g e m  U n te r 
sch ied  in  d e r  ch em isch en  Z u sam m en setzu n g , w enn  
m eh re re  K ris ta lle  ausg esch ied en  sin d , das M engen
v e rh ä ltn is  d e rse lb en  z u e in a n d e r  w echseln  k a n n .

W ic h tig  f ü r  d ie  F ra g e , w elche  M ineralien  sich au s 
e in e r S ch lack e  au ssch eid en , is t  n a c h  V o g t  d ie  K e n n t
n is  des A z id itä tsg rad e s  d e r  S ch lack e , d e r  j a  d u rc h  d ie 
chem ische  Z u sam m en se tzu n g  g e g eb e n  is t .  D e r  A zid i
tä t s g r a d  e n tsp r ic h t d e m  S a u e rs to ffv e rh ä ltn is  von  
B asen u n d  S ä u re n , e n tsp rec h en d  d e r  ä lte re n  von 
B e r z c l i u s  h e rrü h re n d e n  d u a lis tisch en  A u ffassu n g , 
w o n ach  d e r  S au ersto ff d e r  B asen  dem . S au ersto ff 
d e r  S ä u re n  g e g e n ü b e rg e s te llt  w ird . D ie  B e rech n u n g  
des A z id itä tsg ra d e s  g e h t  von  d e r  p ro z e n tu a le n  Z u
sa m m e n se tzu n g  d e r  S ch lack e  au s  u n d  k a n n  a u f  
zw eierle i W eise  b e re c h n e t w e rd e n : e in m al, in d em  
m an  u n m itte lb a r  d ie  S au e rs to ffm en g en  d e r  e inzelnen  
sa u ren  u n d  b as isch en  B e s ta n d te ile  a u s re c h n e t u n d  
d e ren  M en g e n v erh ä ltn is  z u e in a n d e r  f e s ts te l l t ;  das 
a n d e re  M al, in d em  m a n  die M o lek u la rv e rh ä ltn isse  
d e r  sa u ren  u n d  b as isc h en  B e s ta n d te ile  fe s ts te l l t  
u n d  d a n n  d ie  d iesen  V e rh ä ltn is se n  e n tsp re c h e n d e n  
S a u e rs to ffa to m zah len  b e re c h n e t. D ie  T c n e rd e  w ird  
h ie rb e i a ls  B ase  g e re c h n e t.

F ü r  e ine  H o ch o fen sch lack e  v o n  T h o m asro h e isen  
b e rec h n e t sich  d e r  A z id itä ts g ra d  (d . i. d ie  S ilizie- 
run’g ss tu fc ) n a c h  d e r  z w e iten  an g eg eb en en  M eth o d e  
fo lg en d e rm a ß e n :

31,82%  SiOs : 6 0 ,4 =  0,53 x  2 =  1,06
17,11 %  A1„Ö3 : 102,2 =  0,17 X 3 =  0,51
42,01%  C i O : 56,0 =  0,75 x  1 =  0 75

2,85 %  Mr O : 4Q,3 =  0,07 X 1 =  0,07
0,84%  FeO : 7 2 ,0 = 0 ,0 1 x 1  = 0 ,0 1
2,63 %  MnO : 7 1 ,0 = 0 ,0 4 X 1  = 0 ,0 4
2,11 %  CaS
0 ,1 7 % p 20 ä _________________

1,06 1,38
Der Aziditiitsgrad ist mithin 1,06 : 1,38 =  0,77. 

N ach  V o g t  h ä n g t  also  d ie  A u sscheid im gsm öglieh - 
k e it ,  d ie  In d iv id u a lisa tio n  e ines M inerals von  d e r  
ch em isch en  Z u sam m en se tzu n g  d e r  S ch m elzm asse  
ab . B ei e inem  b e s tim m te n  A z id itä ts g ra d  k o m m en  
a u ch  b e s tim m te  M in eralien  z u r  A u ssch eid u n g . A bb. 1 
is t  e in e  g rap h isch e  D a rs te llu n g  d e r  M in eralb ild u n g  
n a c h  V o g t 1); sie  b e z ie h t sich  a u f  b e s t im m te  V e r
h ä ltn isse , so w ie sie  f ü r  d ie h ie r  z u  b esp rech en d en  
S ch lack en  vo rliegen . S che id en  sich  m e h re re  S ilik a t- 
m in e ra licn  a u s , so is t  das z u e rs t  au sg esch icd en e  
M ineral fü r  d ie  A bb. 1 m a ß g e b e n d , se lb s t  w en n  es 
in g e r in g e re r  M enge a ls die’ ü b rig en  v o rh a n d e n  is t. 
D ie G renzen  d e r  In d iv id u a lisa tio n sfe ld e r, d a s  s in d  
d ie  G ren zen  in d e r  ch em isch en  Z u sam m en se tzu n g  
d e r  Schm elzflüsse , bei d en en  e n tw e d e r  die einen 
o d e r  d ie  a n d e re n  M ineralien  au sk ris ta llis ie ren , fa llen

') D o o l t e r :  Handbuch der Mineralchemio 1916, 
Bd. I, S. 937.

m it d en  m ax im a len  S ch m clz p u n k tscm ie d rig u n g e ii 
(e u te k tisch e n  P u n k te n )  z u sam m en , u n d  a n  d iesen  
G ren zen  is t  g e le g en tlic h  d ie  g le ichze itige  K ris ta lli
sa tio n  zw eie r M ineralien  fe s tg e s te ll t  w o rd en , die- 
so n s t n ic h t  g le ich ze itig  ausg esch ied en  w erd en .

D ie  ausg eseh ied en en  M ineralien  w e rd e n  z u 
m e is t  in  ih re r  m o le k u la re n  Z u sam m en se tzu n g  a n 
geg eb en . D e r  n a ch fo lg en d  h äu fig e r e rw äh n te  M elilith  
is t  ein  S ilik a tm in e ra l. N ach  V o g t  b ild e n  d ie  Meli- 
l i th e  e ine  isom orphe  M in e ra lg ru p p e  m it  d e n  be iden  
ä u ß e re n  G lied ern  G e h len it, 8 R O  • A12Ö3 • 2 S i 0 2,. 
u n d  A k e n n a n it ,  4 R O  • 3 S i 0 2, w obei R  =  C a m it 
g e rin g en  M engen v o n  M g, L in , F e  usw . is t. Die- 
Z w isch en g lied e r lassen  sich  a ls M ischungen  von  
d iesen  b e id en  G ren zs ilik a ten  au ffassen . N im m t m an

Abbilduns» 1. Iüdividualisationsdiagramm des 
Systems S i0 2 : CaO : MgO oder: (Mg, Fe) 0 , — 
jedoch für die basischen und CaO - reichen 
Schlacken bei Gegenwart von einer für die 
Bildung der Meliiithmincralien hinreichenden 
A120 3-Mtngo. Woll. =  Wollastonit, Rhornb.

Pyr. =  rhombischer Pyroxeu,

R  =  C a, so is t  3 C aO  • A120 3 • 2 S i 0 2 =  4 3 ,0 %  C aO , 
2 6 ,1 %  A 1 ,0 3, 3 0 ,9 %  S i 0 2, u n d  4  C a 0 - 3 S i 0 *  
=  5 5 ,3 %  C aO , 4 4 ,7 %  S i 0 2. I s t  C aO  te ilw eise  
d u rc h  e ine a n d e re  B ase  e rs e tz t,  w ie  d ies s te ts  der 
F a ll is t ,  so  ä n d e r t  sich  n a tü r l ic h  d as p ro zen tu a le  
V e rh ä ltn is ; es so llen  d esh a lb  d iese P ro zcn tzah len  
n u r  zeigen , w elche  u n g e fä h re  p ro z e n tu a le  Z usam m en
se tz u n g  d e n  M elilithen  zu k o m m t. E s  h ä n g t  d ie  Zu
sa m m e n se tzu n g  des ausg eseh ied en en  M elilith s von 
d e r  Z u sam m en se tzu n g  d e r  S ch m elzm asse  ab . In 
b e tre f f  d e r  M in eralien , a u s  d en en  s ich  d ie  M elilithe- 
d u rc h  M isch u n g  z u sa m m en se tz en , s in d  a u ch  an 
d e re , v o n  V o g t a b w eich en d e  A u ffassu n g en  g e äu ß e rt 
w o rd e n 1). —  D a s K a lz iu m o rth o s ilik a t,  2 Ca 0
* S i 0 2, h a t  d ie  p ro z e n tu a le  Z u sam m ensetzung
6 5 ,0 %  C aO , 3 5 ,0 %  S i 0 2. D ie  h i d e n  Sch lacken

J) R u o s b e r g :  Miner.-chem. Untersuchungen an 
Olivin- und Mclilithkrista.len in Hochofenschlackcn. 
Münster 19.2. Diss.

D o e l t e r  a. a. 0 ., Bd. II, S. 954 ff.
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a u f tre te n d e n  K a lk o liv in e  e n tsp rec h en  d e r  F o rm e l 
2 (Ca, R ) 0  ■ S i 0 2, w obei R  =  M g, F e , M a  se in  
k an n  m it b e s tim m te r  B ezieh u n g  zw isch en  Ca u n d  R .

S te ll t  m an  beim  V erg le ichen  d e r  ausgesch ie- 
denen  M ineralien  m it d e r  S ch m elzm asse  (S ch lack e) 
d ie p ro z en tu a le n  Z ah len  e in a n d e r  g e g en ü b e r, so 
lassen sich schw er B ezieh u n g en  zw isch en  ih n en  fe s t-  
s te ile n ; dasselbe is t  d e r  F a ll, w en n  m a n  d ie  Azidi- 
tä tsg ra d o  m ite in a n d e r  v e rg le ich t. . D a g eg e n  lassen  
sicli bessere V ergleiche an ste llen , w en n  m a n  v o n  d e r 
S ch lacke  w ie v o n  d e n  M ineralien  d ie  m o lek u la ren  
Z ahlen  an g ib t. B ei o b ig e r S ch lack e  is t  das  M ole
k ü lv erh ä ltn is  0,75 C aO  : 0 ,07 M g O  : 0,01 F e O  : 0,04 
M nO  : 0,17 A120 3 : 0 ,53 S i 0 2. N o ch  ü b e rs ich t
licher, in sb eso n d ere  w en n  es sich  d a ru m  h a n d e lt ,  
d ie Z usam m en setzu n g  v e rsch ied en e r S c h lac k en  m it
e in an d er zu  v e rg le ich en , w ird  d ie  F o rm e l, w en n  d ie  
Sum m e d e r  B asen m o lek ü le  a u f  1 g e b ra c h t  w ird , 
wie es S e g e r  in  b e s tim m te n  F ä llen  in  d e r  K e ram ik  
e in g efü h rt h a t,  w obei a b e r  d ie  T o n erd e- (bzw . R 20 3-) 
M oleküle n ic h t z u  d e n  B asen  g e re c h n e t, so n d e rn  
ebenso w ie d ie  S ä u re m o lek ü le  f ü r  sich  g e so n d e rt 
g e s te l l t  w erden . D ie  A n w en d u n g  d iese r  so g e n a n n te n  
S eg erfo rm el m a c h t  a u ch  d ie  Z u sam m en se tzu n g  d e r  
S ch lacken  fü r  v o rlieg en d en  F a ll  se h r ü b e rs ich tlic h  
und  e rm ö g lich t n ic h t  n u r  e inen  g u te n  V erg le ich  d e r  
Sch lack en  u n te re in a n d e r , so n d e rn  e rh ö h t  in  v o r
liegendem  F a lle  a u ch  e inen  V erg le ich  d e r  B ezie
hungen  d e r  ausg esch ied en en  K ris ta lle  z u  d e n  S eh lak - 
ken  w esen tlich , w as, w ie  g e sa g t, m it  d e n  p ro z en tu a le n  
Z ahlen  u n d  dem  A z id itä ts g ra d  sch w ie rig e r m ö g lich  
is t. D ie S u m m e d e r  B osen  d e r  ob ig en  S ch lac k e  b e 
t r ä g t  0,75 +  0,07 +  0,01 +  0 ,04 =  0 ,8 7 , U m  die 
Sum m e d e r  B asen  au f 1 zu  b rin g en , s in d  also  s ä m t
liche Z ah len  d u rc h  0 ,87 z u  d iv id ie ren . F ü r  obige 
Sch lacke la u te t  d a n n  d ie S e g e rfo rm e l 0,86 C aO ,
0,08 M g 0 ,0 ,0 1  F e  0 ,0 ,0 5  Mn 0 ,0 ,2 0  A l, 0 „  0,61 Si 0 2. 
M an e rk e n n t aus d iese r  F o rm e l, d a ß  a u f  100 M ole
k ü le  B a se n  (u m  m it g an zen  Z ah len  z u  re d en ) 20 M ole
k ü le  A120 3 u n d  61 M olekü le  S i 0 2 ko m m en .

G eben d ie  A rb e ite n  von V o g t  a u c h  e in en  H in 
weis, w elche  M in era lau ssch e id u n g en  m a n  in  e in e r 
S ch lacke z u  e rw arte n  h a t,  so is t  es doch  o f t n ic h t 
einfach , w ie schon  e rw ä h n t, d ie  N a tu r  d e r  au sg e 
schiedenen M ineralien  fe s tzu s te lle n , d a  die e rfo lg ten  
A usscheidungen  a u ß e ro rd e n tlic h  w echselvo lle  G e
b ilde  sind . Z w ar is t  d ie k r is ta llo g rap h isc h e  A usbil
d u n g  f ü r  d ie  B estim m u n g  d e r 'M in e ra lie n  v o n  u n te r 
g e o rd n e te r  B ed eu tu n g , a b e r  sie  k an n  z u r  E rk e n n u n g  
d e r  U eb ergänge  d e r  e inzelnen  G ebilde  z u e in a n d e r  
se h r b e itrag e n . I n  n a ch fo lg en d em  so llen  an  H a n d  
von D ü n n sch liffen  e in ig e r so lch er G eb ilde  n ä h e r  be 
sp ro ch en  u n d  ih r  g e g en se itig e r Z u sa m m e n h an g  g e 
z e ig t w erd en .

D ie  A bb . 2  b is 11 (T afe l 1) ze ig en  A u ssch e id u n g en  
aus d e r  oben b e rec h n e te n  T h o m asro h e isen sch lack e . 
Bei A bb. 2 h a n d e lt  es sich u m  ein  z iem lich  ra sch  a b 
g ek ü h lte s  S c h lac k en s tü c k , und  z w ar u m  dessen  
R a n d s tü c k ; d e r  D ün n sch liff is t  2 bis 3 cm  v o m  R a n d e  
e n tfe rn t gen o m m en . W eben d en  sc iien k elig en  A us

sc h e id u n g e n  b e f in d e t' sich  im  D ü n nsch liff n u r  d u rc h  
K ö rn c h e n  v o n  se h w a rzb ra u n em  A u sseh en  g e trü b te s  
G las. D o r t ,  wo ein  e inzelnes G eb ilde  iso lie r t u n d  g u t 
au sg esch icd cn  is t ,  e rsc h e in t es im  S c h n itt  d re i-  
sch en k elig . D ie  d re i S ch en k e l e in e r , so lchen  A u s
sc h e id u n g  s in d  o p tis c h  e in h e itlich  o r ie n t ie r t ,  d . h . 
bei +  N icols lö sch en  a lle  d re i S ch en k el g le ich ze itig . 
'W äh ren d  das b ra u n e  G las u n d u rc h s ich tig  is t ,  s in d  
d ie  A u ssch eid u n g en  w a sse rk la r  d u rc h s ich tig  u n d  
zeigen  la v e n d e lg ra u e  In te r fe re n z fa rb e n . D ie  D o p p e l
b re c h u n g  is t  g e r in g  u n d  b le ib t w e it  u n te r  0,010 u n d  
d ie L ic h tb rec h u n g  is t  b e d e u te n d  g rö ß e r  a ls  d ie jen ig e  
des K a n ad a b a lsam s v o n  1,54. A uch  sin d  d ie  G eb ild e  
e in ach s ig  u n d  v o n  o p tis c h  n e g a tiv e m  C h a ra k te r .

B ei se h r v ie len  d ieser d re isch en k elig en  G eb ild e  
b ild e n  d ie  d re i S c h e n k e l g le iche  W in k e l, a lso  so lche  
z u  120 °. D a ß  d ie  e inzelnen  G eb ilde  iso lie r t  lie g e n , i s t  
n ic h t  se h r  o f t  d e r  F a l l ,  h ä u f ig e r  f in d e t  m a n , d a ß  
o p tis c h  v e rsch ied en  o r ie n tie r te  G eb ilde  in e in a n d e r  
ü b e rg eh en  u n d  w ir r  d u rc h e in a n d e r  lie g e n , so d a ß  
d an n  k e in e  e in h e itlich e  A u slö sch u n g  so lch er P a r t ie n  
s t a t t f in d e t  (A bb. 3  re c h ts  u n te n ) .

H äu fig  is t  d e r  F a ll,  d aß  d ie  in  A bb. 2 k u rz e n  
N eb en sch en k e l v e rh ä ltn ism ä ß ig  la n g  s in d , so  dal» 
d a n n  die R ä u m e  zw ischen  d e n  d re i S c h e n k e ln  s c h ra f 
f ie r t  e rsch e in en . D a  zw isch en  +  N icols b e im  D re h en  
des Schliffes das g an ze  G eb ilde  g le ic h ze itig  lö sc h t, 
e rsch e in t es w ie  e in  sch ra ffie rte s  F e ld . D ü n n sch liffe  
m it  d e ra r tig e n  A usscheidungen  w e rd e n  d a n n  a lso  
zw isch en  +  N icols a n  so lch en  S te lle n  fe ld e rw e ise  
h e ll u n d  d u n k e l. D ie  S ch en k e l d iese r G eb ild e  sin d  
o f t  ä u ß e rs t  d ü n n , bis u n te r  0 ,005 m m  B re ite , w ä h 
re n d  bei g u t  a u sg e b ild e te n  n ic h t g e fe ld e r te n  G e
b ild e n , w ie  z. B . bei A bb . 2 , d ie  S c h e n k e l bis 0 ,02 n u n  
b re it  u n d  bis z u  fa s t  1 n u n  lan g  w e rd en . J e  d ü n n e r  
d ie  S ch en k el, d esto  sc h n e lle r  w ird  d ie  A b k ü h lu n g  
e fo lg t se in . A bb . 3 z e ig t d e n  U eb erg an g  d e r  g e fel
d e r te n  G eb ilde  zu  den  v o rh e r  e r w ä h n t®  u n d  lä ß t  
eben fa lls  e rk en n e n , d aß  d ie  H a u p t-  u n d  N eben- 
sch en k el e in a n d e r  s e in  g le ich en . W ie  an  d en  A bb. 2 
u n d  3 e rs ich tlic h  is t ,  se tze n  sich  d ie  G eb ilde  a u s  
v ie len  e inzelnen , g leichfalls d re isch en k elig en  S tü c k 
ch en  zu sam m en . D a s  in  d e r  M itte  e ines so lch en  G e
b ild es befind liche  K ris tä llc h e n  w ird  d e r  z u e rs t  v e r 
fe s tig te  T eil g ew esen  u n d  a ls e ig e n tlich e r K e rn . 
K ris ia il isa tio n sz e n tru m , au fzu fa ssen  se in . A b e r a u ch  
d e r  K e rn  e ines je d e n  e inzelnen  d re isch en k elig en  T eil
chens i s t  w ie d e r a ls  K ris ta ll is a tio n sz e n tn u n  a u fz u 
fassen . D ie  A n o rd n u n g  d iese r  e inzelnen  T e ilch en  
s e tz t  w ohl e ine  b e s tim m te  A b k ü h lu n g sd a u e r v o ra u s . 
S e h r  o f t  h a t  d iese  A u o rd u u n g  a b e r  n ic h t  s t a t t 
g e fu n d en , m a n , f i n d e t  d an n  d iese  T eilch en  als. 
E in z e la u sse h e id u n g  u n a b h än g ig  v o n e in a n d e r vo r, 
so d aß  d ie V isk o s itä t d e r  S ch lack e  bei d e r  A u s
sc h e id u n g s te m p e ra tu r  w o h l v o n  E in flu ß  gew esen  is t 
(A bb . 6).

P a ra lle l  zu  e inem  d e r  d re i S ch en k el d e r  G eb ilde  
e rfo lg t d ie  A uslö sch u n g . W en n  a u ch  h ie r  o f t d e r  F a ll 
is t ,  d a ß  die A uslö sch u n g  n ic h t g e n a u  p a ra lle l  z u  dem  
b e tre ffen d en  S ch en k e l e rfo lg t, so i s t  d as w ohl a ls
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A n o m alie  a u fzu fa sse n ; d ie  e tw a ig e  A bw eich u n g  in  
d e r  A u slö sch u n g  b e t r ä g t  d a n n  n u r  w en ige  G ra d .

D ie se r H a u p tsc h e n k e l z e ic h n e t sich  a u c h  d a d u rc h  
a u s ,  d a ß  sich  a n  je d e m  se in e r b e id en  E n d e n  ein  
S c h e n k e lp a a r  b e fin d en  k a n n ;  b eso n d e rs  häu fig  fin d e t 
s ic h  d ieses bei d e n  E in ze lau ssch e id u n g en  d e r  A bb. 6, 
d a g eg e n  s e l te n  bei d en  G eb ild en  d e r  A bb. 2 u n d  3. 
J e d o c h  is t  d e r  F a ll,  d a ß  bei d iesen  fü n fsc h cn k e lig e n  
G eb ild en , bei d en en  a lso  a n  b e id en  E n d e n  des H a u p t-  
sc h e n k e ls  sich  ein  S c h e n k e lp a a r  b e fin d e t, d e r  H a u p t
sc h e n k e l fa s t  s te ts  d ie  R ic h tu n g  d e r  k le in s te n  G e
sch w in d ig k e it d e r  L ic h tb ew e g u n g  is t ,  w ä h re n d  bei 
d e n  d re isch en k e lig en  G eb ild en  d e r  H a u p tsc h e n k e l 
d ie  R ic h tu n g  g rö ß te r  G esch w in d ig k eit is t .  A uch  is t 
bei d e n  fü n fsc h cn k e lig e n  G eb ild en  d e r  F a ll, d a ß  d e r  
H a u p tsc h e n k e l se h r k u rz  se in  k a n n , so d a ß  d ie  b e id en  
W in k e l (an  se in en  ¿beiden E n d e n )  n ä h e r  a n e in a n d e r
g e rü c k t  sin d . H äu fig  w ird  d ie  L än g e  d es  H a u p t-  
sch e n k e ls  g le ich  N u ll, es s to ß e n  d a n n  d ie  b e id en  
W in k e l a n e in an d e r. I n  d iesen  F ä lle n  f in d e t d a n n  
n a tü r l ic h  d ie  A uslö sch u n g  p a ra lle l  z u  d en  H a lb ie ru n g s
lin ien  d e r  v o rh a n d en e n  W in k e l s t a t t .  So lches Sch liff
b ild  (A bb . 6) b ie te t  sch o n  ein  w e sen tlich  a n d e re s  
A u ssehen  a ls  d ie  v o rh e r  g e n a n n te n  G eb ild e , a b e r  
d e r  U m sta n d , d a ß  d iese v e rsch ie d en e n  G ebilde  in 
e in a n d e r  ü b e rg eh en  (A bb. 5) u n d  sich  f e in e r  a u c h  in 
g a n z  g le ich  zu sa m m en g e se tz ten  S c h lac k en  befinden , 
l ä ß t  es u n z w eife lh a ft e rsch e in en , d aß  m a n  g le ich 
a r t ig e  A u ssch eid u n g en  v o r  sich  h a t ,  d e ren  chem ische  
Z u sam m en se tzu n g  ja  z w ar in g e rin g em  M aße u n te r 
sch ied lich  se in  m ag . E s  h a n d e l t  sich  u m  d ie  g leiche
S ch lack e  w ie  v o rh e r, eben fa lls  ra sch  a b g e k ü h lt ;  d ie
Z u sa m m e n se tz u n g  d ieser S c h la c k e n s tü c k e (A b b . 6) is t :

3 1 ,4 0  %  Si 0 ,  0 ,8 6  %  Ea 0
1 7 ,3 8  %  AL 0 3 2 ,6 3  %  Mn 0
4 3 ,7 3  %  Ca O  0 ,81  % S

2 , 8 8 %  M g 0

F e rn e r  z e ich n e t sich  d e r  H a u p tsc h e n k e l d a d u rch  
a u s , d aß  d ie  W in k e l z u  se in en  be id en  S e ite n  im m er 
g le ic h  o d e r  w en ig sten s  fa s t  g le ich  sin d , w ä h re n d  bei 
m a n c h e n  G eb ild en , wio sc h o n  e rw ä h n t, d ie  G rö ß e  
des d r i t te n ,  d . h . des d iesem  S c h e n k e l g e g en ü b e r
lie g e n d en  W in k e ls sc h w a n k t, u n d  z w a r m e is t zw ischen  
120 u n d  90 °, sie  w ird  a u c h  w ohl e tw as k le in e r  o d er 
g rö ß e r .  B e o b a c h te t m a n  so lche G eb ild e  b e i +  N icols, 
so  f in d e t m a n  a b e r  s te ts ,  d a ß  d ie  A u slö sch u n g  
p a ra l le l  z u  d em jen ig en  S c h e n k e l e rfo lg t, z u  dessen  
S e ite n  d ie  g le ich en  W inkel lieg en . B ei d e n  dre i- 
u n d  fü n fsc h en k e lig  n  G eb ild en  s in d  d ie  S c h e n k e l 
zuw eilen  v e rh ä ltn ism ä ß ig  b re it  u n d  o f t  n ic h t  g an z  
g e ra d e , so n d e rn  n a c h  d e n  E n d e n  z u  g eb o g en , w ie  
a n  d e n  A b b . 4 b is  6  e rs ic h tlic h  is t .

B e tra g e n  d ie  W inkel 90 so s in d  a lso  in  den  
F ä lle n , wo d ie  g e g en ü b e rlie g en d e n  W in k e l a n e in 
a n d e rs to ß e n , re ch tec k ig e  K re u ze  e n ts ta n d e n . E in 
z e ln e  K r is ta lle  zeig en  zw ischen  +  N icols k e in e rle i 
In te rfe re n z fa rb e n  u n d  a u c h  b e i k o n v e rg e n te r  B e 
le u c h tu n g  k e in  A ch sen b ild , so d a ß  es sich  a lso  u m  
iso tro p e  G ebilde h a n d e lt .  B eso n d ers  d ie  re c h te c k ig e n  
K re u z e  s in d  v e rh ä ltn is m ä ß ig  n ic h t  s e l te n  iso tro p .

M eines E ra c h te n s  h a n d e l t  es sich  a b e r  a u ch  h ie r  
n u r  um  A n o m alien .

W e ite r  b e o b a c h te t m a n  o f t bei d e n  fü n fsch en k e - 
lig en  G eb ilden , d aß  d e r  S ch en k e l zw ischen  d en  be id en  
W in k e ln , a lso  d e r  H a u p tsc h e n k e l, e tw as  b re ite r  w ird  
u n d  d a d u rc h  d ie  G e s ta lt  e ines k le inen  v ie reck ig en  
K ris ta lls  a n n im m t. D ie  A u slö sch u n g  f in d e t dan n  
a u ch  n a tü r l ic h  p a ra lle l z u  d em  H a u p tsc h e n k e l, 
d . i. z u  d e n  S e ite n  d ieses K ris ta lls  s t a t t .  H äu fig  
b e o b a c h te t m a n  in  d iesen  v ie re ck ig e n  K ris tä llc h e n  
P o re n  u n d  In te rp o s it io n e n ;  le tz te re  sin d  sch w arze  
A ussch eid u n g en , w ie  sie  so o ft in  d e n  M elilith en  d e r  
S ch lack en  a n g etro ffen  w erd en . Z uw eilen  re ic h t d iese r  
K r is ta ll  b is ü b e r  d en  S c h n i ttp u n k t  d e r  S ch en k e l, 
so d a ß  e r  d a n n  a ls ein K ris ta ll  e rsch e in t, au s  dessen  
v ie r  E c k e n  no ch  d ie  u rsp rü n g lic h e n  S ch en k e l h e rau s- 
ra g en . D ie  A uslö sch u n g  e rfo lg t d a n n  p a ra lle l  zu  den  
K a n te n  des K ris ta lls , a lso  a u ch  p a ra lle l  z u  d e n  H a l-  

, b icrungslin icn  d e r  W inkel. A u ch  bei d en  G eb ild en  
m it n u r  d re i S c h e n k e ln  b e o b a c h te t m a n  zuw eilen , 
d a ß  sich  in  d en  W in k e ln  K ris ta llm asse  b e fin d e t. 
E s  is t  d a n n  a lso  e in  d re ie ck ig e r K ris ta ll  v o rh a n d en , 
aus dessen  E c k e n  d ie u rsp rü n g lich e n  S ch en k e l h e ra u s 
ra g en . D ie  A uslö sch u n g  e rfo lg t a u c h  h ie r  p a ra lle l  
z u  e inem  d e r  d re i S ch en k e l, also  a u ch , d a  d ieser 
S c h en k e l se n k re c h t z u r  g eg en ü b e rlieg en d en  D re i
eck sse ite  s te h t ,  p a ra l le l  z u  e in e r d e r  d re i S e ite n  des 
K ris ta lls . In n e rh a lb  d e r  K ris ta lle  sind , be i 1 N icol 
d ie  S c h en k e l n ie  m eh r  zu  e rk en n en , d e r  K ris ta ll  er
sc h e in t d a n n  g le ic h a rtig  d u rc h s ich tig ; bei +  N icols 
s in d  bei o b ig e r S c h lac k e  d ie S c h e n k e l a u c h  n ie  z u  
e rk en n en , a b e r  bei a n d e re n  S ch lac k en , w o ra u f  ich  
w e ite r  u n te n  z u rü ck k ö m m e , h eben  sich  so lch e  S c h e n 
k e l in n e rh a lb  d e r  K r is ta l le  d e u tlic h  ab .

D ie  b ish e r  b e sp ro ch e n e n  A u ssch e id u n g en  sin d  
K r is ta lla n sä tz e  d e r  in  d iesen  S c h lac k en  a u f tr e te n d e n  
M elilith e  u n d  die le tz tg e n a n n te n  k le in e n  K r is ta ll-  
au ssch e id u n g cn  b ild e n  m ein es E ra c h te n s  U eb erg ä n g e  
z u  d en  V o llk r is ta lle n  d e r  M e lilith e . D ie  A bb. 7 u n d  
8  zeig en  A u sb ild u n g en  so lc h e r U e b e rg a n g sk ris ta lle , 
v o n  den en  m a n c h e  te ils  a n  d ie  sch en k elig en  G eb ilde , 
te i ls  a n  V o llk r is ta lle  e rin n e rn .

In  d e n  b ish e r e rw ä h n te n  F ä lle n  b e fan d  sich  a u ß e r  
d e n  g e n a n n te n  A u ssch e id u n g en  n u r  oben  e rw äh n te s  
G las in  d en  D ü n n sch liffen . D e r  M enge n a c h  sc h w a n k t 
d a s  V e rh ä ltn is  zw ischen  A u ssch e id u n g en  u n d  G las 
zw isch en  e tw a  1 :  10 b is 1 :  2. B ei den  k r is ta l l in i
sc h e n  A u ssch eid u n g en  is t ,  w ie  sch o n  e rw ä h n t, die 
D o p p e lb rec h u n g  g e rin g  u n d  d ie  L ic h tb rec h u n g  
g rö ß e r  a ls  1 ,54 ; a u ch  h a n d e l t  es sich  u m  e in ach sig e  
G eb ilde  m it o p tisch  n e g a tiv e m  C h a rak te r .

S in d  d ie M elilithe  z u  V o llk ris ta llen  a u sg e b ild e t,  
so f in d e t m a n  n e b en  ih n e n  n u r  w en ig  G las. E s  is t 
a b e r  d a n n  m e is t  n o c h  ein  a n d e re s  S ilik a tm in e ra l 
au sg esch ied en , w e lch es w e g en  se in e r h o h en  In te r 
fe re n z fa rb e  u n d  se in e r Z w eiachsigke it als e in  oliv in- 
a r tig e s  (K a lk o liv in ) an zu seh en  ist.

E in ig e  häu fig e  A u sb ild u n g en  d e r  V ollk ris ta lle  
d e r  M elilith e  ze ig en  d ie  A bb. 9 u n d  10. D ie  h äu fig s te  
A u sb ild u n g  in d e n  m ir  v o rlieg en d en  D ünnsch liffen
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Abbildung- 14. Schlacke mit Mellllthcn. -j- Nie. Abbildung- 15. Melilithe in zerfallender Sehlacke. 4- Nie

Abbildung 16. Melilithe in zerfallender Schlacke, -f-



Fortschritte der Metallographie.

Abbildung 5. x 1000
Ocfüge von sehr langsam ab gekühltem Manganstahl. Lamellarer Perlit und Martensit. 

Fächerförmige Anordnung der Perlitlamellen.

Abbildung 6 . x 200
Gefüge von sehr langsam abgekühltem Mangan- 
st&hl. Lamellarer Perlit und Austenit mitTroostit- 

einfassung.

Abbildung 7. x 550
Gefüge von sehr langsam abgekühltcm Mangan- 
stahl. Troostit, Perlit, Martensit und Austenit.
Im Austenit die Richtung der Martensitnadeln 

erkennbar.
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ist ta fe lig , d e r  S c h n itt  p a ra lle l  z u r  B asis dabei 
q u ad ra tisch  (A bb. 9). D iese  S ch lack e  is t  d ieselbe w ie 
b isher, n u r  lan g sam  e rk a lte t .  D ie  A nalyse  la u te t :  

32,32 % S i0 2 41,37 %  CaO
16,15 % A120 3 2,70 %  Mg 0
1,01 %  Fe 0  2,08%  Ca S
2.69 % Mn 0

Die begren zen d en  F lä ch e n  s in d  o o  P  o o  u n d  0  P . 
Zuweilen is t  a u ch  d ie A u sb ild u n g  in d e r  R ic h tu n g  
d e r d re i Achsen u n g e fä h r  g le ich , so d aß  d e r  H a b itu s  
w ürfelförm ig is t. L e tz te re  A u sb ild u n g  i s t  m an ch m al 
sogar v o rh e rrsch en d , w ie A bb. 10 ze ig t, in  d e r  dio 
k u rz  p rism atisch e  A u sb ild u n g  fa s t  g an z  fe h lt .  D ie 
In te rfe ren z fa rb e  is t  la v e n d e lg ra u , d ie  L ic h tb rec h u n g  
ü b e r 1,54. F e rn e r  s in d  d ie  M elilith e  o p tisch  n e g a tiv  
und  einachsig , zeigen  a b e r  zuw eilen  d ie A nom alie , 
daß das A chsenkreuz sich  u m  e in  g e rin g es öffnet.

D ie V o llk ris ta lle  d e r  M elilithe  sind  also  te tra g o n a l. 
Zwar k ö n n te n  d ie  oben  e rw ä h n te n  G ebilde  m it  d en  
W inkeln  von 1 2 0 °  a u f 'd a s  h e x ag o n a le  S y s te m  h in- 
weisen, doch is t  w o h l a n zu n e h m e n , d a  es n u r  sk e le t t-  
a r tig e  B ildungen  s in d , d aß  es sich  u m  d iag o n a le  
W ach stun isfo rm en  h a n d e l t1).

In  diesen, w ie  a u ch  in den  n a ch fo lg en d  b esp ro ch e
nen S ch lacken  s in d  die M elilith e  m a n c h m a l sp a l te n 
fre i, häu fig e r zeigen  sie  a b e r  S p a lte n , d ie  z w a r  se h r 
u ngerade , jed o ch  im  g ro ß e n  u n d  g a u ze n  e in a n d e r 
p a ralle l v e rla u fen , u n d  z w a r p a ra lle l  z u r  B asis. 
Spalten  p a ra lle l zu  d en  P rism en  flächen  fin d e t m an  
n u r  se lten . D ie  M elilithe  lassen  e rk en n en , d aß  sic 
sich vor den  O liv inen , fa lls  so lche zu g eg en  s in d , au s
geschieden h ab en . L e tz te re s  M ineral i s t  in g ew ö h n 
lichem  L ich t m e is t n ic h t  so k la r  d u rc h s ich tig  w ie d e r 
M elilith. A uch h a t  es sich zu m e is t in  u n reg e lm äß ig  
u m g ren z ten  K ö rn e rn  ab g esch ied en , d ie  sich  zuw eilen  
s tab fö rm ig  a n e in an d e rg e la g e rt h a b en . D ie  M elilithe  
sind  zuw eilen  fre i v o n  In te rp o s itio n e n , m e is t  a b e r  
sehr re ich lich  v o n  so lch en  d u rc h se tz t.  I n  d e n  m ir  
vorliegenden Schliffen  lieg en  die E in sch lü sse  fa s t  
im m er gänzlich  in n e rh a lb  d e r  M elilith e ; le tz te re  
zeigen deshalb  n u r  se lte n  d ie  so n s t bei M elilithen  
häufiger a u f tre te n d e  P f lo c k s tru k tu r , d ie  d a d u rc h  ge
ken n ze ich n e t is t, d aß  d ie E in la g e ru n g e n  vom  R a n d e  
aus in  d ie M elilithe  tr ic h te r fö rm ig  m e h r o d er w en ig er 
tie f  h inein ragen . G las u n d  sch w arze  A u ssch eid u n g en  
sind  d ie h äu fig s ten  In te rp o s itio n e n , in e in ze ln en  se l
ten e n  F ä llen  s in d  es a b e r  a u c h  M ineralien  m it  h o h en  
In te rfe ren z fa rb en , d ie in  je d e r  B ezieh u n g  d en  a u ß e r
h alb  d e r M elilithe  be fin d lich en  O liv inen  g le ich en  u n d  
deshalb ebenfalls a ls solche a n zu sp rech en  sin d . I c h  
kom m e h ie ra u f  n o c h  w e ite r  u n te n  z u rü ck .

Abb. 11 z e ig t e ine  E ig e n tü m lic h k e it  bei d e r  
M elilithausseheidung . E s  h a n d e l t  sich  u m  S tü c k e  
derselben S ch lack e  w ie  oben m it  fo lg en d e r Z u
sam m en se tzu n g :

31.80 % d i0 2 0,72 % E e O
17,04 % A Is0 3 3 57 %  Mn O
43 43 %  Ca 0  (Ges.) 0,97 %  S
2.70 %  Mg 0

') V o g t :  Studier over Slagger, Stockholm 1884,
S. 115, Abb. 31 ff.

E s h a t  sich  z u e rs t  M elilith  in  n o rm a le r  F o rm  au s
gesch ied en ; a n  diese h a t  sich  d an n  a b e r  neu es M a
te r ia l  angesch lossen , w elches s ta rk  m it  b ra u n em  G las 
d u rc h se tz t  is t. D iese  ang ew ach sen e  K ris ta llm asse  
s ie h t d a h e r  t rü b e  aus. D iese lbe  in n erlich e  S t r u k tu r  
w ie d iese  angew ach sen e  M asse zeigen  a u ch  n o ch  
a n d e re  In d iv id u e n , d ie se lb s tän d ig  e n ts ta n d e n  sind . 
D ie  G rö ß e  d e r  le tz te re n  is t  d u rc h sch n ittlich  n ich t 
h a lb  so g ro ß  w ie die d e r c rs tg e b ild e te n  M ineralien , 
a u ch  ih re  U m g ren zu n g  n ic h t  so sch a rf . S ie  b e steh en  
m eines E ra c h te n s  ebenfalls aus M e lilith su b s tan z  n eb en  
G las u n d  s in d  a ls M e lilith e  z w e ite r  G e n e ra tio n  a n zu 
sp rech en , d ie  u n t e r  v e rä n d e r te n  B ed in g u n g en  au s- 
g esch ieden  sin d . D iese  le tz te re n  M e lilith e  b ild en  im  
v o rlieg en d en  Schliffe  be i w e item  d ie  H a u p tm a sse  
d e r  A u ssch eid u n g en .

E in e  äu ß erlich  e tw as  a n d e re  A u sb ild u n g  d e r  
M elilith e  zeigen  die A b b . 12 u n d  13. H ie r  zeigen 
diese n eb en  e in e r h e llg rau e n  b is la v e n d e lg ra u en  
au ch  d ie  c h a ra k te r is tis c h e  b lau e  In te rfe re n z fa rb e , 
w elch  le tz te re  F a rb e  d ie b ish e r b esp ro ch en en  M elilith e  
w enig  ze ig ten . D ab ei ze ig en  die M elilith e  d ie b lau e  
bzw . g ra u e  In te r fe re n z fa rb e  o f t  d e r a r t  n e b en e in 
a n d e r , d aß  d ie  F a rb e  v o n  den. R ä n d e rn  n a c h  d e r  
M itte  h in  z u n im m t, in  d e r  M itte  also  am  sc h w äch s ten  
is t .  E s  m ac h en  d a n n  so lche  K r is ta lle  zw isch en  
+  N icols d en  E in d ru c k , a ls  ob cs sich  bei ih n e n  n ic h t  
u m  ebene , so n d e rn  u m  g e w ö lb te  Fläclyen h an d e le , 
w ie  d ie  A bb . 12 d ies a u c h  e rk e n n e n  l ä ß t .  B ei g e 
w ö h n lich em  L ic h t  s in d  d iese K r is ta lle  eb en fa lls  
w asserk lar. M an ch m a l s in d  sie sp a lte n fre i, m an c h m a l 
v o lle r  R isse  (A bb. 13), zuw eilen  m it ,  zuw eilen  oh n e  
In te rp o s itio n e n ; le tz te re  s in d  a b e r  g e r in g  u n d  b e 
s te h en  a u ch  n ic h t  a u s  d en  o liv in a r tig en  M in eralien , 
ob w o h l d iese sich  so n s t in  d e r  S ch lack e  in  g ro ß en  
M engen  b e fin d en  (A bb. 12 u n d  13). '

D ie  b ish e r b e sp ro ch en en  V o llk ris ta lle  d e r  M eli
l i th e  e r in n e rn  in  k e in e r  W eise  a n  die oben e rw ä h n te n  
sch en k lig en  A u ssch eid u n g en , w ä h ren d  dies b e i m an 
ch en  a n d e re n  M elilith en  d e r  F a ll  is t. D ie  A bb. 14 
ze ig t so lche. D ie  A n a ly se  d ieser S ch lack e  is t :

34,69 %  S102 1,35 %  Fe 0
9,90 %  Al2 0 3 4,26 %  Mn 0

42,3* %  CaO 1,77 % S
3,11 %  Mg 0

H ie r s in d  d ie  U m g ren zu n g en  te ils  län g lich -re ch t
eck ig  bis q u a d ra tis c h , te ils  d re ieck ig , te ils  u n reg e l
m äß ig  a b e r  an  d ie schen k elig en  G eb ilde  e rin n e rn d . 
B ei g ew ö h n lich em  L ic h t  s in d  d ie  K ris ta lle  w asser
k la r  d u rc h s ich tig  u n d  lassen  n ic h ts  v o n  d en  S c h e n 
k e ln  e rk en n en , bei +  N icols dagegen  t r e te n  d ie  
S ch en k e l d e u tlich  h e rv o r. B ei d em  v o rlieg en d en  
D ünn sch liff sin d  d ie  In te rfe re n z fa rb e n  c h a ra k 
te r is tis c h  b lau , d ie S ch en k e l h e b en  sich  lav e n d e lg ra u  
d a ra u s  ab . A b e r  n ic h t  a ls  sch m ale  L in ien  s in d  d ie  
S ch en k el k e n n tlic h , so n d e rn  es f in d e t ein  a llm äh lich e r, 
jed o ch  n u r  g an z  k u rz e r  U eb erg an g  v o n  lav e n d e lg ra u  
z u  b la u  s t a t t .  D e r  R a n d  d ieser K ris ta lle  is t  bei 
+  N icols ebenfa lls  lav e n d e lg ra u . D ie  A uslöschung  
e rfo lg t h ie r  w ie  oben  bei d en  S ch en k e ln  ang eg eb an ,

s
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a lso  bei d re i S ch en k eln  p a ra lle l  z u  e inem  d e r  drei 
S ch en k el u n d  bei d e n  ü b rig en  p a ra lle l z u  d en  H a l
b ieru n g s lin ien  d e r  W in k e l, d . h . p a ra lle l z u  den  
S e ite n  des K ris ta lls . D as A ch sen b ild  is t  so v e r
sch w o m m en , d aß  es n ic h t  e rk e n n b a r  is t. A uch  h ier 
s in d  d ie  M elilith e  te ils  g e sp a lten , te ils  u n g e sp a lten , 
te ils  m it ,  te ils  oh n e  In te rp o s itio n en .

A u ß e r d e n  h ie r  e rw äh n te n  B ild e rn  zeigen  S ch lack en  
ä h n lic h e r Z u sam m en setzu n g  no ch  m an ch erle i a n d e re  
B ild e r  im  D ünnsch liff. D ie  A u ssch eid u n g en  haben  
a b e r  o f t v o n  ob igen  F o rm e n  so ab w eich en d es A us
seh en , d a ß  e in  Z u sam m en h an g  o d e r U eb erg an g  z u  
ih n en  sch w er fe s tzu s te lle n  is t ,  obw ohl an zu n eh m en  
is t ,  d aß  es sich  dabei ebenfa lls  u m  zu g eh ö rig e  K ris ta ll
g e b ild e  h a n d e lt .

I n  d e n  b ish e r  b e sp ro ch en en  M elilithen  k o m m t, 
w ie  sch o n  e rw ä h n t, O liv in  a ls In te rp o s itio n  n u r  au s
nah m sw eise , u n d  a u c h  d a n n  n u r  in  g e rin g e n  M engen

v o r. Je d o c h  is t  in  m a n c h e n  S ch lack en  d ie  O livin- 
roenge  in n e rh a lb  d e r  M elilithe  se h r  b e d e u te n d . M ir 
s te h en  d ie  D ü nnsch liffe  von  zw ei so lchen  S c h la c k e n 1) 
z u r  V erfü g u n g .

D ie  A bb. 15 u n d  16 s in d  vom  D ünn sch liff e in e r 
so lchen  S ch lack e , d e ren  A nalyse  d ie fo lg en d e  is t :  
30,44% S i02
13,05 %  Als 0 ,

4i S ' . % £ g O  AziditäUgrad 0,78
0 ,84%  Fe 0  0,81 CaO 1
3,Oö%M nO Sogor- 0,14MgO I n n nK iQ ;n  
4 62 %  CaS formal 0,01 FeO ° ’ 14 A1’ ° 3 * ° ’ßl Sl° 2 
0,15 % S 0 3 0,04 Mn OJ
0,20 %  Pa0 5
0,04 %  Ba 0  Platzsohe Zahl p =  117, aUo hoeh.

H ie r  zeigen  e inzelne d e r  M elilith e  e inen  zo n aren  
A u fb au . (Sohluß folgt.)

J) Durch Hrn. Dr. Guttmann, Düsseldorf.

Die nutzbaren Bodenschätze des Lahngebietes als Grundlagen 
des Lahnkanals.

V on D r. J o h .  A  h l  b ü r g  in  W e tz la r .

(Sohluß von Seite 34.)

| \ J  a ch  d iesem  U eb erb lick  ü b e r  d en  geo log ischen  
^  *  W e rd e g a n g d e sL a h n g e b ie te s u n d d ie E n ts te h u n g  

se in er n u tz b a re n  B o d e n sc h ä tze  w o llen  w ir  k u rz  d ie  
V e rb re itu n g  d e r  e inzelnen  w ir tsc h a ftlic h e n  w ich tig en  
L a g e rs tä t te n ,  ih re  L a g e  z u r  k ü n ftig e n  L eb e n sa d er 
des W irtsc h a f tsg e b ie te s , d em  L a h n k a n a l ,  u n d  ih re  
E rsch ließ u n g sm ö g lich k e ite n  b e tra c h te n . D a s  b e s te  
H ilfsm itte l  h ie rzu  b ie te t  u n s  d ie  g eo log ische  K a r te ,  
d ie  a ls  g e tre u es  S p ie g e lb ild  des im  L a u fe  d e r E rd 
g e sc h ic h te  e n ts ta n d e n e n  S c h ich te n b au e s  d ie  V e rb re i
tu n g  d e r e in ze ln en  B o d e n a rte n  a n  d e r h e u tig e n  E rd 
o b e rfläch e  zeig t. A us dem  g eo log ischen  K a rte n b ild e  
im  V erein  m it d em  oben  g e sc h ild e rte n  E n tw ic k lu n g s 
g ä n g e  e rg eb en  s ich  d ie  w ic h tig s te n  G ese tzm äß ig k e iten  
f ü r  d ie  V e rb re itu n g  d e r e in ze ln en  B o d e n a rten . D ie  
z u r  D e v o n ze it g e b ild e te n  A b lag eru n g en , in sbesondere  
d i e R i f f k a l k e ,  E r u p t i v g e s t e i n e  (P o rp h y r ,  D iab as)  
u n d  v o r  a lle m  d ie  R o t e i s e n s t e i n l a g e r  s in d  a u f  
d as  h e u tig e  V e rb re itu n g sg e b ie t des jü n g e re n  D evons, 
in  d e r  H a u p ts a c h e  a lso  a u f  d ie  L a h n m u ld e  zw ischen  
K a tze n e ln b o g e n  u n d  B ie b e r ta l  u n d  a u f  d ie  D illm u ld e  
b e sc h rä n k t;  d ie  R iffk a lk e  b e g le iten  fe rn e r  in  m eh rfach  
u n te rb ro c h e n e m  Z uge d en  O s tra n d  des G eb irg es sü d 
l ic h  v o n  G ießen . D ie  te r t iä re n  E i s e n m a n g a n e r z e  
s in d  in fo lge  g e n e tisch e r  V e rk n ü p fu n g  m it  den  g ro ß en  
d ev o n isch en  K a lk z ü g e n  a n  d as  g le ich e  V e rb re itu n g s
g e b ie t w ie  d ie  K a lk zü g e  g eb u n d en . D ie  A b la g e ru n g e n  
d e r  t e r t i ä r e n  T o n e  f in d en  s ic h  im  w esen tlich en  
a m  A u ß e n ran d e  d e r B a sa lth o c h flä c h e  des W e s te r
w a ld es , d a s  g le ich e  g i l t  im  a llg em e in en  f ü r  d ie  g le ich 
a ltr ig e n  A b la g eru n g e n  v o n  Q u a r z s a n d  u n d  Q u a r z -  
s c l i o t t e r  sow ie  fü r  d ie  au s  d iesen  d u rc h  se k u n d ä re  
V e rk iese lu n g  g eb ild e ten  T e r t i ä r q u a r z i t e .  D ie  
B a s a l t l a j j e r  h a b en  w ir im  g an zen  B ere ich e  des

W e s te rw a ld p la te a u s  zu  su ch en , desg le ich en  in  dem  
M assiv  des V ogelsberges ö s tlich  v o n  G ießen , a u ß e r
dem  in  d em  zw isch en lieg en d en  G eb iete  des a lte n  
G eb irg es a n  z ah lre ich en  P u n k te n , a n  den en  noch  
h e u te  d ie  B a s a l t s t i e l e ,  d ie  D u rc h b ru c h sk a n ä le  
f rü h e re r  B a sa lte rg ü sse , das a lte  G eb irge  d u rch rag en . 
D ie  B r a u n k o h l e n a b l a g e r u n g e n ,  a u fs  in n ig s te  
m it  d e r  W este rw ä ld e r B a sa lte rg u ß fo rm a tio n  v e r
k n ü p f t ,  s in d  eb en fa lls  w esen tlich  a u f  den  B ereich  
des W este rw a ld es  b e sc h rä n k t;  sie  e rsch e in en  in  ä h n 
l ic h e r  B ezieh u n g  zu  den  B a sa ltd e c k e n  a m  R a n d e  
des V ogelsberges. S c h a r f  u m g re n z t i s t  fe rn e r  das 
V e rb re itu n g sg e b ie t d e r B a s a l t e i s e n e r z e  (B ra u n 
eisenerze) u n d  B a u x i t e ,  d ie  a ls  O b e rflä c h en v e rw itte 
ru n g sp ro d u k te  d e r  w e it a u sg e d eh n ten  B a sa lte rg ü s se  
des W este rw a ld es  u n d  V o g e lsb erg es h e u te  n u r  noch  
a n  den  A b h ä n g en  des V o g e lsb erg es, n a m e n tlic h  im  
N o rd en  u n d  S ü d e n , e rh a l te n  g eb lieben  s in d . U n 
re g e lm ä ß ig e r e rsch e in t d ie  V e rte ilu n g  d e r M i n e r a l 
s ä u e r l i n g e ,  d ie  in  d e r  H a u p ts a c h e  a u f  den  g ro ß e n  
d as  g an ze  G eb irg e  d u rc h k re u z en d e n  T e r t iä rb ru c h 
sp a l te n  a u fs te ig en  u n d  d a h e r  a n  k e in  b eso n d eres 
S ch ich te n g lied  g eb u n d en  e rsch e in en ; d a  sich  jed o ch  
jen e  B ru c h sp a lte n  in  d en  g ro ß e n  B cck en g eb ie ten  
des T e r t iä r s ,  in sb eso n d e re  a lso  a n  d en  R ä n d e rn  des 
L im b u rg e r  B eck en s, a m  L ö h n b e rg e r  B eck en  u n d  am  
O s tra n d e  des G eb irg es bei G ießen  h ä u fen , f in d en  w ir 
d ie  M in e ra lq u e llen  in  d iesen  G eb ie ten , in  beso n d ers  
g ro ß e r  Z ah l z u sa m m en g e d rä n g t. —  E in e n  U eb erb lick  
ü b e r  d ie  h e u tig e  E rz e u g u n g  u n d  d a m it  d ie  w ir t
sc h a ftlich e  B e d eu tu n g  d e r e inzelnen  B o d en sch ätze  
g ib t  d ie  fo lg en d e  d e r  S ta t is t ik  des B e rg - u n d  H ü t te n 
m ä n n isc h en  V ereins in  W e tz la r  en tn o m m en e  Z u
sa m m e n s te llu n g  (Z ah len ta fe l 1) d e r P ro d u k tio n  in
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Zahlentafel 1. Z u sa m m en ste llu n g  der B erg rev iere  W etz la r , W eilb u rg , 
D iez , D ille n b u rg , O berhessen .

Fördeiung an
1*12 1913

Mtnae Wert
X Menge Wert

M

Roteisenstein. . . . . . . 821 420 t 8 882 233 854 657 t 9 202 609
Brauneisenstein..................... 609 531 t 5 356 099 639 105 t 5 864 933
Spateisenstein..................... 5 974 t 20 778 5 231 t 19 520
Manganerz .......................... ■25 t 4 159 — —
Z in k e r z .................................. 24 620 t 2 440 609 ■ 26 592 t 2140 178
Blei- und Silbererz . . . . 7 720 t 1 935 693 6 5G0 t 1 579 239
K u p fererz ............................. 2 365 t 226 247 2 339 t 189 486
Sohwefelkiea . . . . . . . - .— — — —
Sohwerspat. . ..................... 22 370 t 179 420 24 245 t ') 218 286
Ton, Ocker, Walkererde. . 347 124 t 1 126 809 395 957 t 1 369 608
B ra u n k o h le ......................... 245 075 t 1 122 023 260 187 t 946 867
Daohsohiefer . . . . . . . 44 922 m 169 895 38 991 m1) 149 165

zusammen 2 095 294 t 
44 222 m 21293 980 2 214 792 t 

38 991 m 21 679 871

den fü n f  in  B e tr a c h t  
kom m enden  B e rg rev ie re n  
(W etz la r, W eilb u rg , D iez,
D illen b u rg , O berhessen).

D an ach  s te h en  d i e R o t -  
e is e n e r z e n a c h M e n g e u n d  
W e rt bei -weitem a n  d e r 
Sp itze . D ie  L a g e  d e r  e in 
zelnen R o te isen e rzg ru b en  
zu m  L a h n k a n a l i s t  in  de r 
L ah n m u ld e  se h r g ü n s tig ;  
d ie  w ich tig sten  L ag e rzü g e  
d rän g en  sich  h ie r  a u f  eine 
e tw a  2 k m  b re ite , v o n  
S c h a u m b u rg  n a c h  N o rd 
o sten  ü b e r  D iez, L im b u rg ,
W irbe lau , W e ilb u rg  bis 
A hausen  v e rla u fen d e  O b e r
devonm ulde zu sam m en , d ie 
bei D iez, L im b u rg , K u n k e l, W irb e la u  u n d  W eilb u rg  
sow ie A hausen  v o n  d e r L a h n  u n m it te lb a r  d u rc h k re u z t 
bzw . b e rü h r t  w ird . D ie  h a u p ts ä c h lic h e n  a u f  d ie 
sem  M uldenzuge  b e tr ieb e n e n  R o te ise n ste in g ru b e n  
(S c h a u m b u rg  u n d  F rie d r ic h  bei F a c h in g e n , G eorg  
Jo seph  bei G räv en eck , E rh a l tu n g ,  H e id e  u n d  W a ld 
hau sen  bei W e ilb u rg , B u d e ru s  u n d  B u c h w a ld  bei 
A hausen  bzw. L ö h n b e rg ) s in d  m it  ih re n  T ra n s p o r t 
e in rich tu n g en  a n  d ie  dem  L a h n ta l  fo lg en d e  E ise n 
b ah n  angesch lossen . E in e  w e ite re  w ich tig e  G ru p p e  
von  R o te isen e rz lag e rzü g en  l ie g t  im  B e re ich  d e r  O ber- 
devonm ulde, d ie  v o n  P h ilip p s te in  ü b e r  B rau n fe ls , 
O bern d o rf u n d  N a u b o rn  bis n a c h  W e tz la r  v e r lä u f t  
u n d  in  ih rem  n o rd ö stlic h e n  Teile, zw ischen  A lb sh au sen  
u n d  W etz la r , das  L a h n ta l  u n m it te lb a r  b e rü h r t .  A uch  
h ie r  s in d  d ie  w ic h tig s te n  G ru b en  (Ju n o  bei N a u b o rn , 
frü h e r  A m a n d a , fe rn e r  G ru b e  R a a b  bei W etz la r)  
d u rc h  T ra n sp o rte in r ic h tu n g e n  u n m it te lb a r  m it  d e r 
L ah n e isen b ah n  v e rb u n d en .

E in  d r i t te s  a u sg e d eh n te s  O b e rd ev o n g eb ie t m it  
zah lre ichen  L ag e rzü g e n  lie g t  a m  S ü d ra n d e  d e r L a h n 
m ulde zw ischen  M u d ersh au sen  u n d  Z o llh au s a m  A a r
ta l  u n d  dem  W e ilta l  bei W e ilm iin s te r ;  d ie  in  d iesem  
G ebiete z u rze it e rsch lo ssen en  G ru b e n  lieg en  d u rc h 
weg w e ite r a b se its  d e r  L a h n  u n d  s in d  n u r  zu m  T eil 
(G ru b en g eb ie t bei A u m en au ) u n m it te lb a r  m it  d e r 
L ah n  v e rb u n d en . I m  ü b rig en  v o llz ieh t s ich  d e r  T ra n s 
p o r t  de r E rz e  a u f  d e r A a r ta lb a h n , d e r E m s ta lb a h n  
u n d  de r W e ilta lb a h n , d ie  f ü r  dieses G eb ie t a ls  w ich 
tig s te  Z ubringerw ege  des L a h n k a n a le s  zu  g e lte n  hab en . 
A m  N o rd o s tra n d e  d e r L a h n m u ld e  s in d  d ie  R o te ise n 
ste in lag erzü g e  a u f  z ah lre ich e  iso lie rte  S ch o llen  b e 
sc h rä n k t, in sb eso n d e re  b e id e rse its  des D illta le s  
(G rube  S c h ö n e r A n fa n g  be i B ech lin g en , H e in rich s-  
segen bei W erd o rf, F o r tu n a  bei B e rg h au sen ) u n d  b e id e r
seits des U lm ta le s  (G ru b e  V ik to r  bei B issen b e rg , 
G rube E m m a  bei A lien d o rf, S ch ie fe r u n d  E p p s te in  
bei O bershausen). V on  d iesen  G ru b e n  s in d  F o r tu n a  
bei B erg h au sen  u n d E p p s te in -S c h ie fe r  bei O bersh au sen  
du rch  T ra n sp o rte in r ic h tu n g e n  b e re its  h e u te  m it  dem  
L ah n ta le  u n m it te lb a r  v e rb u n d en , fü r  d ie  an d eren

G ru b en  b i ld e t  d ie  D il lta lb a lm  u n d  d ie  im  B a u  b e 
g riffen e  U lm ta lb a h n  d en  w ic h tig s te n  T ran sp o rtw e g  
z u r  L ah n .

W esen tlich  u n g ü n s tig e r  b ezü g lich  des L a h n 
k a n a le s  liegen  d ie  z ah lre ich en  R o te ise n e rz g ru b e n  des 
D illta le s , deren  B e trie b  sich  h e u te  im  w esen tlich en  
a u f  d ie U m g eb u n g  des S c h e ld e ta le s  ö s tlich  v o n  
D ille n b u rg  b e sc h rä n k t. D a  d iese  G ru b e n  m it  ih re n  
E rz e n  v o rw ieg en d  a u f  d en  A b sa tz  a n  d ie  E is e n 
in d u s tr ie  des n ah eg e leg en en  S ie g erlan d e s  angew iesen  
s in d , in  d e n  le tz te n  J a h r e n  a u ch  g rö ß e re  M engen 
a n  d ie  u n te r  g ro ß e r  E rz k n a p p h e it  le id en d e  o b e r
sch les isch e  H ü t te n in d u s tr ie  g e lie fe rt h a b en , w ird  de r 
R o te ise n s te in  d e r D illg ru b e n  fü r  d en  L a h n k a n a l in  
d e r Z u k u n ft v o ra u ss ic h tlic h  k e in e  w esen tlich e  R o lle  
Bpielen.

U eb er d ie  in n e rh a lb  des L a h n -  u n d  D illg eb ie tes  
n o c h  v o rh a n d e n e n  E is e n e rz v o rrä te  g eh en  d ie S c h ä t
zu n g en , d ie  zum  T eil a u c h  a n lä ß lic h  des N achw eises 
d e r  W ir tsc h a f tl ic h k e it  des L a h n k a n a le s  a n g e s te ll t  
w u rd en , b ish e r rö c h t w e it au se in a n d er. D ie  s ta rk e n  
R ü c k sc h lä g e , d ie  den  R o te ise n ste in b e rg b au  a n  d e r 
L a h n  u n d  D ill im  v o ra n g eg a n g en e n  J a h rh u n d e r t ,  
n a m e n tlic h  n a c h  1870, m eh rfa ch  b e tro ffen  h a b en , 
f ü h r te n  im  a llg em e in en  zu  e in e r r e c h t  w enig  hoff
n u n g sv o llen  B e u rte ilu n g  d e r Z u k u n ft d ieses B e rg 
b au es . V e ra n la ß t  w a ren  d iese  R ü c k sc h lä g e  e inm al 
d u rc h  d en  sc h a rfe n  W e ttb e w e rb  d e r a u s län d isc h en  
u n d  d e r M in e tte -E rz e  a u f  d em  w estfä lisch en  M ark te , 
a n d e rse its  d u rc h  d ie  w e itg eh en d e  Z e rsp lit te ru n g  des 
F e ld esb esitzes . H in z u  k a m , d a ß  d ie  m e is t  k le in en  
G ru b e n  v o n  w enig  k a p ita lk rä f tig e n  U n te rn eh m ern  
g e fü h r t  w u rd e n , d ie  n u r  z u r  Z eit d e r  H o c h k o n ju n k tu r  
d u rc h z u h a lte n  v e rm o c h te n  u n d  in fo lg e  v ie lfac h e r 
F e h lsc h lä g e  bei den A u fsch lü ssen  d e r G ru b e n  (V er
k a lk u n g  d e r E rz e  n a ch  d e r  T iefe, S c h w ie rig k e it der 
W ie d e ra u s r ic h tu n g  d e r s ta rk  g e s tö r te n  u n d  v e r
w orfenen  L ag e rte ile )  h ä u fig  d en  M u t z u r  W eite r
fü h ru n g  des B e trieb es  v e rlo ren .

J) Ohne Dillenburg.
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B e s tä rk t  w u rd e  dag M iß tra u e n  b ezü g lich  d e r N a c h 
h a lt ig k e i t  d e r  E rz v o rk o m m e n  d u rc h  d ie  oben  b e re its  
e rw ä h n te  T h eo rie , w o n ach  d ie  sä m tlic h e n  R o te ise n 
e rz la g e rs tä tte n  sek u n d ä re , d. h. m eh r  o d e r w en iger 
zu fä llig e , d u rc h  U m w an d lu n g  v o n  K a lk  ü b e r  dem  
G ru n d w asse rsp ieg e l e n ts ta n d e n e  B ild u n g en  sein  so ll
te n , e ine  A n s ic h t, d ie  m an c h en  B e sitz e r  v o n  w e ite ren  
U n te rsu c h u n g e n  se in er G ru b e  n a ch  d e r T iefe a b 
g e sc h re c k t h ab en  m ag . E r s t  in  den  le tz te n  be id en  
Ja h rz e h n te n  h a t  sich  in  d e r w ir tsc h a ftlic h en  L ag e  
des B e rg b au es  eine ra sc h e  A cn d eru n g  v o llzogen , die 
G ru b e n  s in d  n a c h  u n d  n a c h  in  d en  B esitz  w en ig er 
g ro ß e r  u n d  k a p ita lk rä f tig e r  G ese llsch aften  ü b e r
g eg an g en , d ie  in  d e r L ag e  s in d , u n b e k ü m m e rt u m  
jew e ilig e ' K o n ju n k tu rsc h w a n k u n g e n  eine sy s te m a 
tisch e  E rsc h ließ u n g  d e r E isen e rz lag erzü g e  a u f  g ro ß e  
E rs tre c k u n g  h in  u n d  d a m it  a u ch  ü b e r  d ie  dem  
k le in en  B e rg b a u  o f t so v e rh än g n isv o ll gew ordenen  
g rö ß e re n  S tö ru n g sz o n e n  h in au s  v o rzu n eh m en , d ie 
fe rn e r d u rc h  E in r ic h tü n g  g ro ß zü g ig en  A b b au es u n d  
b illig e r T ran sp o rtw e g e  n ic h t m e h r  a u f  d ie  G ew in n u n g  
led ig lich  d e r  h o c h p ro ze n tig e n  E isen e rze  angew iesen  
s in d , so n d e rn  f a s t  d u rch w eg  einen re s tlo sen  A b b a u  
au ch  d e r k a lk ig e n  L ag e rte ile  d u rc h fü h re n  k ö n n en .

D ie  z ah lre ich en  T ie fb au au fsch lü sse , d ie  im  le tz te n  
J a h rz e h n t ,  zu m  T eil b e re its  ü b e r  200 m  T iefe  h in au s , 
d ie  L ag e rzü g e  ersch lossen  h a b en , e rb ra c h te n  zugleich  
m it  d en  E rg e b n iss e n  d e r geo log ischen  A u fn ah m en  
den  'N achw eis, d a ß  d ie  L ag e rzü g e  u n a b h ä n g ig  v o m  
G ru n d w asse rsp ieg e l u n d  u n v e rä n d e r t  in  d ie  T iefe 
se tzen . G le ichw oh l bew egen  sich  d ie  n eu eren  
S c h ä tz u n g en  d e r v o rh a n d en e n  E is e n v o r rä te  in  v e r 
h ä ltn ism ä ß ig  n ied rig en  G ren zen ; so w ird  b e isp ie ls
w eise f ü r  d ie  D illm u ld e  u n te r  d en  h e u tig e n  'W irt
sc h a ftsv e rh ä ltn is se n  n u r  e ine  B a u tie fe  v o n  100 b is 
250 m  an genom m en . N a c h  d en  n e u es te n  S c h ä tz u n g e n  
is t  f ü r  d ie  D illm u ld e  ein  v o rh a n d e n e r  V o r r a t  v o n
42 0 0 0 0 0 0  t ,  f ü r  d ie  L a h n m u ld e  ein  so lch er v o n
43 000 000 t ,  zu sam m en  85 000 000  t  an g en o m m en .

G e h t m a n  jed o c h  v o n  d e r  k a u m  zw eife lh a ften  
A nnahm e, a u s , d a ß  d e r B e rg b a u  sich  a u ch  noch  
w esen tlich  ü b e r  d ie  g e n a n n te  T iefe  h in au s  en tw ic k e ln  
w ird , u n d  re c h n e t  m a n  a u f  G ru n d  des g eo log ischen  
K a rte n b ild e s  a u c h  d ie  b ish e r  no ch  w enig  u n te r 
su c h te n  L ag erw ech se l m it  d e r  n ö tig e n  R e se rv e  in  
d en  sch ä tzu n g sw eise  v o rh a n d en e n  V o r ra t  h in e in , so ,  
e rh ä l t  m an  a lle in  f ü r  d ie  O b erd ev o n m u ld e  S c h a u m 
b u rg , L im b u rg  u n d  W eilb u rg  e inen  E rz v o r r a t  v o n  
w e i t  ü b e r  6 0 0 0 0 0 0 0  t  u n d  f ü r  d ie  g a n z e  L a h n 
m u l d e  e tw a  d as  D re ifa c h e  d e r  ob en  an g eg eb en en  
Z ahl.

D ie  E i s e n - M a n g a n e r z v o r k o m m e n  s in d  in 
ih re r  V e rb re itu n g  im  w esen tlich en  a u f  d ie  A usb isse  
d e r g ro ß e n  K a lk z ü g e  des L ah n g e b ie te s  u n d  a m  O st
ra n d e  des G eb irges bei G ießen , B u tz b a c h  u n d  O b er
ro sb a ch  b e sc h rä n k t. D a n ac h  la ssen  sich  fo lgende  
H a u p tv e rb re itu n g sg e b ie te  a u fs te llen :

1. K a lk z u g  zw ischen  K a tzen e ln b o g en , O berneisen , 
M ensfe lden ;

2. S c h a u m b u rg , D iez, H a m b ac h -E lz , L im b u rg , 
D e rn , N ied ertie fe n b ac h , S c h u p b a c h , G a u d e rn 
b a c h ;

3. H a d a m a r ,  O berzeuzhcim , S te in b a c h , H eck h o lz 
h a u se n ;

4. V illm a r ,A u m e n a u , G räv en eck , W ein b ach , E d e ls 
b e rg , P h ilip p s te in  u n d  H irsc h h au sen , B rau n fe ls , 
B u rg so lm s, O berb ie l, H e rm a n n s te in , B ie b e rta l;

5. d ie  iso lie rten  K a lk m u ld e n  a m  OBtrande des 
G eb irges:

a) G ießen  u n d  G ro ß lin d en  (L in d en er M ark ),
b ) O b erk leen , B u tz b a c h , N iederw eise],
c) N au h e im , F r ie d b e rg , O b erro sb ach .

D ie  k le in e n  V o rk o m m en  im  D illg e b ie te  (K a lk v o r
k o m m en  v o n  M ed en b ach -B re id sch eid ) sp ie len  k e in e  
e rh eb lich e  R o lle .

D ie  F ö rd e ru n g  a u f  d en  E isen -M an g an erzg ru b cn  
d e r  L a h n m u ld e  u n d  a m  O s tra n d e  des G eb irg es h a t  
n a c h  m eh re ren  g ro ß e n  A u fw ärtsb ew eg u n g en  in  den 
60 e r  u n d  80 e r  J a h r e n  des v o rig en  J a h rh u n d e r ts  im  
le tz te n  J a h rz e h n t  se h r n ach g e la ssen  u n d  i s t  e r s t  u n te r  
den  K rie g sv e rh ä ltn issen  zu  e in e r ü b e rra sc h e n d en  H ö h e  
w ied er em p o rg esch n ellt. D ie  F ö rd e ru n g  b e tru g  1913: 
223 743 t  im  W e rte  v o n  1 705 871 M. H e u te  fö r d e r t  
a lle in  e ine G ru b e , d ie  L in d e n e r  M ark  bei G ießen , 
im  J a h re  u n g e fä h r  d ie  g le ich e  M enge, u n d  d as  ü b rig e  
L a h n g e b ie t b ra c h te  es 1917 a u f  ü b e r  500 000  t.

D ie  noch v o rh a n d en e n  V o rrä te  w erd en  bei e inem  
D u rc h sc h n it tsg e h a lte  v o n  20 %  F e  u n d  6 bis 8 %  
M n a u f  48 000 000  t  g e sc h ä tz t ,  w ovon  jed o ch  n u r  
15 000 000 t  a ls  u n te r  d en  h e u tig e n  V erh ä ltn issen  
g e w in n b a r  an g en o m m en  w erden . B e m e rk t  sei jed o ch  
d ab ei, d a ß  eine g e n au e re  S c h ä tz u n g  d ieser u n re g e l
m äß ig en  E rz v o rk o m m e n  ü b e ra u s  sch w ie rig  i s t  u n d  
d a ß  n a m e n tlic h  a m  O s tra n d e  des G eb irges zw ischen  
G ießen , N au h e im  u n d  H o m b u rg  d ie  U n te rsu c h u n g s 
a rb e ite n  sich  noch  im  e rs ten  E n tw ic k lu n g ss ta d iu m  
b efin d en , d a  d e r  B e rg b a u  sich  b ish e r  a u f  d ie  n ah e  
u n te r  T ag e  g e leg en en  V o rk o m m en  b e sc h rä n k t  h a t.

F ü r  d ie  B e u rte ilu n g  d e r F ra g e , w elche  M engen 
E isen -M an g an erze  in  d e r Z u k u n ft d em  L a h n k a n a l  
e tw a  zu w an d e rn  w erd en , is t  zu  b e rü ck s ic h tig e n , daß  
d ie  K rie g sfö rd e ru n g  w o h l n ic h t  w esen tlich  ü b e r  
den  K rie g  h in au s  in  g le ich er H ö h e  a n h a lte n  w ird ; 
u n te r  U m stä n d e n  m u ß  so g a r d a m it  g e rec h n e t w erden , 
d a ß  d ie  noch  v o rh a n d en e n  E rz v o r rä te  a ls  w ich tig s te  
M an g a n re se rv e  D e u tsc h la n d s  fü r  z u k ü n ftig e  Z eiten  
d e r N o t  a u fg e sp a r t  u n d  d a h e r  m ö g lic h s t g e sch o n t 
w e rd en  m ü ssen .

V o m  w ir tsc h a f tlic h e n  S ta n d p u n k te  w ü rd e  de r 
L a h n k a n a l  fü r  d ie  A b sa tz m ö g lich k e it d e r . E isen 
m an g a n e rz e  v o n  w e se n tlich e r B e d eu tu n g  sein , d a  
sie  w egen  ih res  h o h e n  P h o sp h o rg e h a lte s  u n d  w egen 
ih re r  vo rw ieg en d  m u lm ig en  N a tu r  in  F rie d en sze ite n  
sch w er A b sa tz  fa n d en  u n d  in  g rö ß e re m  M aß e  n u r  a ls 
Z u sch lag  f ü r  das T h o m asro h e isen  d e r M in e tte  v e r
a rb e ite n d e n  H ü t te n  in  B e tr a c h t  k a m e n ; d ieses A b sa tz 
g e b ie t w ü rd e  d u rc h  den  L a h n k a n a l u n d  d u rc h  d ie 
g le ich ze itig e  K a n a lis ie ru n g  d e r M osel d em  L ah n re v ie r  
e rh eb lich  n ä h e r  g e b ra c h t.
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Zahlentafcl 2. B rau n oison atoin -F örderun g.

Jahr Föiderung Wert Jabr Förderung Wert
t M. t .K

1903 201 278 1 002 098 1911 372 140 3 014 700
1904 220 8,28 1 177 430 1912 399 222 3 807 747
1905 219 394 1 749 308 1913 415 302 4 229 002
1908 278 713 2 439 045 1914 370 227 3 010 431
1907 332 551 3 088 408 1915 413 838 5 272 953
1908 275 877 2 20'3 709 1910 430 029 0 709 990
1909 207 720 2 270 322 1917 497 855 10 158 122
1910 318 185 2 754 214

D er B e rg b au  a u f  V o g e l s b e r g e r  B a s a l t e i s e n -  
s t e i n  h a t  im  le tz te n  J a h rz e h n t  e ine  ra sc h e  E n t 
w ick lung  genom m en, w ie  d ie  Z ah len ta fe l 2 zeig t, 
in de r a lle rd in g s  d ie  so n s tig e  B ra u n e ise n e rz fö rd e 
ru n g  O berhessens m ite n th a l te n  ist. D ie  V o rra ts 
sch ätzungen  b e lau fen  sich  a u f  e tw a  10 000 000 
bis 1 1 0 0 0  000 t ,  w a h rsc h e in lic h  d ü r f te  a b e r  au ch  
h ier d ie ta tsä c h lic h  v o rh a n d en e  M enge b e d eu ten d  
g rö ß er sein. D ie  w ic h tig s te n  P ro d u k tio n sg e b ie te  
liegen z u rze it in  d e r R ä h e  d e r G ie ß en -F u ld a e r  S tre ck e  
am  N o rd ran d e  des V og e lsb erg es, u n d  a n  d e r G ießen- 
G elnhausener S tre ck e  a m  S ü d ra n d e  des V ogels
berges. B eide  B ah n lin ien  b ild en  d ie  w ich tig s ten  
Z u b rin g erstreck en  fü r  e inen  V e rsa n d  d e r V ogels
berger E rze  v o n  G ießen  la lm a b w ä r ts  a u f  d em  L a h n 
k an al.

D ie V o rrä te  des L ah n g e b ie te s  a n  tec h n isch  v e r
w endbarem  K a l k  k ö n n e n , w ie  sch o n  e in  B lick  a u f  
die K a rte  le h r t ,  a ls  g e rad e zu  unerschöpjflich  b eze ich n e t 
w erden; d e n k t m an  s ich  d ie  n a m e n tlic h  den  K a lk  
in n erh a lb  des L ah n g e b ie tes  g ro ß e n te ils  v e rh ü llen d e n , 
aber n u r  in  g e rin g e r M ä c h tig k e it a u f la g e rn d e n  te r 
tiä ren  u n d  d ilu v ia le n  D e ck sch ic h te n  fo r t , so  er
sche in t de r K a lk  in n e rh a lb  des L ah n g eb ie tes  in  v ie r  
lan g g estreck ten  u n d  ste llen w eise  m eh re re  K ilo 
m ete r b re iten  Z ü g en  a n  d e r  O b erfläch e. Im  g an zen  
e rh ä lt m an  bei A u sw e rtu n g  des geo log ischen  K a r te n 
bildes eine G esam tlän g e  d e r  K a lk z ü g e  v o n  a n n ä h e rn d  
60 k m  u n d  eine d u rc h sc h n itt lic h e  B re ite  v o n  ü b e r  
1 km . H ie rn ach  w ü rd e n  sich  b e i d e r  A n n a h m e  v o n  
n u r  20 m  re in e r  B a u h ö h e  im  T a g e b a u b ru c h b e tr ie b  
a lle in  e tw a  30 000 000 000 t  K a lk  in n e rh a lb  des L a h n 
gebietes gew innen  lassen . D ie  h e u tig e  P ro d u k tio n  
is t aus d e r  oben  g eg eb en en  s ta tis t is c h e n  U e b e rs ic h t 
zu erk en n en ; sie  b e lä u f t  sich  z u rze it a u f  e tw a  
600 000 t  jä h r lic h . D e r  A b sa tz  b e sc h rä n k t  sich  zu r
zeit, abgesehen  v o n  d en  a ls  M a rm o r v e rw en d e ten  
A b arten  des K a lk e s , im  w esen tlich en  a u f  d ie  V er
w endung in  d e r M ö rte lin d u s tr ie . H ie r fü r  e ig n e t sich  
neben dem  re in en  k o h le n sa u re n  K a lk  b eso n d e rs  de r 
D olom it (so g e n an n te r  G ra u k a lk ) . I n  d en  le tz te n  
Ja h ren  h a t  d e r L a h n k a lk  zu n eh m en d en  A b sa tz  a ls  
Z u s c h la g s k a lk '  a n  d ie  rh e in isc h en  H ü tte n w e rk e  
gefunden u n d  in  d iese r R ic h tu n g  b ie te t  s ich  v e r 
m utlich  in  d e r Z u k u n ft n o c h  e in  u n e rsch ö p flich es  
A bsatzgeb iet, w en n  m a n  b e d e n k t, d a ß  d e r  B e d a rf  
der rh e in isch -w estfä lisch en  E is e n in d u s tr ie  a n  Zu- 
Bchlagskalken, d ie  h e u te  zu m  g ro ß e n  T eil a u s  B elg ien

h e rb e ig esch a ff t w erd en , e tw a  2 ,8  M ill. t  jä h r l ic h  
b e tr ä g t.

D ie  L a g e  d e r  e in ze ln en  K a lk z ü g e  zu m  L a lm ta l 
u n d  d a m it  zu m  L a h n k a n a l  is t  d u rch w eg  a ls  re c h t  
g ü n s t ig  z u  b eze ichnen . D e r  g ro ß e , o ben  b e re its  
e rw ä h n te  K a lk z u g  S c h a u m b u rg , D iez, L im b u rg , 
S c h u p b a c h , G a u d e rn b a c h  w ird  zw ischen  S c h a u m 
b u rg  u n d  D e h rn  a n  v e rsch ie d en e n  S te lle n  v o n  d e r 
L a h n  u n m it te lb a r  b e r ü h r t  u n d  zu m  T eil g e k re u z t;  
h ie r  h a t  s ich  in fo lgedessen  h e u te  b e re its  e ine  n a m h a fte  
K a lk in d u s tr ie  u n m it te lb a r  a n  d en  H ä n g e n  des L ah n 
ta le s  en tw ic k e lt. D e r  K a lk z u g  K a tze n e ln b o g e n —  
O bern eisen  w e is t b e so n d e rs  g ü n s tig e  D eck g eb irg s- 
v e rh ä ltn is se  a u f , l ie g t  a b e r  in  d e r  L u ftl in ie  d u rc h 
sc h n itt l ic h  7 b is 8 k m  a b se its  d e r L a h n ;  d e r  A b 
tr a n s p o r t  f in d e t h e u te  te ils  d u rc h  d as  A a r ta l ,  te ils  
a u f  d e r n a ssa u isc h en  K le in b a h n  n a ch  B ra u b ac li s t a t t ,  
wo U m la d u n g  in  d ie  R h e in k ä h n e  e rfo lg t. E s  er
sc h e in t jed o ch  n ic h t au sg esch lo ssen , d a ß  a u ch  dieses 
G eb ie t n a c h  A u sb au  des L a h n k a n a le s  se in en  A b sa tz  
a n  d e r L a h n  su c h t, d a  m it  e igenen  T ra n sp o rte in r ic h 
tu n g e n  (D ra h ts e ilb a h n  v o n  7 k m  L än g e ) d ie  e tw a  
50 k m  lan g e  K lc in b a h n s tre c k e  b is B ra u b ac li u n d  dag 
U m lad en  in  B ra u b a c li  e r s p a r t  w ü rd e . E b e n fa lls  seh r 
g ü n s tig  f ü r  den  A b tra n s p o r t  a n  d e r  L a h n  liegen d ie 
V e rh ä ltn is se  a u f  d e m  g ro ß e n  K a lk z u g e  V illm ar—  
G rä v e n e c k — B ra u n fe ls— B u rg so lm s— B ie b e rta l , d e r  
bei V illm a r , A rfu r t ,  A u m en au , F ü r f u r t  u n d  w e ite r  
ö s tlich  bei B u rg so lm s, O berb iel u n d  I le r rm a n n s te in  
v o n  d e r L a h n  d u rc h k re u z t  bzw . u n m it te lb a r  b e r ü h r t  
w ird , w ä h ren d  d ie  K a lk g e b ie te  des B ieb e rta le s  eb en 
fa lls  d u rc h  e tw a  7 k m  lan g e  T ra n sp o rte in r ic h tu n g e n  
u n m it te lb a r  m it  d e r  L a h n  zw isch en  G ießen  u n d  
W e tz la r  v e rb u n d e n  w erd en  k ö n n ten .

D ie  E rz e u g u n g  v o n  B a s a l t p r o d u k t e n  im  H a n 
d e lsk am m erb e z irk  L im b u rg , d e r  d en  g rö ß te n  T eil 
d e r  f ü r  d a s  L a h n g e b ie t in  B e tr a c h t  k o m m en d en  
B a sa ltw e rk e  u m fa ß t , e r re ic h te  n a c h  d en  A u s
w eisen  d e r  le tz te n  J a h r e  fo lg en d e  H ö h e :

Jahr Basalt
t

Jahr Basalt
t

1904 . . . 249 040 1908. . . . 345 100
1905 . . . 139 783 1909. . . . 314 887
1900 . . . 205 295 1910. . . . 450 850
1907 . . . 299 454 1911. . . . 447 493

D ie  E rze u g u n g  i s t  d a n ac h  in  e rfre u lic h e r E n tw ic k lu n g  
b eg riffen , w enn g le ich  sie  gpcli n ic h t  a n n ä h e rn d  ein  
B ild  v o n  d e r  ta ts ä c h lic h e n  E n tw ic k lu n g sm ö g lic h k e it 
d ieser In d u s tr ie  e rg ib t.

A eh n lich  lieg en  d ie  V e rh ä ltn is se  in  d e r  ü b rig en  
H a r t s t e i n i n d u s t r i e ,  d ie  d a s  M a te r ia l  d e r  devo
n isc h en  E ru p tiv g e s te in e , d e r  P o rp h y re  des M itte l
devons (H a r ts te in w e rk e  im  R u p p b a c h ta le )  u n d  g e 
w isse r D ia b ase  (H a r ts te in w e rk  F ü r f u r t  u n d  L ü tz e n 
d o rf  bei W e ilm ü n s te r , fe rn e r  zah lre ich e  W erk e  im  
D illg e b ie t)  a u sb e u te n  u n d  au s  d iesen  in  d e r R egel 
s ta r k  z e rk lü f te te n  M a te ria lien  h a u p tsä c h lic h  K le in - 
sc h la g  h e rs te llen ; sie  s in d  bezü g lich  des A bsa tzes 
ih re r  E rze u g n isse  w egen  d e r h o h en  F ra c h ts ä tz e  h e u te
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fa s t  g a n z  a u f  d en  en g s ten  B e re ich  ih re s  e igenen  
W ir tsc h a ftsg e b ie te s  angew iesen .

D ie  w ach sen d e  B e d e u tu n g  d e r W e s te rw ä ld e r  T o n 
i n d u s  t t i e  e rh e l l t  a m  b e sten  a u s  d e r s ta tis t is c h e n  
Z u sa m m e n ste llu n g  d e r  T o n in d u s tr ie  des H a n d e ls 
k am m e rb e z irk e s  L im b u rg , zu  dem  d ie  w ic h tig s te n  
E rz e u g u n g s s tä tte n  z u rze it g ehören .

T on in dustrie .

Jahr t Jahr t

1904 . . . 321 894 1908 . . . 349 563
1905 . . . 333 341 1909 . . . 329 149
1900 . . . 362 447 1910 . . . 406 895
1907 . . . 407 099 1911 . . . 387 207

V on n ic h t  zu  u n te r s c h ä tz e n d e r  B e d e u tu n g  e r
s c h e in t fü r  d ie  Z u k u n ft d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  M i
n e r a l w a s s e r i n d u s t r i e .  W o h l k e in  G e b ie t v o n  
g an z  M itte leu ro p a , d a s  ü b r ig e  R h e in isch e  G eb irg e  
e in g esch lossen , w e is t e inen  d e ra r tig e n  R e ic h tu m  a n  
M in e ra lq u e llen  a u f , w ie  d a s  en g ere  L a h n g e b ie t.

W irtsc h a ftl ic h  z w ar v o n  g ro ß e r  B e d eu tu n g , a ls 
M a ssen g ü te r d ag eg en  u n d  n a m e n tlic h  fü r  den  T ra n s 
p o r t  a u f  dem  L a h n k a n a l  e rs t  in  z w e ite r  L in ie  er
sc h e in en d , so llen  d ie  ü b rig en  n u tz b a re n  B od en 
sc h ä tz e  des L a h n g e b ie te s  n u r  noch  k u rz  e rw ä h n t 
w  rd e n . I n  B e tr a c h t  k o m m e n  n a m e n tlich  d ie  B l e i -  
Z in lc e r z e  v o n  d en  G ä n g en  des U n te r la h n g eb ie te s  
(H o lz ap p e l, E m s), d ie  K u p f e r e r z e ,  d ie  im  en g eren  
L a h n g e b ie te  zw ar n u r  zu  v e re in z e lt  u n d  a ls  N eben
p ro d u k t ,  im  D illg e b ie te  d a g eg e n  a ls  H a u p te rz eu g n is  
noch  a u f  e in ze ln en  G ru b e n  g ew o n n en  w e rd en  d ie  
P h o s p h a t e  des M itte lla h n g eb ie te s , S c h w e r s p a t  
v o n  d e n  G ä n g en  des D illg eb ie tes  u n d  v e rs c h ird e re  
A rte n  v o n  F a rb e rd e n , O ck er, U m b ra , G rü n e rd e , 
e n d .ieh  d ie  T e r t iä rq u a rz i te , d ie  a n  e inzelnen  S te lle n  
a m  A u ß e n ra n d e  des W es te rw a ld e s , m e is t  in  d e r 
N a c h b a rsc h a ft  d e r  o b en  e rw äh n te n  T o n la g e rs tä t te n  
gew o n n en  w erd en . Z u  e rw äh n e n  w ä re  n o c h  d ie  
W e s te rw ä ld e r  B r a u n k o h l e ,  d ie  fre ilich  m it  
sch w ie rig e n  A b b a u v e rh ä ltn iss e n  u n d  d em  sc h a rfe n  
W e ttb e w e rb  d e r b illig en  n i. d e rrh e in isch en  B ra u n 
k o h le  zu  k ä m p fe n  h a t  u n d  d a h e r  bezü g lich  des

A b sa tz e s  a u f  d ie  im m itte lb a re  N a c h b a rsc h a f t  a n 
gew iesen  is t, fe rn e r  d ie  e in s t  so b lü h en d e , h e u te  n u r  

.noch  d u rc h  e in ige w enige G ru b en  e rh a lte n e  D a c h 
s c h i e f e r i n d u s t r i e ,  d e ren  E rz e u g u n g  se h r zum  
S c h a d e n  u n se re r  a l te n  e h rw ü rd ig e n  S tä d te b ild e r  
m e h r  u n d  m e h r  v o m  sc h a rfe n  W ettb ew e rb  d e r  D a c h 
ziegel v e rd rä n g t  w ird .

A ls w ir tsc h a f tlic h e  G ru n d la g e  des L a h n k a n a le s  
k o m m en  in  d e r  H a u p ts a c h e  n u r  d ie  g ro ß e n  u n d  noch  
w e ite r  b e d eu ten d  s te ig e ru n g sfä h ig e n  M assen g ü te r  in 
B e tr a c h t  u n d  u n te r  d iesen  n a m e n tlic h  d ie jen igen , 
fü r  d ie  u m g e k e h r t  e in  b illig e r W a s se r tra n sp o r t  eine 
L eb e n sfra g e  b i ld e t ;  u m  d iesen  G e s ic h tsp u n k t zu 
e r lä u te rn ,  sei n o ch  k u rz  a u f  d ie  P ro d u k tio n sw e rte  
d e r  so eben  g e s tre if te n  B o d e n sc h ä tze  h ingew iesen. 
N a c h  d e r  S ta t i s t ik  d e r  H a n d e lsk a m m e r L im b u rg  fü r  
d a s  J a h r  1906 b e tru g  d e r u n g e fä h re  E r z e u g u n g s 
w e r t  fü r :

t/Jt t/Jt

Bleierz . . . 
Zinkerz . . . 
Eisenerz . .

180 bis 200 
140 

10 bis 12

Basalt . . . .  

K a lk .................

3
3
1,50

H ie ra u s  is t  oh n e  w e ite res  e rs ic h tlic h , d a ß  K a lk , T on 
u n d  B a s a lt ,  d ie  no ch  in  u n e rsc h ö p flic h e n  M engen 
in n e rh a lb  des L a h n g e b ie te s  f ü r  z u k ü n ftig e  A u s
b e u tu n g  z u r  V e rfü g u n g  s te h en , n e b en  d en  E isen 
e rzen  d ie  w ic h tig s te  G ru n d la g e  fü r  d en  L a h n k a n a l 
b ild en  w erd en , d a  sie  ih re rse its  in fo lge  d e r  n ied rig en  
W ertb em essu n g  b ezü g lich  ih re r  w e ite ren  E n tw ic k lu n g  
a u f  d ie  S c h a ffu n g  e ines b illig en  W asserw eges a n 
g ew iesen  sin d . M ag m a n  bei B e rec h n u n g  d e r  W ir t 
s c h a ftl ic h k e it  des K a n a le s  a u c h  v o n  d e n  h e u tig e n  
P ro d u k tio n sv e rh ä ltn is se n  a u sg e h en  u n d  den  g e n a n n 
ten  d re i E rze u g n isse n  e n tsp rec h en d  ih re r  je tz ig en  
P ro d u k tio n  eine v e rh ä ltn is m ä ß ig  g e rin g e  R o llo  zu
w eisen , fü r  d ie  Z u k u n ft w e rd en  g e ra d e  jen e  
B o d en sch ä tze  d en  w ic h tig s te n  A n te il a lle r  P ro d u k te  
a u f  dem  L a h n k a n a l  s te lle n  u n d  ih m  e ine d a u e rn d e  
R e n ta b i l i tä t  sich ern .

Umschau.
Fortschritte der Metallographie.

(April bis Juni 1918.)
(H inzu  Tafel 2, Itäokseite.)

1. P rüfungsverfahren .
Das bekannteste und für kohlenstoffarmes Eisen wohl 

auoh das zweckmäßigste Verfahren zur Erkennung von 
Phosphoranreioherungen dürfte dio Aetzung mit Kupfer- 
ammoniumehlorid sein. Die phosphorreioheren Misch
kristalle färben sieh hierbei tief dunkel und nehmen bei 
hohon Phosphorgehalten sogar einen bronzefarbenen Ton 
an, so daß sie sieh von den hellbleibenden phosphorarmen 
Stellen scharf abheben. Handelt es sich aber um kohlen- 
stoffreichere Materialien (etwa von 0.3 %  C an), so wird 
die Unterscheidung schwieriger, und bei Stahl mit hohem 
Koblenstoffgehalt (etwa von 0,7 %  C an) versagt das 
Aetzmittel, da auoh der Perlit tief dunkel gefärbt ersoheint, 
so daß of nicht möglich ist, zu unterscheiden, ob die Dunkel

färbung von Phosphorseigerungen oder vom Perlit her- 
rübrt. Mehrfach ist bereits der Versuch gemaoht worden, 
ein Aetzmittel zu finden, das auoh für kohlenstoffreichere 
Materialien Phosphoranreioherungen ebenso sicher naoh- 
zu weisen gestattet wie Kupferammoniumchlorid für kohlen
stoffarmes Eisen, jedoch wiesen diese Aetzmittel stets 
mehr oder weniger große Mängel auf. Naoh einer vor 
einiger Zeit gobraohten Veröffentlichung glaubt Ober- 
h o ffe r 1) ein Aetzmittel gefunden zu haben, das zur 
Erkennung phosphorreioherer Stellen in kohlenstoff- 
reichen Materialien gute Dienste zu leisten imstande 
ist. 0. B auer2) gibt in seiner N aohprüfung eines 
neuen A etzm ittels zum Naohweis von  Phosphor- 
anreioherungen in  E isen und Stah l die bei der

1) St. u. E. 1916, 17. Aug., S. 798/9.
2) Mitteilungen aus dem Kgl. Materialprüfungsamt 

Berlin-Liohtorfelde 1917, Heft 4/6, S. 204/C.
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Erprobung dos Obcrhofforsohen Aetzmittels erzielten Er
gebnisse an. Hiornaoh sobeint das Oberhoffersoho Aetz- 
mittel gut geeignet zur Erkennung von Phosphorseige
rungen in kohlenstoffreioheren Materialien, bei denen 
die Aetzung mit Kupferammonium versagt. Für kohlen
stoffarmes Material ist naoh den Beobachtungen Bauers 
nach wie vor die Aetzung mit ICupferammoniumehlorid 
vorzuziehen.

Dient das im vorhergehenden Absohnitt naoli- 
geprüfte Aetzmittel zum Naohweis von Phosphoranreiche- 
rungen in Stählen, so haben Le Chatelier und E. L. Du- 
puy1) ein Reagens zum Naohweis der Phosphorverteilung 
in phosphorarmen Stählen ausprobiert. Dieses Aetzmittel 
ist zusammengesetzt aus: 100 ooin Aethylalkohol (95 %),
10 oom Wasser, 1 g kristall. Kupferohloriir, 0,5 g Pikrin
säure, 1,5 bis 2,5 oom konz. Salzsäure. Das Verhältnis 
zwischen Kupferohloriir und Pikrinsäuro kann von der 
Hälfte bis zum doppelten Betrage schwanken, ohne daß 
daduroh die Ergebn.sse merklioh beeinträchtigt werden.
Das Verhältnis zwischen Alkohol und Wasser muß hin
gegen sorgfältig beaohtet werden. Die Vollkommenheit 
dor Reagenswirkung, hängt vor allem von dem genauen 
Gehalt an Salzsäure ab, der in jedem einzelnen Falle 
durch Ausprobieren festgelegt werden muß. Zw'eokmäßig 
stellt man sioh zwei getrennte Lösungen her, die eine mit 
1 oom Salzsäure und die andere mit 3 oom Salzsäure.
Man misoht die beiden Lösungen in verschiedenen Mengen
verhältnissen und probiert sie bei verschiedener Zeit- ^
dauer von 10 sek bis 1 min aus. Je höher die Temperatur >
ist, de,tu weniger lang ist die Dauer der Einwirkung. Die ^
Lösung mit 1 oom Salzsäure gibt fast keinen Kupfer- £
niedersohlag, die 3prozontige Lösung einen gleichförmigen ^
Niedersoblag über die ganze Probe. Geht man von der i
lprozeatigen Lösung aus und mischt mit zunehmenden 
Mengen der 3prozentigen Lösung, so sieht man stellen- ^
woise sioh einen braunen, niohlmotallisohcn und glanz- 
losen KupleruiedersoUlag bilden. Boi einer gewissen Kon- 15
zentration beobaohtet man den größten Kontrast zwisohen 
diesen braunen Fleoken und den unangegriffenen Metall- .
•teilen, dio ihre ganze Politur beibehalten haben. Man 
begnügt gioh mit dieser Reagenszusammensetzung, wenn 
man dio Probe nur unmittelbar in Augensohoin nehmen k. 
will. Für photographische Aufnahmen arbeitet man 
etwas anders und erhöht nooh den Salzsäuregehalt. Der 
braune Niedersohlag maoht dann einem glänzenden, 
raetaUisohen Kupferniedersolllag Platz, der naoh und naoh 
die ganze Probe bedeokt. Wird die Unterscheidung der 
Ungleichmäßigkeit des Niedersohlages schwierig, so unter
bricht man dio Aetzung und brinsit die Probe in eine mit 
Natriumbikarbonat (10 : 100) gesättigte Lösung und läßt 
durch dio Lösung einige Sekunden lang einen Strom von 
0,1 Amp jo qom der Probe gehen, wobei letztere dio Anode 
bildet. Das Kupfer wird alsdann oxydiert und an der 
Stolle, wo der Niedersohlag am diohtosten ist, sohwarz- 
matt; an den we.iiger diohton Stellen hingegen wird dor 
Niedersohlag gelöst, und es tritt die glänzende Oberfläche 
Wieder zum Vorsohein. Die zweite Arbeitsweise erfordert 
etwas Uebung, gibt aber viel deutlichere Kontraste als 
die Aetzung mit dor weniger salzs iurehaltigen Lösung.
Naoh Aetzung mit diesem Reagens zeigen alle Stähle, 
selbst solohe mit weniger als 0,015 %  P, eino sehr dcut- 
liohe Ungleichmäßigkeit an. Das Reagons bringt ein 
klareres makroskopisches Gefügeaussehen zu Tage als dio 
sonst durchweg angewandten Aetzmittel Schwefelsäure 
oder Jod. Der oinzigeUebelstand ist, daß das Reagens ein 
vorheriges Polieren der Probonoberfläohe erfordert. Dio 
Natur dor von dem Aetzmittol bloßgelegten Ungleichheiten 
konnte bisher nooh nioht mit Sioherheit festgestellt werden.

2. Physikalisoh-thorm isohe3 Verhalten.
Ueber die B ildung von  T roostit und M artensit 

machte P. D e jean 2) Mitteilungen, wobei er von der wohl-
’ ) Le C hatelier und E. L. D upuy: Sur l’hitiro- 

¡4nit6 dos aoiers, Compt. rend. 1917, 10. Sept., S. 349.
s) Compt. rend. 1917, 30. Juli, S. 182/6.

bekannten Tatsaoho ausging, daß die Lago der kritischen 
Punkte bei dor Abkühlung eines wolframhaltigen Sohnell- 
drohstahles beträchtlich sohwankt, wenn man bei gleicher 
Abkühlungsgesohwindigkoit dio Anfangs temperatur der 
Abkühlung verändert. Die in Abb. 1 wiedergegebenen 
Kurven, dio sioh auf einen Stahl mit 18 %  W und 4 %  Cr 
beziehen, zeigen diese Veränderungen deutlioh. Sie sind 
mittels des Differentialverfahrens aufgenommen. Wird 
die Anfangstemperatur der Abkühlung von 850 auf 900° 
verändert, so entwiokelt sich naoh und naoh zwischen 
800 und 7000 ein erster kritischer Punkt (Punkt A). 
Uebersohroitot die Anfangstemperatur 900 °, so tritt ein 
zweiter Punkt (Punkt B) wenig oberhalb 4000 in die 
Ersohoinung; für eino Anfangstemperatur von 9800 end
lich ist der Punkt A vollständig vorsohwunden. Diese 
Reihenfolge der Erscheinungen ist nioht etwa eine Be
sonderheit der Sohnellstählo, sondern s o ist bei ent
sprechender Abänderung der Erhitzungstompcraturen und 
Abküblungsgesohwindigkeiten auch bei einer großen An
zahl anderer Stähle und bosondors bei Stählen, dio für 
dio Industrie eino große Rollo spielen, angetroffen worden.

T e m p c m fu r  
Abbildung 1. Abkühluugskurrcn eines Schnelidrchstahlcs mit 
13 %  W  T o n  verschiedenen Aufangstemperaturen herunter.

Die mikrographisohe Untersuchung der obongonannten 
Stähle ergab, daß diejenigen, dio den Punkt A aufweisen, 
perlitisoh odor troostitisoh sind; dio mit Punkt B sind 
mar.ensitisoh, und die Stählo. dio zugloich den Punkt A 
und B aufweisen, sind aus Troostit und Martensit zu
sammengesetzt.

Von dieser Feststellung ausgehend, untersuchte 
Dejean dann, ob die Bildung dieser Gofügebestandtcile 
nioht in gloiohcr Weise wie vorher auch während der 
Abschreckung dor Kohlenstoffstähle in dio Ersohoinung 
gebraoht werden kann. Dio unter3uohten Proben mit 
0,74 bzw. 1,13 %  C zeigten in der Tat zwischen 700 und 
5000 einen dem vorher erwähnten Punkt A analogen 
Punkt und bei niedriger Temperatur «  200 °) einen 
Punkt, der wahrscheinlich nioht ohne Beziehung zu dem 
vorher genannten Punkt B steht. Aus diesen Versuchen 
lassen sioh nachstehende Schlußfolgerungen ziehen. 
Zwisohen dem Umwandlungspunkt des Perlits und dem 
des Troostits (Punkt A) gibt es keine Unterbrechung. 
Dio beiden Gefügebestandteile sind also wahrscheinlich 
aus einem Aggregat von Ferrit und Zementit gebildet. 
Eine sehr deutliche Unterbrechung tritt zwisohen dem 
Umwandlungspunkt dos Martensits und dem des Trooslits 
auf. Die Natur dieser beiden Bestandteile ist also wesent-
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lioh verschieden. Um bei einer gegebenen Abkühlungs- 
gesohwindigkeil die Bildung des Troostits vollständig zu 
unterdrücken und reinen Martensit zu erhalten, muß man 
bei der Erhitzung über den kritischen Punkt um so weiter 
hinausgehon, jo langsamer Hio Abkühlungsgesohwindig- 
keit ist.

Um den V organg dor Umwandlungen zu unter- 
suohen, die bei der A bschreckung von  K o h le n s to ff
stählen einsotzen, sohlägt P. Chevenard1) ein ther
misches Analysonverfahren vor, das bei sehr schnell 
fallenden Temperaturen anwendbar ist. Das Versuchs- 
Verfahren beruht auf folgender Beobachtung: Die plötz- 
liohe Abkühlungsgeschwindigkeit oinos zuvor duroh einen 
elektrischen Strom auf Rotglut gebraohtcn Stahldrahtes 
schwankt in oiner trägen Atmosphäre starkmit der Natur 
des Gases. In Wasserstoff bewirkt dio Abkühlung im 
allgemeinen eine Abschreckung, in Stiokstoff hingegen 
erzielt man meistens ein Ausglühon. Duroh Misohen der 
beiden Gase erhält man die ganze Skala der zwisohon- 
liegende i 2ust tndo. Die photographische Aufnahme der 
thermischen Ausdehnungskurvo während der Abkühlung 
gibt mit größter Genauigkeit und sozusagen unabhängig 
von der Geschwindigkeit die Umwandlungen des Me- 
talles an.

Aus don nach diesem Vorfahren erhaltenen Ergeb
nissen folgt, daß das Absohreoken gleiohkommt oiner 
auf niodrigero Temperatur hinausgesohobenen Umwand
lung. Diese Umwandlung ist unvollständig, und dor 
Martensit enthält eine gewisse Mongo Metall in dem in 
der Wärme stabilen Zustand. Es ist anzunehmen, daß 
dieser Teil den ganzon Kohlenstoff im Lösungszustando 
enthält. Diese Hypothoso würde eine Erklärung für das 
Verschwinden der „Regelwidrigkeit des Zomontits" durch 
das Absohreoken geben. Für eine gegebeno Abkühlungs
art liegen die höohste Glühtemporatur und die'niedrigste 
Abschreoktemperatur um so höher und um so weiter 
von einander entfernt, je geringer die Geschwindigkeit ist. 
Die Hinausschiebung der Umwandlung auf niedrigere 
Temperaturen findet nioht etwa ununterbrochen statt, 
sondern wird durch Teilung der Umwandlung bewerk
stelligt. An Punkten, an denen eino Teilung stattfand, 
beobachtet man ein Gemisoh von Troostit und Martensit; 
dor Troostit, der dem bei hoher Tomporatur umgewandelten 
Toile entspricht, hat mithin den Aufbau dos Porlits.

H. Le Chatelior'-) befaßt sioh in oiner Arboit mit 
dom 'A bsohreoken des Stahles. Bereits 190S3) hat 
derselbo Forsoher ausgoführt, daß Martensit eine fosto 
Lösung von Kohlenstoff im Eisen ist und sioh von dem 
Au-r.onit daduroh unterscheidet, daß or, da erden Haupt
gefügebestandteil der Magnetstähle ausmacht, sehr ma- 
gnetisoh ist. Martensit kann als oine feste Lösung von 
Kohlenstoff in a-Eisen angesehen werden. Er ist das 
normale Erzeugnis der Abschreckung aller Stähle, wenn 
mau von einer Temperatur von 800 0 oder höher ausgeht. 
Plötzliohe Abkühlung verhindert die Zerlegung deraustc- 
nit sohen Lösung, jedooh tritt dieses nur in einigen Aus- 
nahmofällon oin. Der Umstand, daß dio wirklioho Um
wandlung dos Eisens während dor sehr kurzen Dauer 
der Absohreokung nioht unmittelbar festgelegt werden 
kann, forderte, trotzdem dio obigo Theorie sohon 20 Jahre 
alt ist, immer wioder neue Untersuchungen heraus. Es 
wurdo vorsuoht, den Augenblick des Wiederauftretens 
dormagnetischenEigonsobaften während der Absohreokung 
von Stäben von 15 mm Soitenliinge fostzustollon, aber es 
wurden keine Ergebnisse erzielt. Die Ungleiohmäßigkeit 
der Temperaturen zwischen den einzelnen Punkten der 
Mosso verbargen die Ersohoinung. Von anderer Seite 
mit besserem Erfolge ausgeführte Versuche führton zu 
den gleiohen, oben angegebenen Schlußfolgerungen.

Man kann also dio Frage der Natur des Martonsits 
als endgültig abgeschlossen betraohten. In gewissen

*) Compt. rond. 1917, 9. Juli, S. 59/02.
! ) Compt. rend. 1917, 30. Juli, S. 172/4.
3) Rev. M6t. 1908, S. 109.

abgesohreokton Stählen trifft man aber einen anderen 
Gefügebestandteil, den Troostit, worüber noch einze ne 
Zweifel bestehon. Troostit tritt bei mittleren Abschreck- 
gesohwindigkoiten auf, z. B. in dicken Stahlproben, deren 
Abkühlungsgosohwindigkeit um so langsamer ist, jo größer 
dor Rauminhalt ist. Vom chemischen Standpunkte aus 
ist dieser Troostit sicherlich ein Gemenge von sehr fein
körnigem Zementit und Ferrit. Allo Messungen der physi
kalischen Eigenschaften haben ergeben, daß hinsiohtlioh 
dieses Punktes zwischen Troostit und Perlit Gleiehhoit 
herrsoht. Nur dio mechanischen Eigenschaften weohseln. 
stark. Dio abgosohreokten und dann auf 3000 angolassenen 
Workzeugstählo, dio aus Troostit bestehen, haben -eine 
viel größere Härto als die vollständig angelassenen und 
aus Perlit bestehenden Stähle; aber ihre Diohte, elektrisoho 
Loitfähigkoit u. a. m. sind gleioh. Bezüglich der Bildung 
des Troostits geht dio aufgestellte und auch von Le Cha- 
tolier untorstützte Theorie, die jedooh noch einer gewissen 
experimontellon Grundlage entbehrt, dahin, daß die un
mittelbare Zerlegung dos Au nenits in Zementit und Ferrit 
letztere beiden Körper in lamellarem Zustand ergeben 
würde. Die Zerlegung des Martonsits hingegen würde 
Troostit, qder duroh oin woiteres Anlassen bei höherer 
Temperatur körnigen Sorbit ergeben. Ist diese Theorie 
riohtig, so muß jeder troostitisoho Stahl zuvor den marten- 
sitisohen Zustand durchlaufen haben. Diese Beobachtung 
soheint mit dor Erfahrung übereinzustimmen. Zusammen
fassend würde oine mehr oder weniger sohneile Abkühlung 
eines eutektoidisohen Stahles, d. h. eines Stahles mit 
0,8 %  C, naohstehendo Zustandsveränderungen ergeben:

Abkühlungs
geschwindig

keit
Anfangs
zustand Umwandlungen Endzustand

Langsam. . 
Mittelmäßig

Schnell . . 
Sehr sohneil

Austenit
?»

»>

Austenit, Perlit 
Austenit, Ma tensit, 

Troostit 
Austenit, Martensit 

Keine

Porlit
Troostit

Martensit 
Alisten t

Ueber dio K lassifizierung, der N iokol- und 
M anganstähle boriohtet P. D ejean 1). Nickelstähle 
pflogt man hinsiohtlioh der Lago ihrer kritischen Punkte 
in zwei Gruppen oinzuteilen: in Stähle mit weniger als 
2 5 %  Ni, bei welohen der kritische Punkt bei der Ab
kühlung allgemein bei einer ganz anderen Temperatur 
liegt als bei der Erhitzung und welche Stählo dieser- 
halb irreversibel genannt werden, und in Stähle mit mehr 
als 25 %  Ni, bei welohen der kritische Punkt boj der 
Erhitzung und Abkühlung bei gloicher Temperatur liegt 
und dieserhalb reversibol heißen. Unter den irreversibelen 
trifft man Stähle mit sehr verschiedenen Eigenschaften 
an. Dio einen, mit einem Nickelgehalt bis zu ungefähr 
10 % . sind verhältnismäßig weioh; sie bestehen aus Ferrit 
und Perlit. Die ande-on sind hart; sie sind martensitisch.

In einer bereits oben erwähnten Arbeit von dem 
gleichen Verfasser sind dio zwischen den kritischen 
Punkten A und B und don Gefügebestand teilen bestehen
den Beziehungen angegeben. Die Beziehungen finden 
sioh auoh für die Nickelstähle bewahrheitet. Die Stähle 
mit weniger als 10 %  Ni zeigen nur den Punkt A und 
sind perlitiseh. Von 10 bis 25 %  Ni zeigen sie nur den 
Punkt B und sind martensitisch. Bei 10 %  weisen sie 
(Abb. 2) die Punkto A und B auf. Es ist also Grund vor
handen, die sogenannten irreversibelen Nickelstähle in 
zwoi Klassen zu trennen: in Stähle mit 0 bis 10%  Ni, 
perlitischo Stählo, die pseudo- oder gewissermaßen rever
sibel sind, und in Stähle mit 10 b s 25 %  Ni, marten- 
sitische Stählo, die die eigentlichen irreversibelen Stähle 
darstellen.

Die gleiohen Bemerkungen wie für Ni kelstähle lassen 
sioh in vollem Umfange auf Verhältnis» äßig niedrig

*) Compt. rend. 1917, 3. Sept., S. 334/7.
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in einer Spannungsmossung zwisohen zwei soharfen 
inneren Sp tzen, die in konstanter geringer Entfernung 
an die ebene Fläoho gedrückt werden, während ein ge
wisser Strom durch zwei äußoro Spitzen gesandt wird. 
Es ist einleuchtend, daß dieses Verfahren besonders ge
eignet ist für das Meteoroison, wo ja eine ebene Fläoho 
vorzuliegen pflegt. Von C. B en ed ick s1) mittels dieses 
Vorfahrens über die E loktrizitä ts le itu n g  von  natür
lichem  und synthetischem  M otooreisen angestellto 
Untersuchungen ergabon, daß der elektrisolio Loitwider- 
stand bei Motooreisen mit 5,3 bis 9,9 %  im allgemeinen 
mit dem Niokelgehalt zunimmt. Bei konstantem Niekel- 
gohalt ist der Widerstand um so geringer, je gröber das 
Gefüge des Meteoreisons, die Lamellendioko des Kamazits, 
ist. Das' von Bonedioks 1919 hergostellte synthetisohe 
Meteoreisen mit 11.7% Ni sohließt sioh hinsichtliob des 
elektrischen Leit Widerstandes an die untersuchten natür
lichen Meteoreisen von höherem Niokelgehalt nahe an. 
Bei geringerem Niokelgehalt ist eine außerordentlich lang
same Abkühlung erforderlioh, um denselben geringen 
Widerstand wio boi einem natürlichen Meteoroisen von 
demselben Niokelgehalt orhalten zu können.

Abbildung 2. Einteilung der Jiickelstählc.

Abbildung 4. Einteilung: der ManganitUble mit 0,7 bis 1,0 %  C.

F e rritu P e r/it M a rte n s it rfu ste r/t

poratur des Punktes A  und fällt Punkt B. Duroh ent
sprechendes Abkühlen kann man schließlich den Punkt A 
in den Stählen auftreten lassen, bei welohen der Punkt B 
unterhalb 0 0 liegt. Man erhält auf diese Weise Stähle 
mit Troostit und Austenit.

Eino Bestimmung dos elektrisohonLoitWiderstandes des 
M eteoreisens ist bis jetzt wohl kaum ausgeführt worden,

Eine Uobersicht der neueren Forschungen  über 
die m agnetischen  E igen scha ften  der M etalle 
und Logierungen veröffentlicht $r.*Qng. G. E ger2). 
Der Berioht umfaßt vorwiegend die Arbeiten aus den 
Jahren 1913, 1914, 1915 und teilweise 1916. Einige Ar
beiten aus früheren Jahren werden nachgetrageu. Be
züglich Einzelheiten verweisen wir auf die Zusammen
stellung selbst.

An weiteren Arbeiten, die sioli mit dom physikalisoh- 
thermisohen Verhalten von Metallen bzw. Legierungen 
befassen, sind noch bemerkenswert die Arbeiten von 
C. H. M athowson und A rthur P h illip ps3) über die 
R ü ok k rista llisa tion  duroh A usglühen von  k alt- 
bearbeitetem a-M essing  und vonH enry S. R aw don4) 
über das Ausglühen  von gegossener Bronze. In 
erstgenannter Arbeit wurde festgestellt, daß die ersten 
Anzeichen beginnender Rüokkristallisation beim Aus
glühen kaltbearbeiteten ot-Messings bei um so niedrigerer 
Temperatur einsetzon, je größer die Kaltbearbeitung, aus- 
gedrückt durch die Quersehnittsverminderung beim Wal
zen, ist. Von Raw’don wurde beobaohtet, daß der End
zustand der unmittelbar nach dom Gießen ausgeglühten 
Bronze derselbe ist wie bei dom Material, das außerdem 
nooh eine meohanische Forihänderung erfahren hat.

■) Int. Z. f. Metallogr. 1918, April, S. 105/14.
2) Int. Z. f. Metallogr. 1918, April, S. 115/52.
3) Rev. Met. 1917, Juli/Aug., S. 138/45.
5) Rev. Met. 1917, Juli/Aug., S. 147/8; Journ. Ind. 

Eng. Chem. 1916, Febr., S. 109/14.

gekohlte «  0 ,4%  C) Manganstähle anwonden. Von
0 bis 3,5 %  Mn sind diese Stähle (Abb. 3) perlitisoh und 
zeigen den Punkt A. Von 3,5 bis 11 %  Mn sind sie marten- 
sitisch und «-eisen den Punkt B auf. Außerdom gibt es 
von 3,5 bis 4 %  Mn ein Zwisohengebiet, in dem dio Stähle 
beide Punkte A und B aufweisen und aus Troostit und 
Martensit bestehen. Für höhorgekohlte Manganstäh'.e 
mit 0,7 bis 1 %  C (Abb. 4) nimmt die Zwischenzone 
zwisohen den Punkten A und B eine große Wichtigkeit 
an. Bei gleichem Mangangehalt steigt hier die Tem-

te%Mr
P e r iit  Trocstitu. M artensit Tro ostitvm t 

A ustenit

___________________________  12 % M r

f e r r i t u .  P e riit M a r te n s it  / iu s t e r it
Otter Tro o stit

Abbildung: S. Einteilung.dir Manginstlhle mit 0,3 bis 0,4 %  C.

Dies ist wenig erstaunlioh, da man begreiflicherweise 
vermieden hat, aus den kostbaren Eisenproben aus fremden 
Welten Stäbe auszuschneiden, dio zur Widerstands- 
bestiimnung naoh dem bisherigen Vorfahren erforderlioh 
sind. Heuto steht die Saohe viel günstiger. Ein von
O. Gallander1) ersonnenes und von E. H erlin  und 
C. Benedioks2) ausgearbeitetes Verfahren zurWidorstands- 
messung erfordert nämlich nur eine ebene Fläohe des 
Probestückes. Das Verfahren besteht im Grundgedanken

') Int. Verhandl. Mat.-Prüf.-Kongr. 1912, Bd. 2, 
Nr. 11, IX  7.

■) Int. Z. f. Metallogr. 1915, S. 225.
9
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3. Aufbau.
Br. F riedrich  K örb er1) ging in seinem Vortrage 

über d ie  E ntstehung der K rista lls tru k tu r  bei 
den M etallen, den er im Ruhr-Bezirksverein deutscher 
Ingenieure hielt, des näheren auf das Schmelzen und 
Kristallisieren, auf spontanes Kristallisationsvermögen, 
Untcrkühlungsfäligkeit, Abkühlungsgesohwindigkeit und 
Korngröße, Korngrößenveränderung im erstarrten Metall
u. a. m. ein. Der Vortrag wurde begleitet von einer Reihe 
sehr anschaulicher Lichtbilder, die den Aulbau und das 
Wachstum der Kr stalle deutlich erkennen ließen und in 
Verbindung mit dem Vortrage einen klaren Ueberbliok 
in das Wesen der Kristallisation gaben. Da der Vortrag 
an sich nichts Neues bietet, erübrigt sioh ein weiteres 
Eingehen darauf an dieser Stelle.

Ueber ungew öhnliche G efügeersoheinungen 
bei Schweißeisen machte H enry S. Raw don ) Mit
teilungen. Gewöhnlich zeigt Schwcißeisen das Golüge 
eines reinen Eisens mit mehr oder weniger vielen und 
großen Sohlaokeheinschlüsson. Hochphosphorhaltige 
Schwei ßoisensorten zeigen nach Beobachtungen Rawdons 
zuweilen ein. o:gontüml.ohes gesprenkeltes und stre liges 
Muster, das. auf Grund mit Legierungen aus reinem E sen 
und Phosphor angostelltcr Versuche, auf die ungleich
mäßige Durchdringung dos Phosphors zurückzuführen ist. 
Die Untersuchung oines im Dienst gebrochenen schweiß- 
eisernen Stückes ergab, daß das Material ein solch un
gewöhnliches Gefüge aufwies, daß der Bruoh einen be
stimmten Zusammenhang h ermit zeigte und ansoheinond 
hierdurch hervorgerufen worden war. Infolge der un
gleichen Phosphorverteilung durch die Ferr tkristalle 
können die schlechten Einw rkungen des Phosphors sehr 
gesteigert werden. Die von Rawdon durchgoführte TJnter- 
suihung einer Reihe von Schwoißeiscnprobon ergab, daß 
solche Erscheinungen nicht jedem minderwertigen Eisen 
eigen oder li'ertür charakteristisch sind. Manch schlech
tes Eisen versagt aus anderen Gründen. Eine in der 
Arbeit beschriebene und erläuterte zweite Art besonderer 
Gefügeerscheinungen, die Noumannsohen L:nien. lassen 
keinen Zusammenhang mit den oben erwähnten Gefüge- 
abweiohungen erkennen.

Eine weitere von P. D e jean 3) veröffentlichte Arbeit 
handelt über M artensit, T roostit, Sorbit. Ueber die 
pliys.kal sehen Eigenschaften des Martensits herrscht wohl 
allgemeines Einvernehmen. Bei Troostit ist die Saclio 
kompilierter. Troostit nennt, man den von mikrographi- 
sohen Reagenzien lo cht ätzbaron Gefügebestandteil. der 
sich beim Abschrecken eines zuvor auf mindestens Acs 
erhitzten, aber zur Erlangung von Martensit nicht heftig 
genug abgeschreckten Stahles bildet. Troostit tritt im 
allgemeinen als rundo oder zuweilen selbst von Nadeln 
umgrenzte Flecken auf martensitisehem oder austeniti- 
sohom Grunde auf. Man könnte deshalb diesen Gefüge- 
beatandteil auch „Abschrecktroostit“  heißen. Er stimmt 
ziemlich nahe mit dem Osmondsc e i Troostit und dem 
K ou rbatpffsc >en Troosto-Sorbit überein und ist ein 
ultramikroskopisches Aggregat von Eisenkarbid und Eisen.

Sorbit ist in ohemisoherund phys kalisohcr Hinsicht 
dem Troostit nahezu gleich und wird erhalten durch 
thermische Behandlung eines zuvor abgeschreckten Stahles 
bei Temperaturen unterhalb AO], Dieser Geiügebestand- 
teil, der zuweilen auch „Anlaßtroostit“  genannt wird, 
unterscheidet sich von Troostit nur durch seine Bildungs
weise und sein mikroskopisches Aussehen. Der Sorbit 
entsteht aus dem Zerfall des Martensits und stimmt 
ziemlich genau mit dem Steadschen Sorbit überein.

A. P ortev in 4) brachte beachtenswerte Mitteilungen 
über M anganstähle. Bereits 19116) zeigte der gleiche

’ ) Techn. Mitteilungen und Nachrichten der Vereine 
1918, 9. März. S. 83/4.

'-) Engineering 1918. 18. Jan., S. 77/9.
3) Compt. rend. 1917. 1. Okt., S. 429/31.

Compt. rend. 1917. 9. Juli, S. 62/5.
s) Compt. rend. 1911, 3. Juli, S. 64.

Forscher, daß in Chromstählen der perlitischo Bestand
teil durch eine hinreichend langsame Abkühlung zum 
Vorschein gebracht werden kann. Zu gleicher Zeit wurden 
analoge Untersuchungen an Mangan-, Nickel- und Wolf- 
ran.stählen angestellt. Die an Manganstählen gemachten 
Beobachtungen werden in vorliegender Arbeit mitgeteilt. 
Bei normalen Anlaßbedingungeil (1000° und Dauer der 
Abkühlung 3 bis 5 st) befinden sioh diese Stähle, ein 
hinreichender Mangan- und Kohlenstoffgehalt voraus
gesetzt, im austenitischen Zustand; sie sind unmagnetisch 
und in der Wärme stabil. W.e bereits Le Chatelier1) 
feststellte, kann man sie durch Erhitzung au) ungeiähr 
5f>Ü° in den magnetischen Zustand überlü!iren; es tritt 
hierbei Troostitbildung auf. Die gleiche Erscheinung tritt 
auf, wenn man die Abkühlung verlangsamt. Bei den 
von Portevin gewählten Bedingungen (Höchsttemperatur 
1300°. Abkühlungsdauer von 1300 bis 100° 75 st) sind 
die Veränderungen viel größer und sind versch.edene, 
teilweise interessante Feststellungen zu machen. Es 
konnte be speis wese das gleichzeitige Auftreten von 
lamellarem Perl.t und Martensit oder Austenit beobachtet 
werden, wobei der Perlit zuweilcin Eigenarten aufwies, 
die sonst dem Troostit eigen sincj. Durch Anlassen und 
nachfolgendes sehr langsames (i7ß st) Abkühlen von 
Stählen mit 7 %  Mn und 0.5 Ks. l.Q %  C kann man 
lamellaren Perl.t neben Martensit erhalten. -Die Perl.t- 
anhäufungen zeigen runde und knotenreiche Gestalt, 
die Porl.tlamellon (Abb. 5) strahlen- oder fächerförmige 
Anordnung. Bei einem Stahl mit ungeiähr 12 %  Mn 
und 1 %  C konnte man durch sehr langsame Abkühlung 
das gleichzeitige Auftreten von lamellarem Perl t -und 
Austenit erreichen, welche beiden Goiügebcstandteile im 
allgemeinen durch eine dünne Troostiteinfassung (Abb. 6) 
getrennt waren. Durch gcwöhnl.chcs Anlassen wird das 
ganze Gefüge auston t:soh. Endlich ließ sich nooh das 
aus Troostit, Perl.t. Martensit und Austenit zusammen
gesetzte Komple.tgefüge erhalten, wobei der Martensit 
die t oosto-perl tischen Ansammlungen umgibt, ln diesem 
Falle ist beobachtet worden, daß d.e Richtung der Marten
sitnadeln sich noch in dem Austenit nachweisen lassen, 
der alsdann wie in drei R chtungen gespalten erscheint. 
Die Abb. 7, die von einem langsam erkalteten Stahl 
mit 0.66 %  C und 9.8 %  Mn aufgenommen wurde, zeigt 
diese Eigentümlichkeit des Austenits.

(Schluß folgt.).;

Der Elektrostah'ofen von Eoolh-Hall.
Auf dem Stahlwerk Terre Haute der Midland Electric 

Steel Co., Indiana, ist eine neue Art eines Elektrostahl- 
ofens zur Aufstellung gekommen, der mit verschiedenen 
Stromarten betrieben werden kann2;. Der Grundgedanke 
für diese Ofenbauart stammt von B ooth , die mechanische 
Durchbildung von H all. In der Regel wird Drehstrom 
von 13 200 V und 60 Wechseln zwei Umformern in 
Scott-Schaltung zugeiührt, die dem Oien, der für 3 bis 5 t 
Fassung erbaut ist, Strom von 125 V zuführen. Der 
Leistungsfaktor soll 90%  betragen; die Ofenbelastung 
ist bei Vollast 1000 bis 1100 KW.

Der Booth-Hall-Ofen hat eine runde Form (vgl. 
Abb. 1); der wannenförn.jge Herd ist sehr stark gehalten, 
nämlich 60 cm, weil er in sich, 45 om unter der Herd
fläche, für die Stromzuleituug eine Art Eisenrost aus 
Stahlguß aufnehmen muß. Die Herdmasso besteht aus 
gesintertem Magnesit oder Bolon it, die Wände aus 
Magnesitsteinen, das Gewölbe aus Quarzsteinen. Der Ofen 
weist, abgesehen von der noch zu besprechenden Elek- 
trodenanordnung, noch einige andere Eigenheiten auf. 
Zunächst ist die Einsatz- und Arbeitstür anders gebaut 
wie sonst; sie ist oval und hat einen durch Gewichte 
ausgeglichenen Verschluß, dessen Bauart aus Abb. 1 
zu ersehen ist. Das Kippen des Ofens, das vorwärts

*) Compt. rend. 1894, S. 272.
a) Met. and Cheui. Eng. 1918, 15. Febr., S. 211/12-
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Arbe/fsöSjfine

Hi/fise/ektrcde.

Abbildung 1. Booth-Hall-Ofen.

und rückwärts geschehen kann, erfolgt, wio Abb. 2 zoigt, 
durch eine eigenartige Wiegonvorrichtung.

Der Ofen läßt sich für ein-, zwei- und dreiphasigen 
Weohselstrom verwenden; bei der Verwendung als Ein- 
pbasenofen ist eino Haupt- und eine Nobenelektrodo 
vorzusehen. wobei der Herd leitend auszugostalten ist und 
ein eingebauter Stahlrost die Strom-Zu- oder -Ableitung 
übernimmt. Der Zweiphasonofen hat zwei Hauptelek
troden und zwei Roste; dor Dreiphasenofen drei Haupt
elektroden, aber nur einen Rost. Eür größte Fassungen 
käme der Dreiphasenoien, für mittlere und kleinere dor

¿z/npfjase 'Ziveipftaseff ¿sre/pfiasert

Abbildung 3. Elcktrodenstellungcn.

Zweiphasonofen am zweckmäßigsten in Frago. Abb. 3 
zeigt die Elektrodenstellung bei den genannten Betriebs
arten; dabei fällt auf, daß neben den genannten Haupt- 
elektrodcn immer noch eine (als schwarzer Punkt ge
zeichnete) Hilfsolektrodo vorhanden ist. Diese kommt 
zur Verwendung bei Beginn des Schmelzens, wenn der 
Ofen mit kaltem Schrott beschickt ist. Diese Hilfselektrodo 
drückt mit ihrem eigenen Gewichte auf den Schrott, dio 
beiden Hauptelektroden werden etwas in dio Höhe ge
zogen, so daß sich zunächst zwischen Schrott und den 
Hauptelektroden Lichtbögen bilden, während dio Hills
elektrode, unter der sich kein Lichtbogen bildet, nur als 
Stron.zulührung zum Schrott dient. Sobald sich ein ge
nügender Metallsumpf gebildet hat und der Herdboden 
leitend geworden ist. wird die Hillselcktrode in die Höhe 
gezogen, sie bleibt dann stromlos im Oien. Ler.Olen 
arbeitet daun als Zweiphasenofon; der Strom von dem

Abbildung 4. Schaltung bei Zwelph»6enbetrleb.

etwa .45 min lang nach dem Abkühlen über Naeht 20 
bis 30 min lang in Betrieb genommen werden, bei war
mem Ofen sind nur wenige Minuten erforderlich, odor 
¿ian braucht die Hillselektrode überhaupt nicht. Abb. 4 
zeigt andeutungsweise die Schaltung bei dem Zwei- 
phasonbetrieb. Die Elektrodonfassungen sind von be
sonderer Bauart; dio Anordnung der Elektrodenhalter 
zeigt die Abb. 1. Elektrodenlassungen und Halsringe sind 
wassergekühlt. Betriobsergebnisse sind nicht mitgeteilt.

Ler Grundgedanke des Zweiphasenbetriebes ist in 
ganz ähnlicher Weise am Elektrostahlofen der schwedi
schen „Elektron.etall“  A. H. bereits zur Anwendung ge
kommen1); einige solche Elektrometall Oefoh arbeiten 
schon seit einigen Jahren in England. B. Ntumatin.

]) Vgl. St. u. E. 1909, 30. Juni, S. 9S3; 1912,
15. Febr., S. 282.

Patentbericht.
Deutsche Patentanm eldnngen.1)

6. Januai 1 19.
Kl. 10 a, Gr. 17. C 20 527. Vorrichtung zur Entladung 

von Koks. Coalite Limited, London.
Kl. 10 a, Gr. 18. P 34 036. Verfahren zur Erzeugung 

eines künstlichen Brennstöffes durch Pressen und darauf 
folgendes Verkoken von feinzerkleinertem, kohlehaltigem

’ ) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an während zweier Monate für jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B orlin  aus.

Rohstoff. Pure Coal Briquette Limited, Cardiff, Wales, 
England.

Kl. 12 e, Gr. 2. B 85 976. Vorrichtung zur Reinigung 
von Dämpfen und Gasen unter Verwendung einer 
spaltförmigen Düse. Otto Bühring, Halle a. d. S., l’asa- 
nenstr. 3.

Kl. 12 e, Gr. 2. L 46 397. Vorrichtung zum Reinigen 
von Luft oder Gasen gemäß Pat. 307 579, Zus. z. Pat. 
307 579. Heinrich Lier, Altstetten b! Zürich, Schweiz.

Kl. 12 o, Gr. 2, Sch 50 434. Verfahren zum Rei
nigen von Hochofengasen. Walther Schwarz, Dortmund, 
Friedensstr. 72.

Abbildung 2.
Schnitt durch den EiekirostahlofVn von'Booth-IIaH.

einen Umformer bildet einen geschlossenen Kreis durch 
Elektrode, Bogen, Bad. Herd. Bost und zurück zum 
Transforn ator. der ai dere Stron kreis vom ai dem Trans
formator ebenso. Bei kaltem Oien muß dio Hiliselektrodo
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Statistisches.
Absatz deutscher Gaswerke an Koks und sonstigen Neben

erzeugnissen1).
Die Wirfcsohaffcliohe Verein igung deutsoher 

G aswerke, A k tien g ese llsch a ft in Köln, der 614 Ge- 
sellschaftswerke und damit wohl der überwiegende Teil 
der deutsohen Gaswerke angehören, macht in ihrem 13. und 
14. Geschäftsberichte folgende Angaben über den Absatz 
ihrer Mitgliedswerke:

x) Wir bringen die Statistik erst jetzt, da ihrer früheren 
Veröffentlichung Hindernisse entgegenstanden. —  Vgl. 
St. u. E. 1916, 27. Juli, S. 737.

Gas Absatz an
erzeu Gasknka Teer Ammoniak

Jahr gung Wert Wert Weit
Milli - in in io
onen 1G00 1000 1000
cbm t M t ,£ t J i

1912/13 1364 609712 10436 93321 2517 36158 2292
1913/14 1613 485755 8828 104622 3297 43709 3662
1914/15 1611 523430 9184 124035 4020 51637 3439
1915/16 1612 635882 12922 158417 5328 57094 4408
1916/17 1757 656506 15497 176649 6176 81164 5785
1917/18 1S84 357586 13334 205473 11188 838381 6043

Kl. 12 e, Gr. 4, E 22 447. Verwendung des Ver
fahrens nach Patent 304 050 zum Misehen von Gasen 
mit Gasen oder mit pulverförmigen Stoffen oder mit 
Mischungen beider; Zus. z. Pat. 304 050. Dr. Ernst 
Enke, Breslau, Kirschallee 38.

Kl. 21 h, Gr. 11, O 10 240. Fassung für Ofen-Elek- 
troden mit Sohutzumkleidung. Alexander Ordon, Beu- 
then O.-S., Tarnowitzer Chaussee 11.

gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Diohtungsmasso 
zur Abdiohtung dient, ohne die Form des Gußblookes

D eutsche Gebrauchsmustereintragungen.
6. Januar 1919.

Kl. 7 b, Nr. 694 131. Ein- und Ausrüokvorriohtung 
für Drahtzugsoheiben. Masohinenbau-Anstalt Humboldt, 
Cöln-Ivalk.

Kl. 42 1, Nr. 694 134. Vorrichtung zur Bestimmung 
der Zusammensetzung von Motallogierungen. Sipl.-gng. 
Walther Mentzel, Döbeln i. S.

• Kl. 421, Nr. 694 145. Vorrichtung zur Bestimmung 
der Abgasverlusto in Feuerungsanlagen. Hartmann
& Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a. M.

Kl. 31 c, Nr. 301 825, vom 21. Mai 1914. M anganoso 
S teel R a il Com pany in W ilm in gton , D elaw are, 
V. St. A. Slurzform für den Ou.fi großer Stahlblöcke mit 
ebener Unterlagsplatte.

Die Unterlagsplatto a besitzt eft» der unteren Sturz- 
formöffnung b entsprechende flache Erhebung o, dio

zu ändern. Der die Erhebung o tragende Teil der Unter
lagsplatte a. kann auswechselbar sein. f

Kl. 18 a, Nr. 304 775, vom 10. Dezember 1916. 
Carl G iesooko in Bad H arzburg. Entleerungs-Vor

richtung für Schacht
öfen zum Agglomerie
ren von vorgeforvi- 

Gut.
Am unteren Ende 

des Agglomerierofens 
a ist ein kegelförmi
ger Rotationskörper b 
angeordnet, auf dessen 
Kegelflächo in sonk- 
reohter Richtung all
mählich ansteigende 
und dann plötzlioh ab
fallende Schubkörper

o sitzen. Duroh dieso wird der Ofeninhalt abwechselnd 
angehoben und fallen gelassen, wodurch sich dio einzelnen 
Stüoko voneinander lösen und auf dom Kegel b naoh 
außen gleiten. Ein zu sohnelles oder unbeabsichtigtes 
Entleeren kann duroh einen Ringtoller d verhindert
werden. Die Schubkörper o können auch statt einer
wagereohten Sohubfläohe eine naoh außen geneigte, im 
wesentlichen dem Kegel b parallole Fläoho besitzen.

Kl.lOa, Nr. 304521,
vom 15. Juli 1916.
A lfred  E itle  in
S tuttgart. Vorrich
tung zur Ueberführung 
des Kokses aus Retor
ten oder Kammern auf 
Transportbänder.

Zwisohen den Re- 
tortensohurren a und 
dem auf Rollen b 
laufenden, in bekann
ter Weise aus einzel
nen bügelförmigen 
Teilen o bestehenden 
Förderbande, das in 
der Löschmulde d 
hängt, ist eine Hilfs- 
sohurre e mit beweg

lichen und vom Förderbande aus gerüttelten Roststäben f 
eingesohaltot. Diese Hilfssohurro dient zur gleich
mäßigen Zuteilung des Kokses auf das. Förderband o.

Deutsche Reichspatente'.
Kl. 7 a, Nr. 303 527, 

vom 25. Februar 1017. 
Zusatz zu Nr. 254 761; 
vgl. St. u. E. 1913, 
S. S37. Entlastungs- 
Vorrichtung für ty'alz- 
werksdruckschrauben.

Das Zusatzpatont 
soll Eokungen sowohl 
der Hilfsmutter a für 
die Druoksohraube b, 
als auoh des Lager- 
einbaustüokes o ver
hindern. Die auf 
der Druoksohraube b 
sitzende Hilfsm utter a 
ist konzentrisch ge
stützt, und zwar im 
gezeichneten Beispiel 

i durch eine einzige
Feder. Ein Verdrehen 
der Mutter a wird da
durch verhütet, daß 
die Feder g mit Nuten 

in Leisten d der Hilfsmutter und e des Maschinengestelles 
eingreift. Das Lagereinbaustück o wird durch eine ein
zige, dio Drucksohraubo b durchsetzende Stange f naoh 
oben gezogen.
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Die Leistung der Walzwerke einschließlich der mit ihnen verbundenen Schmiede- und Preßwerke 
im Deutschen Zollgebiet in den Jahren 1916 bis 1918').

1910

t

1917

t

1918 
Januar 

bis rinschl. 
Oktober 

t

1 0 1 G

t

1917

t

1913 
Januar 

bis einschl. 
Oktober 

t

Rheinland und W estfalen ..........................
Sohlesicn. .......................................................
Siegerland, Kr. Wetzlar und Hessen-Nassau
Nord- und M itteldoutsohland.................
Königreich Saohscn ..................................
Süddeutsohland..........................................
Saargebiot und bayor. Rheinpfalz . . .
Elsaß-Lothringen..........................................
L u x em b u rg ...................................................

H a lbzeu g  (o in so h l. G esohoß- 
stah l)

(vorgowalzto Blöoke, Knüppel, 
Platinen usw. zum Absatz be

stimmt)

E ison b a h n ob erb a u zou g
(Sohienon, Sohwollen, Lasohen, 
Unterlagsplatton und Kloin- 

eisenzeug)

1089 671 
166 695 
54 274 
80 953 
11 030 

670 
67 009 

463 811 
268 292

1 701 445 
210 427 

16 656 
124 981 
51 819 
19 603 

212 370 
518 378 
238 984

1 80S 887 
155 320 

15 332 
105 171 
42 316 
19 143 

265 595 
474 304 
216 671

643 474 
122 016

| 58 106
20 128 
21 852 

133 712 
128 471
52 832

590 809 
77 460

36 851 
14 428 
23 507 
87 806 

122 174 
54 373

514 249 
60 415

32 032 
15 786 
20 334 
89 435 
88 090 
65 744

zusammen . . . . 2 202 465 3 154 063 3162 745 1 180 591 1 007 408 886 085
Zahl der Betriebo 07 91 97 42 30 34

Rheinland und W estfalon ..........................
Sohlesien...........................................................
Siegerland, Kr. Wetzlar u. Hessen-Nassau
Nord- und M itteldeutschland.................
Königreich Saohscn ..................................
Süddeutsohland . . ..........................
Saargebiet und bayor. Rheinpfalz . . .
Elsaß-Lothringen...........................................
L u x e m b u rg ...................................................

T räger
(Formoisen von 80 mm Höhe 

und darübor)

S ta b o iso n  und so n st ig o  
F orm  eisen  

(unter 80 mm Höhe, Uni- 
vorsaloison)

219 349 
25 016

| 103 900

| 133 982
144 958 
152 810

145 476 
41 023

102 137 
14 278 
5 092 

114 739 
90 563 
94 317

85 788 
28 889

111 290 
7 706 
4 731 

41 607 
31 778 
27 705

2131 690 
319 967 

49 871 
150 812 
98 027 
83 558 

379 963 
405 336 
322197

1612 023 
272 552 

37 157 
230 374 

80 080 
72 153 

271 843 
278 694 
247 493

1 375 208 
227 590 

, 27 898 
150 256 
72 318 
58 088 

202 992 
160 033 
212 731

zusammen . . . . 780 681 608 825 339 494 3 941 421 3108 975 2 487 114
Zahl der Betriebe 33 29 28 81 79 84

Rheinland und W estfa len ..........................
Bohlesien...........................................................
Siegerland, Kr. Wetzlar u. Hosson-Nassau
Nord- und M itteldoutsohland.................
Königreioh S a o h s e n ..................................
•Süddeutsohland...........................................
•Saargebiot und bayor. Rheinpfalz . . .
Elsaß-Lothringen..........................................
L u x em b u rg ..........................................

B an d eisen W a lz d ra h t

250 070 
25 641

J 2 125
2 791 

32 334
| 11 583

262 479 
■ 45 120

1 222 
1 441 

537 
44 223 

14 
18 353

195 051 
20 496

318 
800 

1 878 
34 955 

7
16 820

702 411 
1 124 350

76 301 
J. 140 422

660 326 
69 705

75 021 
48 913 
81 662

492 884 
52 345

51 652 
33 528 
50 697

zusammen . . . . 331 144 373 389 270 391 1 043 484 935 627 681 106
Zahl der Betriobo 27| 25 24 34 30 32

Rheinland und W e s t fa lo n .......................
Schlesien..........................................................
Siegerland, Kr. Wetzlar u. Hessen-Nassau 
Nord- und Mitteldeutschland . . . .
Königreich Saohscn ..............................
Süddeutsohland ..........................................

G rob bleoh o  
(Bleoho für.Platten von 5 mm 

oder darüber)

1
von weni

ger als 
5 mm

ü tte lb le o h o

von 3 bis unter 
5 mm

604 689 
84 763 

100 707
| 55 637

541 020 
58 729 
85 303 
31 020 

8 400 
2

405 529 
60 080 
72 550 
35 375 

9 581

354 917 
104 514 
194 757

| 49 038
17 135

| 76 933

94 294 
9 959 

12 049 
22 398 
6 188 
2 999 
9 907 
8 471

78 294 
10 092 
10 485 
13 152 
0 999 

342
Saargebiet und bayer. Rheinpfalz . .
E lsaß -L othringen ......................................
Luxemburg . . . .

j  73 019 48 75S 
4 467

35 503 
4 404

0 992 
13 492

zusammon . . . . 918 815 777 699 623 022 797 294 106 865 140 448
Zahl der Betriobo 35 36 37 60 42 43

J) Nach der Statistik des Vereins Deutscher Eiien- lind Stahl-Industrieller.
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Die Leistung der Walzw*rk3 einch li’ßüch d’r mit ihnen verbundenen Schml da- und Preßwerke 
im Deut-ch n Zollgebiet ln den Jahren 1916 bis 19181).

1916

t

1917

t

1918 
JrtD uar 

bis einschl. 
Oktober 

t

1916

t

1917

t.

1918 
Januar 

bi« emschl. 
Oktober 

fc
F e in b le ch e  

von über l bis unter 3 mm
F e in b le ch e  

von über 0,32 bis 1 mm oinsohl.

Rheinland und W estfa len ..........................
S o h le s ie n .......................................................
Siegerland. Kr. Wetzlar u. Hessen-Nassau
Nord- und M itteldeutschland.................
Königreich Sachsen.............................. .... .
Siiddeutsohland . .......................................
Saargebiet und bayer. Rheinpfalz . .

L u x e m b u rg ................. ..................................j

*)

166 012 
38 763 
90 817 
10 846 

19 
5 547 

16 748 
28 106

112 822 
33 506 
67 857 

7 703 
427 

5 263 
7 481 

19 679

2)

90 988 
66 73« 

, 48 960 
19 617

4 366 
9 651 
9 746

92 543 
53 332 
51 740 
14 394 

783 
5 681 

11 500 
11 997

zusammen . . . . | 356 858| 254 738 | 250 064 241 970
Zahl dor Betriebe j 5S| 56 | 47 49

F e in b le c h e  
bis 0,32 mm einsohl.

W oiß b lo o h e

Rheinland und W estfa len ..........................
Sohlesien............................................................
Siegerland, Kr. Wetzlar u. Hessen-Nassau 
Nord- und Mitteldeutschland . . . . .
Königreich Sachsen ..................................
S ü d d eu tsch la n d ...........................................
Saargobiet und bayer. Rheinpfalz . . .

L u x e m b u r g ....................................................

22 787 
1 638 

13 769 
22

660
429

25 960 
2 228 
6 476 

2

1 190 
10

36 323 

• 3)

j*)21 909

39 428 

9 887

8 817 
1 698

19 575

3 206

4 548 
175

zusammen . . . . 39 305 35 866 58 232 59 830 27 504

Zahl dor Betriebe 10 11 7 7 6

Rheinland und W estfa len ..........................

Siegerland. Kr. Wetzlar u. Hessen-Nassau 
Nord- und M itteldeutschland.................

Süddeutsehland . .......................................
Saargobiet und bayer. Rhoinpfalz . . .

R öh ren R o llen d es  E isen b a h n gerä t 
(Achsen, Rädsr usw.)

389 968 
46 363

| 13 349 

| 49 6S6

298 029
47 246

3 022 
9 484 

'  7 196
48 207

265 229 
48 356

1 049 
11 174
5 868 

45 315

183 501 
28 506

20 787

215 891 
28 940 

1 100 
8 952 
8 404 
1 119

3 984

159 776 
26 285

8 554 
8 583
1 173

2 616

zusammen . . . . 499 366 413 184 376 991 232 794 268 390 206 987

Zahl dor Betriebe 26 23 24 20 2 1 20

S oh m ied ostü ok e A n dere F ertig e rze u g n isse

Rheinland und W estfalen ..........................
Sohlesien............................................................
Siegerland, Kr. Wetzlar u. Hessen-Nassau 
Nord- und M itteldeutschland.................

S ü d d eu tseh lan d ...........................................

246 744 
23 392

J 21 104 

| 5 902 

| 1 104

312014 
32 652 

1 100 
4 135 
2109 

259 
3 442 

7
1 231

271 092 
25 408

2 793
1 716 

322
2 046

4
169

735 979 
91 189

| 45 939

j  39 435 
-619

679 670 
68 852

5 036
6 275 

153
3 101 

71 368 
8 970 
1 096

136 0C5 
69517 

4 350 
3 870 

24

9 676 
1 888 

988

Saargebiet und bayer. Rheinpfalz . . . 
Elsaß-Lothringen...........................................

zusammen . , . i 298 246 356 949 303 550 913 161 844 521 226 318

Zahl der Betriebe | 43 43 44 46 50 35

’ ) Naoh dor Statistik das Vereins Deutscher Eisen und Stahl-Industrieller.
-) Die Erzeugung von Feinblechen von über 1 bis unter 3 mm, über 0,32 bis 1 mm einschließlich und bis

0,32 mm einschließlich ist im Jahre 1910 mit der von Mittelblechen von weniger als 5  mm in e in er Zahl be
rücksichtigt.

3) Unter Saargebiet, bayor. Rheinpfalz und Elsaß-Lothringen mitenthalten.
‘ ) Erzeugung Siegerlands, Kr. Wetzlar, Hessen-Nassaus, Saargebiets, bayer. Rheinpfalz und Elsaß-Lothringens.
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Die Leistung der Walzwerk» ein>chlie1Iic'i der mit ihnen verbundenen Schmied:- und Preßwerke 
im Deutschen Zollg.bi.t in d n Jahr n 1916 bis 19181).

191G 1817

Rheinland und West
falen ......................

Sohlosien................. ....
Siegeriand. Kr. Wetz

lar u.Hossen-Nassau 
Nord- und Mittel

deutschland . . . 
Königroioh Saohsen . 
Süddcutsohland . . . 
Saargebiet und bayer.

Rhein pfalz . . . . 
Elsaß-Lothringen . . 
Luxemburg . . . .

zusammen
Zahl dor Betriebe

G esam t
B ezirk en

\ OktoberI V  _ _ _J_
-E rze u g u n g  naoh

IMI8
Januar

bis einschl. 
Oktober

igung 
(ohne Halbzeug)

6 505 715 
996 317

368 084

417 079 
209 332 
144 580

932 632 
770 592 
650 898

5 731 246 
859 975

305 778

482 871 
145 590 
126 478

811 190 
606 236 
498 5:5

10 995 2¿9¡9 567 889
454 507

4 230 005 
719 139

244 562

380 788 
135 963 
103 680

544 892 
367 701 
374 854

7 101 584
•508

') Naoh der Statistik dos Vereins Deutsoher Eisen- 
und Mahl-Industriollcr.

s) Als Mittolbloohe von woniger als 5 mm geführt.

1918
1916 1917 Januar

bis? einschl. 
Oktober

t t t

G esa m terzeu gu n g  naoh
S orten (ohne Halbzouc)

zeug. . . . . . . . 1 180 591 1 007 408 886 085
T r ä g e r ...................... 780 681 608 825 339 494
Stabeisen................. 3 941 421 3 108 975 2 487 1 14
Bandeison . . . . 331 144 373 3S9 270 391
Walzdraht . . . . 1 043 484 935 627 681 106
Grobbleche v. 5 mm
und darüber . . . 918 815 777 699 623 022

Mittolblcolio v. 3 bis
untor 5 mm stark 166 S65 140 448

Feinbleche von 1 bis
untor 3 mm stark . 

Feinblecho von über *)797 294 356 858 254 738

0. 3 l bis 1 mm stark 250 064 241 970
Feinbleche bis
0.32 mrn stark . . 39 305 35 866

Weißbleohe. . . . 58 232 59 830 27 504
R ö h r e n ................. 499 366 413 184 376 991
Rollendes Eisen-

bahngerät . . . . 232 794 268 390 206 987
Sohmiedestüoko . . 298 246 356 949 303 550
S on stiges.................. 913 161 844 521 226 318

zusam men 10 995 229 9 567 889 7 101 584

Berichtigung: In dar Aufstellung Uber die Flußoisenorzeugung im Deutschen Reiohe. St. u. E. 1919, 9. Jan., 
S. 52/3, muß es unter Gesamt-Erzeugung 1917, Dezorubcr heißen: 1 210 232 anstatt 210 232.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vierteljahresmirktberlcht (Oktober, November, Dezember 1918).

I. RHEINLAND-WESTFALEN. — So gut die all
gemeine Lage zu Anfang der Berichtszeit war, so ver
fahren und unklar, wie kaum je zuvor, sah sie an deren 
Ende aus. so daß sie zu Boginn des Jahres 1919 zu den 
allerernstesten Befürchtungen Anlaß gab. Der Zusammen- 
bruoh Deutschlands und die unerträglichen Waffenstill
standsbedingungon übten auf den Gang dor Industrie 
einen überaus bedenklichen Einfluß aus. Vom zweiten 
Drittel des November ab waren die Bahnstrecken in 
weitem Umfange gesperrt und die Rohstoffzufuhren un
genügend, so daß eine ganze Reihe von Werken zu er
heblichen Einschränkungen, ja teilweise zur gänzlichen 
Einstellung ihrer Betriebe, gezwungen wurden. Die Un
ruhen in dor Arbeiterschaft äußerten sieh in äußerst 
bedonklioher Weise. Die sofortige Einführung dos Acht
stundentages braohte die Betriebe in die schwierigste 
Lago, um so mehr, als die Arbeiterschaft in vielen. Fällen 
sich durohaus nicht an die Abmachungen gebundon er- 
aohtoto. die zwisohen don Arbeitgeberverbänden und den 
Arbeiterorganisationen getroffen waren. Die Leistungen 
der Arbeiter naoh Einführung der Aohtstundenschioht 
standen in grellem Widjrsprucho zu dor früheren Bohaup 
tung, wonach die Arbeiter in acht Stunden dasselbe 
leisten würden, wie früher in zehn Stunden. In vielen 
Fällen gingen die Leistungen durah die Kürzung dsr 
Arbeitszeit, die bekanntlich ein Viertel betrug, statt 
auf 75 %  dor früheren Leistungen auf 50 bis 60 %  zurück. 
Durah alle diese Vorgänge erreichten die Selbstkosten 
eine Höhe, die das Ausländsgeschäft auf die Dauer nicht 
ertragen kann und dio selbstverständlich in ihrer Fort
dauer Deutsohland von einer Ausfuhr ganz absohneidon 
würde. An>esiohts dieser Erscheinungen fanden Ver
handlungen von Industriellen mit dom Demobilmachungs- 
»mt über die Wiedereinführung der freien Wirtschaft

vom 1. Januar 1919 ab statt, so daß von diesem Zeit
punkte an die Höchstpreisbestinm ung lür Eisen und 
Stahl aufgehoben wurde. Die einzelnen Verbände suchten 
ihre Preise mit den neuen Gestehungskosten zum Teil 
in Einklang zu bringen1).

Die Kohlenförderung der Zechen eing in bedenk- 
lichei Weise zurüok; infolgedessen konnte nicht einmal der 
dringendste Bedarf dor Verbraucher, der sieh in stürmi
schem Begehr geltend machte, belriedigt werden. Von 
den Knappen, die durch die Rüokkelir aus dem Felde 
für dio Bergarbeit wieder frei wurden, meldeten sich noch 
viel zu wenige zur Wiedoränlegung. während gleichzeitig 
dio Leistungen der in den Gruben arbeitenden Leute 
sieh in don beiden letzten Monaten ständig verringerte. 
Die Arbeiterausstände mit ihren unerhörten Lohnlorde- 
rungen vergrößerten natürlich noch die Kohlennot. 
Der Landabsatz dor Zeohen war seit dom 1. Oktober 1918 
duroh den Raiohskommissar für die Kohlenverteilung 
keiner Einschränkung in seinem Umfange mehr unter
worfen.

Dio Kokshorsteilung wurde duroh das infolge der 
Waffenstillstandsbedingungen eingetretene Ausscheiden 
der bei ihr vorwiegend beschäftigt gewesenen Kriegs
gefangenen stark beeinträchtigt. Der Koksabsatz aber 
ging vornehmlich durch den Umstand, daß nach dem 
feindlichen Einmärsche und den duroh unsere Gegner 
getroffenen Bestimmungen der Versand an die Lothringer 
und Luxemburger Werke völlig unterbunden wurde, 
so bedeutend zurüok. daß das Kohlensyndikat in seiner 
Zeohonbositzerversammlung vom 21. Dozember 1918 
beschloß, dio Bosohäftigung seiner Mitglieder in Koks 
bis auf weiteres auf 50 %  ihrer Beteiligungsziffern herab-

')  Vgl. St. u. E. 1919, 9. Jan., S. 5i.
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1917 1918

i. * 2 . 3. 4. i. 2 . 3. 4.
Vierteljahr Vierteljahr

f. d, t f. d. t f. d. t f. d. t f. d. t f. d. t f. d. t f. d. t
* A A M X Ji JL

Krthl^n iind Knlfc • v. ' ' . V
UilU l\ U n 3  / •

F la m m fö rd e rk o h lc .  . 10,00—17,5" 10,00—19.50 18,00 - 1 9,50 24,00—25,80 24,00—25,80 24,00—25.80 24.00—28,35 2«,fi0— 28,35
K o k ? k o h l e .................. 17,25-18,25 17,25—2-’,75 1̂ ,25—21,90 25,50—27,30 25,50—27,30 25,50 27,30 25,50—2tf, 85 28,05—2a,85
lio e | i o fe n k o k s  . . . 22,(»0 22.00- 25,00 25,''0 — 30,00 33,60 33,60 33 60 33,60 37,20 37,20
G ie ß e re ik o k s  . . . . 22,50—24,00 22,50- 27,00 25,50-35,40 34,20—39,00 34,20—39,00 34,20—39,00 34,20—42,60 37,80—42,60

E rze:
R o h sp a t* ) . . . . . . 23,00 23,00 23,00—24,00 24.00 28,60 28,60 28,60 28,60
G e rö s te te r  Sp a te ise n -

s te in 9) ........................... 33,00 33,00 33,00-34,30 34,30 41,30 41,30 41,30 41,30
N a ssa u e r  R o te is e n 

s te in , *15% Eisen ab
Grube8) . ....................... 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40

B r ie y - M in e t t e ,  87 bis
38 %  hisen ab Grube 4,75 5,75 5,75 5,75 6,75 6,75 6,75 • •—

Roheisen4) :
G ie ß e re ie is e n i

Pr«,«* f  Nr. I  . . 1 2 1 ,0 0 121,00-124,90 124,90-137,00 141,50 141,50 141,50 141,50-161,50 161,50rrei«c I 116,00 116 00-119,90 119.90-132,00 136,50 136,50 136 50 13 ,̂50-156,50 156,50ab llu ite | Hgmatlt , 1H7.50 167,50-186,40 186,40-212,00 219,00-223,00 223,00 223,00 223,00 2*3,00
B e s  Hemer ab Hütte . . 167,50 167,50-180,40 186,40-212,00 219,00-223,00 223,00 223,00 223,00 223,00
S ie g e r lü n d e r  Q u a l i 

tä t»  - P u d d e le is e n
ab S ie g e n ...................... 115,50 115,50-119,40 119,40-131,00 135,50 135,50 135,50 135,50 135,50

S ta h le is e n ,  weißes, mit
nicht Über0,l %  Phosphor,
ab S ie g e n ...................... 118,50 118,50-122,40 122,40-134,00 138,50 138,50 138,50 138,50-168,50 168,50

T h o m a s e ia e n  mit mln-
de*tens 1,5 %  Mangan,
ab Luxemburg . . . . — — — — — — — ;—

Dasselbe ohne Mangan . ___ ___ . ___ — ___ —

S p ie  ge le is e n , 10 bis
12 % , ab Siegen . . . . 146,50 146,50-150,40 150,10-162,00 166,50 166,50 166,50 166,50 166,50

E n g l.  G ie ß e r c ir is e n
Nr. I I I  frei Ruhiort . . — — ’ — — — — — —

L u x e m b u rg e r  Pu d d e l-
e ise n  ab Luxemburg 89,00 89,00-107,90 107,90-117,90 122,50 122,50 122,50 122,50-129,50 129,50

L u x e m b u rg e r  G ieße-
re le is e n  Nr. H I
ab Luxemburg . . 89,50 89,50-108,40 108,40-118,40 123,00 123,00 123,00 123,00-130,00 130,00

Gewalztes Eisen*):
S ia b e la e n ,  Inland ab

Oberhäuten . . . . . 195,00 195,00 225,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00
T rä g e r  ab Diedenbofen:

für Norddeutsrhland . . 160,00 20 0 ,0 0 2 1 0 ,0 0 -22 0 ,0 0 2 2 0 ,0 0 2 2 0 ,0 0 2 2 0 ,0 0 2 2 0 ,0 0 2 2 0 ,0 0
für Snddeutsch 1 and . . 163,00 20 0 ,0 0 2 1 0 ,0 0-22 0 ,0 0 2 2 0 ,0 0 223,00 223,00 223,00 223,00

K c s s e lb le c h e ,  Inland ab
Essen . . . . . . . 215,00-280,00 280,00 310,00-320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00

G ro b b le c h e , Inland ab
Essen ........................... 195,00 195,00-235,00 265,00 275,00 •275,00 275,00 275,00 275,00

F e in b le c h e  und M itte l-
b le c  he, Inland ab Werk 285,00-325,00 285,00-325,00 285,00-325,00 295,00-335,00 295,00-335,00 295,00-335,00 295,00-335,00 295,00-335,00

F lu  ß e isen -  W a lz d ra h t ,
Inland ab W irk  . . . 20 0 ,0 0 20 0 ,0 0 240,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 .

1) Preise für Kohlen und Koks ab 3. Vierteljahr 1917 einschließlich Kohlensteuer, ab 3. Vierteljahr 1918 einschließlich Kohlen- und 
Umsatzsteuer. — 3) Verkaufsgrundpreisc ab 3. Vierteljahr 1917 einschließlich Kohlensteuer. — -’) Höchstpreis ab 4. Vierteljahr 1916. 
— 4) Höchstpreise für Koheiscn und gewalztes Eisen ab 16. Juni 19X7.

zusetzen. Infolgedessen wurden die Kokereianlagen 
natürlich zu beträchtlichen Kokslagerungen gezwungen.

Der Erzmarkt war ziemlich ruhig, da angesichts 
der Maßnahmen unserer Gegner die Hochofenwerke 
wenig oder gar keine Neigung zeigten, Käufo zu tätigen.

Während im Oktober und im ersten Drittel dos 
November die gesamte Roheisenerzeugung für die Er-

■ fordernisse der Kriegswirtsohaft'geliefert wurde, brachten 
die Waffenstillstandsbedingungen und die damit ver
bundene Absperrung der linksrheinischen Gebiete sowie 
die innere Lage oine ganz erhebliche Einschränkung mit 
sioh. Außerdem mußte ein Teil der verminderten Er
zeugung auf Lager genommen worden, weil die erheb
lichen Verkehrsstörungen und Unterbrechungen den 
glatten Absatz nioht zuließen.

Die Beschäftigung in Stabeisen war zu Beginn der 
Beriohtszeit gut und blieb so auch bis zum Sohlusse. Die 
Einführung des achtstündigen Arbeitstages aber und der 
immer stärker werdende Kohlenmangel beeinträchtigten 
die Herstellung in erheblichem Maße, so daß vielfach 
über die langsame Lieferung Klage geführt wurde.

Auoh in der Drahtherstellung —  Walzdraht und 
Verfeinerung —  verzeiehnete man im Oktober nooh aus-

reiohendo Beschäftigung und dringende Abrufe sowohl 
von der Heeresverwaltung als auoh von dor Privatkund
schaft; dagogen trat im November eine erheblioho 
Stookung ein. Infolge der Besetzung von Lothringen, 
Luxemburg, dos Saargebietes und des linken Rheinufers 
versagten die für die Walzdrahtbezüge in Frage kom
menden Quellen, so daß an manchen Verwendungsstellen 
teilweise Stillegung dor Betriebe die Folge war. Ander
seits war die Naohfrago in verfeinerter Ware trotz des 
Fortfalles der Heeresaufträge aus dor Privat- und Händ- 
lerkundsehaft sowie aus dem neutralen Auslande sehr 
stark, konnto aber aus den angegebenen Gründen nur 
geringe Berücksichtigung finden. Auoh im Monat Dezem
ber trat hierin keine oder nur eine ganz geringe Aendorung 
ein.

Infolge der eingangs unseres Berichtes geschilderten 
Vorgänge ging auch die Erzeugung an G robbleoh  ge
waltsam zurüok, und obwohl alles Material für Kriegs
bauten sofort abbestellt wurde, lagen so reichlich Auf
träge vor, daß es den Werken möglich gewesen wäre, 
voll zu arbeiten, wenn sie daiür die erforderlichen Roh
stoffe und die genügende Arbeiterzahl zur Verlügung 
gehabt hätten. Die Ausluhr wurde leider sowohl durch
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dio Maßnahmen der holländischen Regierung, dio ihrer
seits Höchstpreise für dio Ausfuhr festsetzto, als auoh 
durch das Vorgehen Englands, das einem Teil dor nordi
schen Länder einen Bezug von Grobbleohon aus Doutsoh- 
land verbot, in erheblichom Maße beschränkt. —  Achn- 
lioh war dio Lago in Eoinbleohon. Trotz der Ab
bestellungen von Kriegsmitteln lag ein so dringender 
Bedarf vor, daß er selbst dann niohfc hätte gedcokt werden 
können, wenn dio Worko in der Lago gewesen wären, 
voll ?u arbeiten.

Der S tah lw erks-V erband sendet uns folgenden 
Borioht:

„Dio im Oktober außerordentlich starke Beschäfti
gung der Verbandsworko auf allen Gebieten des Kriegs
bedarfes erlitt von November an durch die politischen 
Ereignisse oino ompfindlioho Störung. Die Rückbeförde
rung des Heeres und dio Auslieferung von rollendem Ma
terial braohte die Zufuhr von Brennstoffen allgemein zum 
Stookcn und nötigte violo Betriebe zu Einschränkungen 
und Stillegungen. Eorner behinderte dio Abschneidung 
des linksrheinischen Gebietes .und dio Absperrung dor 
Ostseo dio Zufuhr von Eisenerzen, woduroh obenfalls 
das Ausbringen der Werke ungünstig beeinflußt würde. 
Diese Umstände sowie besonders die ohne jede Rück
sicht auf die geldliohe Leistungsfähigkeit der Werke ge
stellten Lohnforderungen in Verbindung mit der Ein
führung des Achtstundentages hatten eine so außerordent
liche Verteuerung dor Gestehungskosten zur Eolge, daß 
ohne entsprechende Preissteigerung der baldige Zusammen- 
bruoh auoh dor bestgestellton Werke zu befürohten wäre. 
Es wurde deshalb für neuo Verkäufe für die Monate 
Januar und Februar 1919 eine Preiserhöhung von 97,50 Jt 
für Halbzeug und von 100 M für Formeisen beschlossen1), 
wobei zu bemerken ist, daß seit etwa 1% Jahren, trotz 
fortgesetzt steigender Gestehungskosten, eine Preis
erhöhung nioht eingetreten ist. Die neuen Preiso stellen 
sioh f. d. t wie folgt:

.ft .ft
Rohblöeke . . . .  285 Platinen.....................305
Vorgewalzto Blöoko 290 Formeisen . . . .  320
Knüppel................  300“

Der Absatz der R öh reng ießereien  orfolgte im 
Oktober und im ersten Drittel des November im Inland 
nooh in ungestörter Weise, - und zwar in der Hauptsache 
für Heeresbedarf. In demselben Zeiträume bestand auoh 
nooh dio Lieferungsmöglichkeit für dio Ausfuhr. Seit dem
11. November jedooh konnten infolgo der allgemeinen 
Gütorsperre nur nooh geringfügigo Mengen verladen 
werden, ein Zustand, der bis Endo der Boriohtszeit fort
dauerte. Auoh das neutrale Ausland konnto in der 
letzten Zeit nur in beschränktem Umfange boliofert 
werden.

Die E isepgießoroion  und M asch inenfabriken  
waren im Monat Oktober nooh in allen Abteilungen mit 
Kriegslieferungen voll beschäftigt. Inzwischen wurden 
sämtlioho Kriegsiieforungen eingestellt und die Betriebe, 
soweit angängig, mit Friedenslieferungen weiter be
schäftigt. Gegen Endo des Viorteljahres war die Be
schäftigung jedooh äußerst schwach.

Zum Schlüsse geben wir eine Zusammenstellung 
der Preise in der Beriohtszoit (s. S. 76).

Diesen Preisangaben fügen wir eino Uebersioht dor 
früheren Preise von  Januar 1917 bis Soptom ber 
1918 bei. also für dio Zeit, während deren dio Ein
schränkungen durch die Zensur eine Veröffentlichung der 
Preiso leider nicht zuließen. Dr. W. Beutner.

ü . OBERSCHLESIEN.— A llgem eine Lago. Wie 
anderwärts, so trat auch in Oberschlesien mit der poli
tischen Umwälzung eine tiefgehende Veränderung aller 
wirtschaftlichen Verhältnisse ein. Dio scharfen. Forde
rungen der Berg- und Hüttenarbeiter auf Lohnerhöhun
gen, dio unter dem Zwange der Verhältnisse größtenteils 
Bewilligung fanden, dio Einführung der achtstündigen

J) Vgl. St, u. E. 1918, 26. Dez., S. 1222.
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Sohiohtdauer und die daduroh horbeigoführto vermin
derte Leistung dor Arbeiter, zoitweiso Arbeitseinstellung 
durch Ausständo, insbesondere auf den Kohlengruben, 
störten dio Betriebe so empfindlich, daß deren Aufrechfc- 
orhnltung den Unternehmen nur unter den größten 
geldlichen Opfern möglich war. Außerdem trugen an
dauernde Verkchrs3ohwierigkeiten, Rohstoff- und Kohlen
mangel zur Verschärfung der Zustände nicht unwesent
lich bei. Bei den durch diese Verhältnisse geschaffenen 
hohen Erzeugungskosten und dem Anhalten der teuren 
Rohstoffpreise war an irgendwelche Erträge der Gruben 
und Hüttenwerke nicht zu denken.

K ohle. Auf den Kohlengruben herrsohto dauernder 
Arbcitermangel; dio Förderung sank zeitweise bis weit 
unter dio Hälfto der Friedensziffer. Dio Preiso waren in 
der Boriohtszeit unverändert und sind orst vom 1. Ja
nuar 1919 ab erhöht worden.

Koks.. Dio duroh Einstellung dor Rüstungsindustrie 
freigewordenen Mengen wurden duroh Abforderungon 
an Hoizkoks ausgeglichen. Die Erzeugung wurde durch 
die verminderte Kohlenzufuhr sehr ungünstig beeinflußt.

Erzo. Dio Zufuhren aus Oesterreich-Ungarn haben 
vollständig aufgehört.

R oheisen. Die Leistung der Hoohöfen war infolgo 
der unzureichenden Kokserzeugung durchweg unbefrie
digend.

F orm eisen  und E isenbahnzeug. Dio allernot- 
wendigsto Lokomotiv- und Wagengestellung sowie die 
Lieferungen an Schienen und Schwellen wurden von 
Wooho zu Woche schwächer und mußten infolgo der ein
getretenen Arbeiterausstände und der verhängten Bahn- 
sporron zeitweise ganz eingestellt werden. Dio Ver
ladungen sanken deshalb auf einen nie gekannten Tief
stand.

W alzeison. Den obersohlesisohcn Werken lagen 
Aufträgo noch für viele Monato vor. Indessen konnten 
die dringendsten Wünsche der Händler und Verbraucher 
bei dor Ungunst aller Verhältnisse niohfc berücksichtigt 
werden.

G robbleoho. Der Auftragsbestand in Grobblechen 
erfuhr mit Beginn der politischen Umwälzung eine kleine 
Verringerung. Immerhin ist er aber nooh so hoch, daß 
dio Beschäftigung für mchrero Monate ausreieht, zumal 
da auoh hier der Rückgang in dor Herstellung sehr wesent
lich goworden ist.

F einblooho. Dio Beschäftigung in Feinblechen 
stieg im Gegensätze zu der in Grobblechen noch weiter. 
Infolge des Wegfalles der Dringlichkeitssoheino versuchen 
die Händlor ihre Läger wieder aufzufüllen. Auch dio 
Gosohirrfabriken gaben zur Wiederaufnahme ihrer frü
heren Arbeit beträchtliche Bestellungen auf.

R öhren. Die Nachfrage nach Gas- und Siedo- 
röhren steigerte sioh in der Beriohtszoit, besonders im 
Monat Dezember. Der Versand ping gegen das dritte 
Vierteljahr beinaho um die Hälfte zurück. Die Ver
ladungen im Oktober hielten sich noch auf der üblichen 
Höhe, während sie im November und Dezember infolgo 
der öfteren Bahnsperren und der sohleohten Arbeitsver
hältnisse beinaho ganz aufhörten.

Draht. In Draht und Drahterzeugnissen war in
folge der dauernden Ausstandsbewegung, sowie infolge 
dos Mangels an Kohlen und Halbzeug ein erheblicher 
Rüokgang der Erzeugung festzustellen.

E isengießereien  und M aschinenfabriken. In 
der E isengießerei war dio Beschäftigung ausreichend. 
Im M aschinenbau zeigte sioh zunächst das Bestreben, 
Friedensaufträge zu erteilen, doch kam diese Bewegung 
nach dem Zusammenbrucho der politischen Verhält
nisse sofort zum Stillstand. Die Aufträge für Ausbesse
rung und Instandhaltung der Gruben- und Hüttenwerks- 
anlagen ließen unter der Unsicherheit aller wirtschaft
lichen Dinge stark naoh. Im E isenhooh- und Brüoken- 
bau trat starker Arbeitsmangel ein. In der K esse l
schm iede und im A pparatebau  lagen noch gewisse 
Arbeitsmengen, namentlich für die Eisenbahnbehörden, vor.

10
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Zur Lage der Eisengießereien. —  Wie wir dem Raiohs- 
Arbeitsblatt1) entnehmen, ennzaiohnon dio Eisengieße
reien W est- und Nord W estd eu tsch la n d s  die Ge
schäftslage im N ovom bor 1918 gogenübor dem Vor
monat in'olgo der vollständigen politischen Umwälzung 
als ungünstiger. Die BesohUtigung wird im Bariolits- 
monate nooh als gut gesohildart. da genügend Anträge 
auf Friedensware vorliegen. Vielfach maohte sioh Roh
stoffmangel in olge dar bostehandan Gütersperro geltend, 
so daß dar Vorsand neist vollständig zu n Stillstand kam. 
Eür Saohsen waren die BasohUtigungsvorhiltnisse 
verschieden. Die Bairiebe, dio bisher wenig für Kriegs
bedarf arbeiteten, beriohten im allgemeinen über einen 
befriedigenden Gesohi.tsgang, da sioh dio CJ nstellung 
der Batriebo auf dio Friedenswirtschaft leiohter voll
ziehen läßt als bei den Untornah nun'en. die bisher stark 
mit Kriogslieierungen beschäftigt waren und die duroh 
das plötzliche Zurüokziohen dar Kriegsaufträge stark 
in Mitleidenschaft gezogen worden. Lohnerhöhungen 
haben viel aoh stattgefundan. Dio Unternohnungen in 
M itte l- und N orddeutsohland beriohten im wesent
lichen das gleiche. Au träge für Fricdansorzeu gnisse 
liegen kaum vor. Die Basohiftigung in den sohlesisohen 
Betrieben wird trotz das Abbaues dar reinen lCriegsarbeit 
und des sioh stark fühlbar maohondan Kohlan nangels 
nooh als gut und gogenübor dem Vormonat als unver
ändert bezeichnet. In den süddeutschen  Unterneh
mungen ist im allgemeinen eine Versohleohterung dor Ge
schäftslage gegenüber dem Vormonat fcstzustellen.

Güterverkehr und Wagengestellung im Ruhrgebiet’ ). — 
Dio Eisonbahndirektion Essen teilt, u n weiter auf clärend 
über die Schwierigkeiten in dar W igengcstellung zu wirken, 
unterm 7. d. Mts. nooh mit, dio Laerwigongostollung an 
derRuhr worde duroh diä seit mehreren Tagen angeordnete, 
wesontlioh erhöhte Abgabe von täglioh 1300 leeren W igen 
aus dem Bezirk Essen und dom engsten Zuführungsgebieto 
an die Vorbandsstaaton auf das ungünstigste beein lußt. 
Da die vorhandenen Bestände an kloinräu nigen Wagen 

■" im allge ueinen nioht mehr ausreiohten. um die pünkt
liche Abgabe des an 'One Stauten abzugebendon Leor- 
matorials sioherzustellcn, habe in den letzten Tagen 
auoh auf großräu nige Wagen (Oo-Wagen) zurückgegriflen 
werden müssen, eine Maßnah ne, dio auf die Laerwagon
versorgung der Ruhrzoohon weiterhin äußerst ungünstig 
einwirke. Wenn die von dan Zaohan angeforderten leeren 
Wagen in der letzten Zait im allgemeinen nooh rechtzeitig 
hätten gestellt werdon können, so habe das in erster Linie 
seine Ursaoho darin, daß dar Bedarf an dan Feiertagen 
(Weihnachten und Neujahr) sehr gering war und die 
Ueborsohüsso an leeren Wagon den folgenden Arbeits
tagen zugute gekommon so en. Es sei jedooh zu befürch
ten, daß aus den vorerwähnten Gründen in der Leer- 
wagenvorsorgung in der nächsten Zoit erhöhte Schwie
rigkeiten eintroten würden.

Zuschläge zu den Giterfrachten und den Personen
fahrpreisen aut den Staatseisenbahnen. — Wie wir schon 
mitgeteilt haben3), hatte dar preußisoha Minister dar 
öffentlichen Arbeiten, um aus den Einnahmen dar Staats- 
eisonbahnon die Betriebsausgaben, die Verzinsung und 
Tilgung des Anlagekapitals und die Zuschläge bei den 
ein naligen Amgabon (Extraordinarium) diokon zu können, 
beabsichtigt. einen gloioh näßigen Zusohlag bis zu 25 %  
zu den jetzt bestehenden, seit dam 1. April 1918 schon 
um 15%  erhöhten G ü terfraoh tsätzen  in Aussioht 
genommen. In der Begründung war darauf hingewiesen, 
daß das Mißverhältnis zwisohen Einnah nen und Ausgaben 
der Staatseisenbahn Verwaltung. besonders in olge des 
dauernden Anwachsens der Ausgaben, badautond größer 
geworden sei. daß also sowohl für dis laufende Rechnungs
jahr als auoh für die folgenden Jahre mit eine u sehr er
heblichen Fehlbeträge gercohnet werden müsse. Inzwisohon

') 191S, 27. Doz., S. 835.
2) Vgl. St. u. E. 1919, 2. Jan., S. 26.
3) Vgl. St. u. E. 1918, l  t. Nov., S. 1069.

hat sioh die Lago wesontlioh verändert: Der jüngst ein- 
goführte aohtstündige Arbeitstag, die Erhöhung der 
persönlichen Ausgaben, namentlich durch dio große 
Steigerung der Arboiterlöhno, und vor allen Dingen 
die gewaltigen Noubesohaffungen zur Ergänzung des 
Bestandes an Lokomotiven und Wagen infolge des un
glücklichen Ausganges des Krieges erfordern so bedeu
tende Beträge, daß die bisherige Reohnung auf keinen 
Fall mehr stimmt. Es ist daher geplant, bis auf weiteres 
einen allgemeinen Zusohlag auf alle Gütortarifo in der 
Hoho von 60 %  eintreton zu lassen. Die Möglichkeit 
von Ausnali nen zugunsten gewisser Verfrachtungen 
soll dabei gewahrt worden. Unter Barüoksiohtigung der 
am 1. August 1917 eingeführten Verkehrssteuor von
7 %  würde dieser Fraohtzusohlag, dessen Einführung 
zum 1. April 1919 erwartet worden kann, eino Erhöhung 
der bis 31. Marz 1918 gültigen Güterfraehton um 96.88 % 
bedeuten, nämlich 100 +  15 %  Zusohlag ab 1. April 
1918 =  115 +  60 %  Zusohlag ab 1. April 1919 =  184 
+  12,80 (7 %  Verkehrssteuer) =  196,88. In der Be
gründung dar ersten Vorlage ist dor Satz aufgestollt: 
Einem volkswirtschaftlich riohtigen Grundsätze ent
spricht es, daß dio Kosten dos Eisenbahnbetriebes von 
danen getragen werden, die einen Nutzen von dor Eisen
bahn haben und daren Leistungen beanspruchen, daß 
also nioht etwa von den Steuerzahlern ein Zuschuß zu 
don Kosten des Eisenbahnbetriebes geleistet wird. Dom 
ist unseres Eraohtens gegenüberzuhalten, daß bis dahin 
aus den Uebersohüssen der preußisohen Staatseisen
bahnen alljährlich violo Millionen —  im Jahre 1908 
246 Millionen —• „für andere Staatszweoke“  Verwendung 
fanden. Jedenfalls kann man dor Meinung sein, daß 
volkswirtschaftliche Erwägungen auch dazu führen 
können, die Belastung dos Verkehrs sei nur bis zu einer 
gewissen Grenze zulässig, wenn eine gesunde Verkehrs- 
entwickolung nioht ganz unterbunden werden soll. Naoh 
den Verhandlungen mit den ändern Bundesstaaten mit 
Staatsbahnbesitz ist zu erwarten, daß auoh diese einen 
gleichen Zusohlag erheben werden. —  Für dun Perso ne n- 
verkehr ist anstatt das früher beabsichtigten gleich
mäßigen Zuschlages eino Staffelung für die einzelnen 
Klassen in Aussioht genommen, und zwar von 25 bis 
35 %  für dio 4„ 3. und 2. Klasse und eines nooh 
darüber hinausgehenden für dio 1. IClasso.

Die Geschäftslage der ö'trrelchischfn Eisenindustrie 
im Jahre 19t8. —  Wio dor vom Ausschüsse dos Vereins 
dor M ontan -, E isen- und M asohinen - In d u 
strie llen  in O osterreioh  vor dor am 20. Dezember 1918 
abgehalJenen Hauptversammlung des Vereins erstattete 
Barioht ausführt, hat dio Geschäftslage der österreiohisohen 
M ontan -, E isen- und M vsohinenindustrio, die 
sioh sollen im Jahro 1917 ungünstig gestaltet hatte, im 
letzten Jahre eino woitore Versohleohterung orfahren. 
Die zunehmenden Schwierigkeiten in der Bosohaffung 
allor Betriebsmittel und das im Hinbliok auf die all
gemeine Teuerung erfolgte Ansohwellen der Löhne braohten 
die Erzeugungskosten auf eino derartige Höho, daß auoh 
eino bedeutende Erhöhung dor Verkaufspreise dio Erzeu
gung nioht lohnend zu gestalten vermoohto. Dazu kam, 
daß die Erzougungsmögliohkoit nioht voll ausgenutzt wor
den konnte, weil fast allo Untornehmungou wiederholt ge
zwungen waron, Ba.riabss'illstände infolge Kohlenmangels 
oder Mangels an andoron Be^riebss'offon eintreton zu 
lassen. Naoh Absohl.iß des Waffenstillstandes sind dio 
Unternehmungen damit beschäftigt, die Betiiebo so rasoh 
wie möglioh in dio Friedenswirtschaft zu überführen.

Dor K ohlenm arkt gestaltete sioh weiter ungünstig. 
Die Förderung sank infolge Minderleistung dor Arbeiter 
von Monat zu Monat und erlitt auoh duroh die wieder
holten. ziem ¡oh ausgebraiteten Ausstände, besonders 
im Ostrau-Kirwinor Ravier. sowie duroh Betriebsstö
rungen, da oft die allornotwendigsten Dingo zur Instand
haltung der masohinellen Einrichtungen fehlten, eine 
weitere Einbuße. Die Förderung genügte daher nioht 
einmal zur Dookung der dringendsten Bedürfnisse. Die
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Wagenbeistellung war wohl bis zun Monate September 
ausreichend, weil mit Küoksoiht aut die stark gesunkene 
Förderung geringere Mengen abzuführen waren; ab 
September jodooh wurden den Werken kaum 20 bis 30%  
der zue Ab uhr dar gofördarten .Mengen notwendigen Wa
gen ge; teilt, was in dor Hauptsaohe auf empfindlichen 
Mangel an Lokomotiven zurüokzuführen ist. Dies führte 
eu ei 1er Ueberfüllang dar Lagerplätze, zur Einlegung 
von l'eiersohiohten und damit zu einem weiteren sehr 
einschneidenden Rückgang der Förderung. Geradezu 
katastrophal gesta lten  sioh die Verhältnisse bei don 
Bergbaubetrieben naoh dem politischen Umsturz, und 
cs kann heute nicht vorausgesagt worden, ob und wann 
eioh die überaus schwierigen Verhältnisse im Bergbau 
bessern werden. Infolge der geringeren Kohlenförderung 
ging auoh die K okserzeugung zurüok. Die Gestehungs
kosten für Kohle und Koks sohneilten infolge der geschil
derten Schwierigkeiten sprunghaft in die Höhe; die vor
genommenen Preiserhöhungen maohten jedooh die Steige
rung dor Gestehungskosten auoh nioht annähernd wett. — 
Dio Erzeugungszifforn dar ersten noun Monate dos Jahres, 
den entsprechenden Ziffern das Vorjahros entgogon- 
gestollt, orgaban naohstohendas Bild:

Januar bis September Abnahme 
Gegenstand 1917 1918 1918

t t %  
Steinkohle. . . . 12 474 977,7 10 795 314,4 13,5
Briketts . . . .  108070.0 73735,0 31.8
K ok s....................  1 0R3 873.7 1 092 050,6 13,8
Braunkohle. . . 16 083 741.0 15 361 558.0 4.5

. Brikeits . . . .  126029.0 113278,8 10,1
Der Absatz dar E isen industrie unterlag naoh wie 

vor dar Einfluß iah ne dar EUenko nmission; die Er
zeugung ging wjitarhia zurüok und war dahar nioht 
imstande, den Bedarf der Verbraucher ganz zu decken. 
Die Ziffern über don Absatz dos Jahres 1917 gegenüber 
jenen des Jahros 1916, daren Varöffentliohung im Vor
jahre vorboton wordan war, gestalteten sioh folgender
maßen :

Gegenstand îaio
t

1917*)
t

Gießereiroheisen . . . . 77 004,5 56 735.3
G ußroh re........................ 32 175,6 26 982.5
H alb zeu g .................... .... 356 207.4 3 SO782,5
Stab- und Formeisen . . 622 061,5 561 418 3
Träger und U-Eisen . . 98 143,4 64 935,6
Grobbleche . . . . . . 89 969.1 64 115.9
Sohienen u. Kleinzeug . . 119 097.5 89 337,7
Feinbloohe........................ 137 466.1 93 589.1
Achsen................................ 1 903,9 2 153,9
Radreifen (Tyres) . . . 10 086,4 11 203.8
S ta h lg u ß ................ ...  . 41 031.2 30 505.6
Räder und Räderpaare . 39 226.2 33 099 8

Zusammen . . 1 622 375,8 1 421 400,0
Dio Edoi- und Workzougstanlindustrie war ltnolge 

Kohlenmangols gezwungen, ihren Batriob wasentlioh ein- 
zusohränken. Die Erzeugnisse waren fast aussohlioßlioh 
dazu basti-nmt, die Bsdiirfnisse dar Haorosverwaltung 
zu bofriodigen. —• Die Waffonindustrie und dio Erzeugung 
von Kriogsmitteln aller Art litt gleiohfalls unter Kohlen- 
mangel, war aber noah gut beschäftigt. bis das Kriegsende 
die Umstellung dar Betriebe auf Friadaiswire erford>rlioh 
rnaohte. —• Dio Eisen- und Stahlgießereien sowie dio Soh nie- 
don wiesen einen guton Geschäftsgang auf. Dar Kriegsvar
band ,1er Eisengioßareien bewährte sioh auah in  Bariohts- 
jahre in dar Zuwaisung von Rohstoff. Die Erzeugung 
von Gasohossen wurda reohtzaitig eingestellt; dafür wurdo 
die Fried mserzaujuig wiaier au'gano n nen. —  Die 
Drait- un.l Dr-iicstuteninduitrie war für die Haeres- 
vorwvltung stark in Anspruah gono mnon, dooh blieb 
die Erzauguigf hinter dar das-Vorjahres wasentlioh zurüok.

l) Fir d u  .Tihr 191? wicJan statistische Zusammen
stellungen in dir v)rstahvnl>n Farm mah AuElösung da3 
Eisankartolls nioht mehr geführt.

Dm Anlagen konnten wogen Kohlen- und anderen Roh
stoffmangels mäht voll ausgonutzt werden. Insbeson
dere führte dio Einschränkung m der Erzeugung von 
Drahtstiften zu großem Mangel in dieser Ware auf dom 
flaohen Lande. Die Proiso erfuhren eine ent
sprechende Erhöhung. — Dio Drahtseilfabriken waren 
bai reger Nachfrage vollauf beschäftigt, soweit sie über 
Werkstoff verfügten. Der Bedarf der Heeresverwaltung 
und der Marino konnte ganz, der des Bergbaues nur zum 
Teil gedeckt worden. — Die Kabel fabriken litten haupt
sächlich unter dom Mangel an Metallen, und selbst die 
Ersatzstoffe waren sehr knapp. Duroh die Saohdemobili- 
siorung freiwardondo Metalle dürften in erster Linie 
diesem Industriezweige zugänglich gemacht worden .—• 
In der Röhronindustrio maohfro sioh dio Einwirkung der 
Eisenkommission unangenehm fühlbar, so daß dor Absatz 
erheblioh zuriiokging. —• Dio Erzeugung von Bau- und 
Brüokenbauteilen war auf die Fortführung der für bürger
lichen Bedarf i n Bau befindlichen Arbeiten besohränkt. 
Dauernde Beschäftigung bot nur die Herstellung von 
Kriegsbrüoken für dio Heeresverwaltung. Da für dio 
UebergangSzeit kein Bauprogramm vorliegt, ist mit einer 
nennenswerten Beschäftigung diesos Industriezweiges in 
absehbarer Zeit nicht zu rechnen. —  In Frachtaohsen 
konnte dar landwirtschaftliche Bedarf erst naoh Auf
hebung. dor Hoarosaufträgo godaokt werden. —  Die Er
zeugung von eisernen Kotten braohte hauptsäohlioh 
infolge Werkstoff mangels und geringerer Leistungen der 
Arbeiter nioht alle Bestellungen zur Ausführung, so daß 
dor verbleibende Auftragsbestand groß ist. — Bei der 
Schrauben- und Nietenindustrio wiesen die im Jahre 
191S umgosetzten Gowichtsmengen einen ganz wesent
lichen Rückgang auf. dar hauntsiohlioh auf Eisen- und 
Kohlonmangel zurüokzuführen ist. Die Preise für Schrau- 
bonwaron stiegen bedeutend, ohne jodooh dio erhöhten 
Gestehungskosten zu decken. — Ein Bedarf in Zougwaren 
bestand fast ausschließlich für Militärzwooko, dagegen 
herrschte naoh Pflugwaro allororts dio lebhafteste Nach
frage. Die Aufträge konnten auoh nioht annähernd aus
geführt werden, weil infolge Mangels an Halbzeug und 
Brennstoff fast alle Werke zu Betriobseinsohränkungon 
und zeitwsisen Batriobsstil Istande gezwungen waren. —  
Dor Absatz in Sonsen, Sioholn und Strohmessern war, 
soweit die Erzeugung ging, gut. In Hauen, Schaufeln 
und Gaboln war die Nachfrage größer als diaErzeugung. — 
Werkzeuge für industrielle Zweoke waren, wie im Vorjahre, 
sehr bogohrt. — Tiegelguß-stahl'eilen und -raspeln wurden 
duroh Zurückziehung der Heeresaufträgo für don Handel 
frei und wiason einen guten Geschäftsgang auf, soweit 
nioht die Erzeugung duroh Werkstoffmangel beeinträchtigt 
war. —  Dio Erzeuger von Spororwaren hatton roiohliohe 
Beschäftigung und sind nooh auf längere Zoit mit Auf
trägen versorgt, weil währond der ganzen Kriegsdauer 
der bürgerliche Bedarf unTedo-kt eoblieben wir

Die K upfer- und M ossingw orke konnten den 
Betrieb notdürftig aulrouhtertiaitori.

Die Beschäftigung dor österreichischen M asohinen- 
in du strio  ließ in  Berichtsjahre naoh. Betriebserweite
rungen wie i n Vorjahre sind nicht mehr zu verzeichnen, 
dagegen mußton vielfach infolge Arbeiter- und Workstoff- 
mangels sowie wogen dar Stockungen in der Versorgung 
mit Kohlo Batriobe eingosohränkt oder gar für längere 
oder kürzoro Zoit stillgolegt werden. Dadurch wurden 
die ohnehin hohen Gestehungskosten noch weiter ge
steigert, so daß dia Batriebsübersohiisse bedeutend zu- 
rüokgingon. —• Im allgemeinen Masohinenbau war die 
Beschäftigung im Jahro 1918 nur in bezug auf dio Be
lieferung der Heeresverwaltung und dar Kriegsindustrie 
günstig. Barg- und Hütten warksenasohinen wiren wenig 
bogohrt, auoh die Lieferungen in Maschinen für Erd- 
arboiten und Wasserbau hatton einen geringen Umfang; 
Masohinen für dio Ton- und Za nentindustrie wurdan 
überhaupt nioht bastollt, -¡»dagegen wurden einige Erz- 
ag'lo nerierungsanlagen gebaut: dooh boten-im allge
meinen Wiedarherstellungsarbeiten und Eraatzanferti-



80 Stahl und Eisen. Wirtschaftliche, Rundschau. 39. Jahrg. Nr. 3.

gungen von sohadhaft gewordenen Bestandteilen genü
gende Beschäftigung. Nach Maschinen für die Petroleum- 
industrio,. für die Zuckerindustrie, für Brauereien und 
Brennereien sowio für die chemische Industrie herrschte 
große Nachfrage, dooh kam es nach Eintritt des poli
tischen Umsturzes zu keinen Bestellungen mehr. Be
zeichnend für die Wirkungen dos Umsturzes in geschäft
licher Hinsicht ist. daß private Auftraggeber, die vor dem 
Umsturz für die rasche Lieferung von Masohincn bereit 
gewesen wären, Mehrzahlungen zu leisten, nunmelir von 
dem Bezug der bestellten Masoliinen überhaupt absehen 
wollen. Dies trifft namentlich bei ungarischen Kunden 
zu. —  Die Toxtilmasohinonerzougung nahm im Berichts
jahre ab, obwohl der Bedarf und die Absatzfähigkeit im 
Inlande sowio für den Außenhandel sich sehr günstig ge
stalteten. Bedeutende Auftragsbestände sichern die 
Beschäftigung dieses Industriezweiges für längere Zeit. —- 
Die Erzeugung landwirtschaftlicher Maschinen blieb 
hinter dem Bedarfe der bäuerlichen Bevölkerung weit 
zurück und konnte auoh den Bestellungen für die Ausfuhr 
nicht nachkommen. Der Bau von Dampf- und Motor
pflügen wurde neu aufgenommen. Lokomobilen konnten 
infolge Mangels an Kesselblochen und Röhren nicht ge
nügend hergestellt werden. —  Die elektrotechnische 
Industrie hatto besonders unter den Schwierigkeiten der 
Werkstoff-Freigabe zu leiden. Auch die Ünmöglichkeit 
der Vorausbestimmung der Preise und der Einhaltung von 
Lieferfristen bewirkten eino Abnahme der Bestellungen, 
so daß dio Gcsohäftslago sich im allgemeinen ungünstig 
entwickelte. —  Dio Erzeugung von Masohinen zur Her
stellung von Kabel- und Drahtgoflcohten mußte mangels 
größeren Bedarfes wesentlich eingesohränkt werden. — 
Die Werkzeugmaschinenindustrio war nur im ersten Halb
jahre voll beschäftigt und arbeitete mit großen Schwierig
keiten und sehr hohen Kosten. Eino nennenswerte Aus
fuhr war nioht zu verzeichnen, dagegen war die Einfuhr, 
besonders aus dem Deutschen • Reiche, immer nooh be
trächtlich. —  Dio Herstellung von Dampfmaschinen und 
Kompressoren, Dampfturbinen, Dampfkesseln und Appa
raten zeigte den üblichen Geschäftsgang und war nur duroh 
die Werkstofiknappbeit behindert. —  Der Bau von Wasser
turbinen bot nach wie vor lohnendo Beschäftigung für 
das ganze Jahr. — Das Gesohäft in Motoren ging zurüok, 
weil die Weigabe der Betriebsstoffe nur in sehr geringom 
Maßstabo erfolgte. Die erzielten Preiso waren ange
messen. —  Die Nachfrage naoh Pumpen und Gebläsen 
blieb anhaltend stark, so daß die Erzeugung den Bedarf 
nioht ganz dooken konnte. — Der Absatz in Transmissionen 
bewegte sioh in den übliohen ’Grenzen bei steigenden 
Preisen. —  Maschinen für das Nahrungsmittelgewerbe 
wiesen einen guten Geschäftsgang aut; erst zu Ende des 
Jahres setzte die rege Naohfrago aus. —  Die Erzeugung 
von Aufzügen, Kranen und Hebczeugen arbeitete unter 
ungünstigen Verhältnissen und ging wesentlich zurüok. — 
Armaturen konnten nur für solche Zwecke geliefert 
werden, für die Werkstoff-Freigabe erfolgte. Der Absatz 
war daher sehr beschränkt. — In Wagen und Gewichten 
war die Naohfrago weit größer als das Angebot, weil die 
Erzeugung infolgo Mangels gesohulter Arbeitskräfte und 
des notwendigen Metalles hinter dom Bedarf weit zurüok- 
blieb. Auslandsbestellungen, dio Vorlagen, konnten nioht 
übernommen worden. — Die Lieferungen der öster
reichischen Lokomotivindustrie betrugen im Jahre 1918 
463 Lokomotiven und 130 Tender (im Vorjahre 398 Loko
motiven und 226 Tender). Auslandslioferungen waren 
nioht zu verzeichnen. Außerdem waren die Fabriken 
durch Uebernahme zahlreicher Lokomotivausbesserungen 
sehr in Anspruch genommen. Dio bekannten Schwierig
keiten in der Werkstoffbeschaffung sowie der Mängel an 
geeigneten Arbeitskräften behinderten sehr stark eine 
noch bessere Entfaltung der Leistungsfähigkeit der 
Lokomotivfabriken. —  Dio österreichischen Eisenbahn
wagenfabriken waren infolge, der durch den Krieg ver
ursachten schwierigen Verhältnisse in der Beschaffung 
der Werk- und Betriebsstoffe nioht in der Lage, ihre

Liderungen so zu bewirken, wie vorgesehen war, so daß 
im Jahre 1918 nur rund 9000 Wagen geliefert werden 
konnten (im Vorjahre rund I4 0Ö0 Wagen).

Auf dem M ctallm arkto blieben im Berichtsjahre 
dio Verordnungen aufrecht, wonaoh Metalle nur durch 
das Kriogsministorium aus eigenen Beständen oder im 
Wege der Metallzontralo, A.-G., zugewiesen oder gegen 
Freigabes'ohein des Handelsministeriums abgegeben werden 
durften. Ab 1. August 1917 wurden vom Kriegsmini
sterium einheitliche, sogenannte Stabilisierungspreiso 
festgosetzt, dio für dio oben genannten Abgaben in Geltung 
waren. Da dio Behörden mit Zuweisungen sehr kargten 
und dio genannten Stabilisierungspreiso verhältnismäßig 
hooh waren, konnte sich ein schwunghafter Sohleiohhandol 
zu sehr hohen Preisen'entwickeln. An Stello der soge
nannten Sparmetallo waron Ersatzmetallo in Gebrauch, 
dio unter verschiedenen Namen auf den Markt kommen 
und sioh an Stelle von Lagerwoißmotall, Gußmessing 
und Rotguß bestens bewähren.

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals Schlickert & 
Co., Nürnberg. —  Wie der Bericht des Vorstandes über 
das am 31. Juli 1918 abgeschlossene 26. Geschäftsjahr 
mitteilt, waren dio Elektrizitätsversorgungs- und Ver
kehrsunternehmungen weiterhin mit Kriegsschwierig
keiten belastet. Dio Verteuerung der Betriebsstoffe und 
dio immerfort gesteigerten Lohn- und Gehaltsansprüche 
standen im steten Wechsel mit dor Erhöhung der Tarife 
der Elektrizitätswerke und Bahnen, ohne daß aber die 
Erhöhung der Einnahmen gleichen Schritt mit den Mehr
ausgaben halten konnto. Eino weitere Erhöhung der 
Verkaufspreise wird angesichts der neuesten Entwicklung 
der Verhältnisse unumgänglich sein. Das Unternehmen 
ist mit den Vorarbeiten für neue Pläno im Gebiete der 
Elektrizitätsversorgung und der Verkehrsunternehmungen 
reichlich beschäftigt. Ob sie unter dem schweren ’wirt
schaftlichen Druoko infolge dos unglüokliohon Kriegs
ausganges in absehbarer Zeit verwirklicht werden können, 
läßt sioh indessen nooh nioht übersehen. Auch die zur 
Ausnutzung der bayerischen Wasserkräfte gegründeten 
Gesellschaften, an denen das Berichtsunternehmen- be
teiligt ist, haben alle mit umfangreichen technischen 
Organisationen ihre Arbeiten für die Aufstellung von bau
reifen Plänen begonnen .—  Die Erlösrechnung weist auf der 
einen Seite, neben 1527123,54 JI Vortrag, an Gewinnen und 
Einnahmen aus Anlagen, Unternehmungen und Wertpapie
ren eino Summe in Höho von insgesamt 9 722 850,12 Jt 
aus, während auf der anderen Seite 546 455,65 Ji all
gemeine Verwaltungskosten, 1 802 083,35 „ft Schuldver- 
sohreibungszinsen, 180 132,68 JI Zinsen, Bankspesen 
und Vergütungen, 1 047 932,08 Ji Steuern, 200 000 JI 
Zinsbogenstoucrrüoklage und 13 968,96 .ICAbschreibungen 
zu verbuohen waren, so daß sioh ein Reingewinn von
7 459 400,94 Ji ergibt. Naoh Einstellung einer steuer
lichen Sonderrücklage von S6000 .ft sowio Zuweisung 
von 200 000 JI an den Unterstützungsbestand und naoh 
Abzug von 296 774,16 Ji Gewinnanteilen des Aufsichts
rates, der Vorstandsmitglieder und Beamten bleiben 
6 876 626,78 Ji, von denen naoh dom Vorsohlago des 
Vorstandes 5 600 000 JI (8 % ) als Gowinn ausgeteilt und
1 276 626,78 Ji auf neue Rcohnung vorgetragen werden 
sollen.

Siemens-Schuckertwerke, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Berlin. —  Naoh dem Vorstandsberichte brachte 
das Geschäftsjahr 1917/18 eine noch höhere Beschäftigung 
als das vergangene. Die Vergrößerung von elektrischen 
Anlagen in industriellen Unternehmungen nahm ihren 
Fortgang. Auch auf dem Gebiete der elektrischen Zen
tralen war eine- Belebung zu verzeichnen. Anstände im 
Betriebe ergaben sioh nicht. An den Vorarbeiten der unter 
Mitwirkung der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. 
Sohuckert & Co. gegründeten Leitungs- und Stromver- 
wertungs-Gesellschalt Bayernwerk zur Ausnutzung der 
Walohensee-Wasserkrälte war das Unternehmen beteiligt. 
Den Anforderungen, dio der Markt an Kleinerzeugnisse
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und Zähler stellte, konnten dio Werke nioht voll ent
sprechen, so daß auf diesem Gebiete im neuen Jahro nooh 
erhebliche Auftragsbestände vorliegen. Von den über
seeischen Gesellschaften liegen nähere Nachrichten nioht 
-vor. Der Verkauf nach dem neutralen Aüslande hob sioh. — 
Die Erlösreohnung sohließt unter Berücksichtigung des 
Vortrages von 378 704.77 M mit einom Rohgewinne von 
26 940 710,19 Ji ab. Hiervon sind in Abzug zu bringen:
2 882 288,95 Jl allgemeine Unkosten der Zentralverwal

tung, 6 640 900 M> Zinsen für Anleihen und Darlehen und 
1 579 727.64 M Abschreibungen. Der somit verbleibende 
Reingewinn von 15 837 799,60 Ji soll wie folgt vorwendofc 
worden: 2 500 000 Ji zur Rüoklage, 3 000 000 Ji als 
Bolohnungen an Beamte und Arbeiter, 500 000 Ji als 
Zuweisung an den Verfügungsbestand (zum Besten der 
Ansestellten und Arbeiter), 9 000 000 .fi (10% ) als Ge
winnanteil und 837 799.60 Ji zum Vortrag auf neue 
Rechnung.

Bflcherschau.
G r a m b e r g ,  2>r.*3itig. A ., P ro f. in  H ö c h s t  a . JL :  

M asch inen techn isches V e r s u c h s  w e s e n .  B e rlin :
• Ju liu s  S p rin g e r. 8 °.

B d. 2. M a s c h i n e n u n t e r s u c h u n g e n  u n d  
das V e rh a lte n  d e r M asch inen . E in  H a n d b u c h  fü r  
B e trie b s le ite r , ein  L e itfa d e n  z u m  G eb rau c h  bei 
A b n a lu n ev ersu ch en  u n d  f ü r  d en  U n te r r ic h t  a n  

'M asch in en lab o ra to rien . M it 300 F ig . im  T e x t  u n d  
a u f  2 T af. 1918. (X V I , ,514 S .) G eb. 25 M.

Als ein Handbuoh für Betriebsleiter ist das Work 
bezeichnet. Aber hier sind nioht dio beliebten 111 Winko 
aus dem Sohatzkästlein des guten Rates. Es gibt neben 
klopfenden Lagern und blasenden Stopfbüohsen und 
sonstigen Brüohen, die der Wundarzt fliokt, auoh etwas 
wie eino Seele, Gehirn und Nervonsystem oinor Masohine. 
Für den ist das Buch geschrieben, dor ßioh dor Masohine 
als Arzt nähert. Wem Grambergs „Teohnisohe Mes
sungen“ 1) vertraut sind, der wreiß, was es ihm bieten soll, 
nioht trookeno Wissenschaft, nioht lederne Rezepte, 
sondern Anregung. Es steht streng auf dem Boden der 
Wissenschaft, aber es holt sie aus der Praxis heraus, 
denn gorade teohnisohe Wissenschaft ist stofflich ge
gliederte Erfahrung. Das Buch ist mohr als ein Handbuoh: 
Es ist ein Programm. Es weist dem Ingenieur dio Stellung, 
die er im Betriebe gegenüber dem Betriebe haben soll. 
Arbeit und Stoff sind dio Grundlagen teohnisohon Sohaf- 
fons. Die Erzielung der höchsten Leistung und des 
günstigsten Wirkungsgrades sind dio Hauptforderungen, 
die volks- und privatwirtsohaftlioh gestellt werden.

Die einleitenden Hauptabsohnitto behandeln muster
haft im allgemeinen die Begriffe des Wirkungsgrades, 
der Leistung und der Wirtschaftlichkeit. Abmaohun
gen darüber bilden zumeist eino wiohtigo Grundlage 
eines Kaufvertrages. Darum wird es jeder mit Freu- 
den begrüßen, daß dio rechtliohen Fragen des Ma- 
aohinenkaufes und der-Abnahme umfassend behandelt 
sind. Die Unklarheit, dio auf diesem Gebiete häufig 
herrscht, wird dadurch nicht gemindert, daß der Käufer 
oft nioht weiß, was er fordern soll, und der Verkäufer 
das zu üborbioten suoht, was gier Wettbewerber angeblich 
zusagt, in der Gewißheit, daß die reohtliche Unklarheit 
der Bedingungen und dio Schwierigkeiten der genauen 
Wirkungsgrad- und’ Leistungsbestimmung dooh deluibar 
genug sind, um ihn ungesohädigt aus allen Einsprüchen 
hervorgehen zu lassen.

Entsprechend dem Titel werden die hauptsächlich
sten Gebiete der K raftm asoh inenuntersuohung be
sprochen. Als Beispiel wärmeteehnisoher Untersuchungen 
wird der Dampfkessel he.rangezogcn, wobei die Zug
erzeugung und die Prüfung des Kamines die selten ge
fundene Würdigung erfährt. Die Untersuchung des Ver
brennungsvorganges in einom Sohaolitofen weist auf das 
große Gebiet feuerungsteohnisoher Sonderuntersuohungen

’ ) Masoliinentechnisehes Versuoliswesen. Bd. 1: 
Teohnisohe Messungen bei Masohinenuntorsuehungen und 
im Betriebe. Von l ’rof. ®r.«Qttg. A. Gramberg. 3. Aufl. 
Berlin: Julius Springer 1914. (Vgl. St. u. E. 1905, 15. Juni, 
•S. 744; 1910, 29. Juni, S. 1134; 1915, 15. April, S. 414.)

hinaus und ist in diesem Sinne als Anregung doppelt 
wertvoll. D e Wärmeübertragung wird an Hand einos 
Wosserwärmers eingehend untersucht. Auf die Absohnitte. 
die das woite Feld der Kraftmaschinen, der Dampf
turbinen, der Dampf-, Gas-, Oelmasehinen behandeln, 
kann man natürlich im einzelnen nioht oingohen. Es ist 
niohfc nur eine Anleitung, wio man die Stoffaufnahme, 
die Leistung und den Wirkungsgrad einer Maschine er
mittelt. Die Kenntnis dos Einflusses der einzelnen Or
gane auf den Gesamtbetrieb und ihre dauernde Ueber- 
wachung ist für dio wirtschaftlich-wissenschaftliche Bo- 
triebsführung unerläßlioh. Darum wird auoh der Kon
strukteur reiche Anrogung daraus sohöpfen.

Unter dem Titel A rbeitsm asohinen  werdenKolben- 
pumpen, Kreiselpumpen und Ventilatoren mit der gleiohen 
Gründlichkeit behandelt. Gerade der Absohnitt über 
Ventilatoren verdient Beachtung, da man in den Betrieben 
immer größero Mengen luftförmiger Körper auf weitere 
Entfernungen zu fördern hat, und der Ventilator als 
dimensionenloser Geselle in seinem Wesen häufig verkannt 
wird. Es wäre daher zu wünsohen, daß cs üblioh würde, 
ihn duroh einen Düsenwert zu kennzeiohnon. Gern möohto 
man auoh über Kreiselverdiohtor und IColbengebläso 
hören, wie einem überhaupt bei dem Hauptabschnitt 
„Arbeitsmasohinon“  allerlei Gedanken kommen. Der Aus
druck „Hebe- oder Fördermasohinen“  wäre violleioht be
zeichnender gewesen. Dann fände die Untersuchung 
über den Wirkungsgrad eines Flasohenzugos, die in der 
Einleitung verborgen ist, einen besseren Platz. Es wäre 
erwünscht, wonn dio Wirkungsgrad- und Leistungsfor- 

, sohung sioh in glciohor Weise auf Krane, Fahrzeuge, 
Fördermasohinen erstreokto, auf alle masohineilen Ein
richtungen, in denen Massen duroh treibende Kräfte in 
einen Zustand der Spannung versetzt werden, sei es, daß 
duroh den daduroh hervorgerufenen Ortswechsel allein 
oder duroh Wiedereinsetzung der Spannung in Arbeit 
der wirtschaftliche Zweok erfüllt wird.

Die „Teohnisohen Messungen“  bieten eine Grundlage 
breit genug, um dieses Gebiet, wie auoh das weite- der 
technischen Feuerungen zu stutzen; dio Ucberwaohung 
und Leistungsbestimmung der Gaserzeugungs-, -reini- 
gungs- und -förderanlagcn, dio Erzeugung von Wärme
spannungen und die Auslösung und Uebertragung von 
Wärmemengen. Der Wirkungsgrad bei der Erwärmung 
des Eisens ist 3 bis 30 % , im allergünstigsten Falle 40 %. 
Hier winkt nooh Neuland.

Niohfc zur Behandlung kommt auch das große Ge
biet der Anwendung meohanisoher Kraft zur Formgestal
tung; die Untersuchung der Leistung, des Kraftbedarfes 
und Wirkungsgrades beim Walzen, Schmieden, Stanzen, 
Drehen usw. Es genügt niohfc, wenn einmal unter bestimm
ten Umständen Messungen gomaoht und gewaltsam ver
allgemeinert werden. Ein guter Kutscher muß sein Pferd 
kennen. Eino größere Masohine oder Anlage mit ihrem 
verwickelten Gange kann man aber niohfc allein naoh 
dem Gefühl und dem Gesiohto beurteilen. Nur duroh 
Messen und Vergleichen findet man ihre Stärken und 
Sohwäohen und weiß, wo man einzusetzen hat, um zu 
heilen. Das soll niohfc gesagt sein, um das Buoh zu be
mängeln, sondern nur in der Hoffnung, daß die An
regungen, die es gibt, dazu beitragen, das teohnisohe Unter- 
suohungswesen in dem angedeuteten Sinne auszubauen,
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damit dem Ingenieur uns ltustzeng geschairen wird, um 
se'non P.liohten als Hüter und Vorderer der wirtso&ait- 
lioben Leistungsfähigkeit besser denn je nachzukommen. 
Diejenigen, die sich ln diesem Sinne betätigen und ohne 
Krücken lauten lernen muliten, werden Gramberg lür 
seine Anlegungen dankbar sein. Hugo Jiansen.

S t i e r - S o m l o ,  D r . ju r .  F r i t z ,  P ro fe sso r: K o m 
m e n t a r  zu m  U m sa tz s te u e rg e se tz  v o m  26. J u l i  
1918 sow ie den  A u -fiiliru n g sb e stim m u n g en  des 
B u n d e s ra ts  v o m  se lb en  T ag e  lin d  den  p re u ß isch e n  
A u sfü liru iig sb es tim m u n g en  v o m  1. A u g u s t 1918. 
2 ., v o lls t, v e rä n d . A ufl. des K o m m e n ta rs  ü b e r  
d a s  'W aren u m satz stem p elg ese tz . B e rlin  (W  9, 
L in k s tra ß e  10): F ra n z  V ah len  1918. (300 S .) 
8  » ( 1 6 ° ) .  G e b .8  JL 

Der Kommentar bringt eine ausführliche und in 
die Entstehung des Gesetzes zuverlässig einführende all
gemeine und geschichtliche Einleitung. Eie Erläuterungen 
zu den einzelnen Bestimmungen konnten sich auf das bis
herige Warenumsatzstempelgesetz zum großen Teile 
stützen, da die Umsatzsteuer eine erweiterte Fortbildung 
des Warenumsatzstempels ist. Doch hat das neue Gesetz 
eine Anzahl wichtigster Bestimmungen gebracht, die 
sowohl das Wesen des bisherigen Umsatzstempels (durch 
Aenderung des Steuergegenstandes und der Steuerpflich
tigen) als auoh die Erhebungsart wesentlich verändert 
haben. Din Bedeutung Stier-Somlos als Theoretikers 
besonders dos Steuerrochtos gibt die Gewähr dafür, daß 
der Kommentar nicht nur eine zuverlässige, sondern 
bis in alle ieohtswissenschaftlichen Möglichkeiten dureh- 
gearbeiteto Erläuterung dos Gesetzes darstellt.

Dr. W. Lohmann.

G e s e t z  ü b e r  d ie  B e s t e u e r u n g  des P e rso n en - und  
G ü te rv e rk e h rs  vom  8. A p ril 1917 (R G B l. S . 329) 
n e b s t d en  A u sfü h ru n g sb e s tim m u n g en  des R e ich s 
u n d  P re u ß e n s  u n d  d e r A llg em ein en  V erfü g u n g  
des P re u ß isc h e n  F in a n zm in is te rs . E r l .  von  H e r 
m a n n  W e i n b a c h ,  R e g ie n ln g s ra t  u n d  V o rs ta n d  
des S te m p e ls te u e ra m ts  in  F r a n k f u r t  a . M ., u n d  
O t t o  M o s e r ,  S y n d ik u s  d e r G ro ß en  B e rlin e r  
S tra ß e n b a h n  u n d  des V ereins d e u ts c h e r  S tr a ß e n 
b ah n - u n d  K  e in b a h n v e rw a ltu n g en . B e rlin :  C arl 
H e v im n n s  V e rlag  1918. (4 B ’., 184 S .) 4 ° .  12 JL 

Der Kommentar, der noch nioht sehr lange fert g 
vorl egt. ist wohl so spät erschienen, weil das Gesetz 
in einzelnen Teilen erst am 1. April 1918, teilweise 
sogar noch später, in Kraft getreten ist. Das Gesetz 
ist sehr klar erläutert. Entscheidungen kamen vorläufig 
wohl in größerem Umfange noch nicht in Betracht. Las 
Buch kann als vorzü gliche E inführung in den viel
fach versohlungenen Sinn des Gesetzes dienen.

Dr. W. Lohmann.

Ferner sind der Sohriftleitung zugegangen:
Adler, Curt. : W ie baut man fürs halbe Geld?

Lchmdrahtbauten gehört die Zukunft. Volkstümliche 
Bauweise für Stadt und Land. Wohn- und Wirtschafts
gebäude einfach und billig, ev. selbst mit eigenem Bau
material sofort bezugsfertig aiiRzulühren. Mit GO Abb.
13, Aufl. Wiesbaden: Hein:kulturvcrlag. G. m. b. H. 
[1918]. ■ (57 S.) 8°. 1,80 Jl.

B rabböo, Dr. techn. K arl, ord. Prof. an der König
lichen Technischen Hochschule Berlin-Charlottcnburg: 
Deutschlands zukünftige K ohlenw irtsoh aft. Das 
Kohlenwirtschafts institut. Berlin: Julius Springer 
1918. (4-1 S.) 8°. 1.40 JH.

H andbuch der Deutschen A k tien -G esellsoh a ften . 
Jahrbuch der deutschen Börsen. Ausg. 1918/19. 23., um-

gearb. u. vorm. Aufl. Nebst einem Anh., enthaltend: 
Deutsche und ausländische Staatspn piere, Provinzial-, 
Stadt- und Prämien-Anlcihen, Pland- und Rentenbriefe, 
ausländische Banken, Eisenbahn- und Industrie-Gesoll- 
schalten. Ein Hand- und Naohschlagebuch lür Bankiers, 
Industrielle, Kapitalisten, Behörden usw. 22., vollst, 
umgearb. Aufl. Berlin und Leipzig: Verlag für Börscn- 
und iinanzliteratur, A.-G. 1919.

Bd. 1. (CXX1, 2410 S.) —  Anh. (XV, 076 S.) 
Geb. (zus.) 60 .It.

Jöh lin ger, O tto. Redakteur der „Norddeutschen All
gemeinen Zeitung“ , Lozont am Orientalischen Seminajr 
der Berliner Universität: Eer britische W irtsch a fts 
krieg  und seine Mothoden. Berlin: Julius Springer 
1918. (2 Bl., 522 S.) 8 “. 14 .ft.

K osaok , Em il, S)ipl.«3ng., Oberlehrer an den Kg’i 
Vereinigten Maschinenbausehuien zu Magdeburg: Elek
trische Starkstrom anlagon. Maschinen, Apparate, 
Schaltungen, Betrieb. Kurzgefaßtes Hillsbueh lür In
genieure und Techniker sowie zum Gebrauch an teoh- 
nisoben Lehranstalten. 3., durchges. Aull. Mit 290 Text- 
fig. Berlin: Julius Springer 1918. (XI, 303 S.) 8*. 
Geb. 8 Jl.

Lage, Deutschlands, beim Frieden. Ein Vergloioh dos 
Status quo anto mit den Zuständen, wio sie eintreten 
werden, wonn der Friede geschlossen wird nach den 
Kriegszielen A., welche seitens des Kaisers, der Obersten 
Heerosleitung, der Reiohskanzler v. Bothmann-Hollweg 
und Michaelis und des Staatssekretärs Er. Hellferioh 
bekanntgegeben sind. B. der'Reichstagsmehrheit am 
19. Juli 1917. C. unserer Feinde. (Mit einem Vorw. 
von C. S ch oltz . Hamburg.) 2. Aufl. Berlin (SW. 48): 
W. Büxenstein, Druckerei und Deutscher Verlag,
G. m. b. H., 1918. (44 S.) S°. 0,16 .ft (ab Hamburg
0,1S Jt).

M arous, Josef, Geheimer Justizrat, Amtsgerichtsrat
a. D.: W io spare ich Gerichtskosten und Notargebühren ? 
Nebst oiner Zusammenstellung der Vorschriften dos 
Bürgerlichen Gesetzbuches über die Form der Reohts- 
goscliäfto, oiner Textausg. des Preußischen Gcrichts- 
kostengesetzes und der Gebührenordnung für Notare 
in ihrer neuesten Fassung und einem ausführlichen 
Sachregister. Berlin (C. 2): Industrieverlag, Spaeth 
& Linde, 1918. (129 S.) 8°. Geb. 4 Jl.

M eyorheim , H u go: L ioh t- und Schattenseiten der 
verschiedenen Buchführungs-Methoden. Ein Berater 
für Kaufleute u. Fabrikanten bei der Wahl einer ge
eigneten Buchführung sowie Wegweiser zu einer Buch
haltung, die rechtzeitig Einblick in den Gang des Unter
nehmens bei denkbar größter Arbeitsersparnis und un
beschränkter Arbeitsteilung ern öglicht. Muster für 
zweckmäßige Liniaturcn und Kontroll-Einriehtungen 
nebst Vorrichtungen zur Erleichterung der Buchfüh
rungs-Arbeiten. (Mit 4 Abb. u. 3 Beil.) Berlin (NO 43): 
Handelspraktischer Verlag 1918. (47 S.) 8°. 2.50 .ft.

M onographion  über chemisch-technische Fabrikations-
metboden. Unter Mitw. von Dr. Berge__und anderen
Fachgenossen hrsg. von Patentanwalt L. Max W ohl-

, gem uth, Berlin. Halle (Saale): Wilhelm Knapp. 8°.
Bd. 13. Spilker, Dr. A., Generaldirektor der 

Gesellschalt für Teerverwertung, Duisburg-Meiderioh: 
K ok erei und Teerprodukte der Steinkohle. Neu 
bearb. von Dr. O. D ittm er und Dr. R. W eißgerber. 
Mit 12 Taf. u. 76 Textabb. 2., verb. u. erg. Aufl. 1918. 
(VIII, 146 S.) 8 .ft, geb. 9,50 Jl.

M üller. Em il. Drehermeister, und Ingenieur Prof. A l
fred  Freund. Oberlehrer an der Stadt. Gewerbe- und 
Maschinenbauschule zu Leipzig: Gewindesohneiden. 
Ein praktisches Hillsbuch lür Dreher mit vollständigen 
Tab. für alle vorkommenden Drehbänke und Gewinde.-
4. Aufl. Mit 16 Abb. im Text. Leipzig: Friedrich 
Brandstetter 1918. (VIII, 173 S.) 8 0(IG °). Geb. 3,60 Jt.

Passow . Dr. phil. et j"ur. R ich ard , ord. Professor der 
wirtschaftlichen Staatswissenschatten an der Universität
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Kiel: Eie B ilanzen der privaten und öffentlichen 
Unternehmungen. 2., erw. u. verb. Aull. (2 Bde.) 
Leipzig und Berlin: B. G. Teubrier. 8 °.

Bd. 1. Allgemeiner Teil. (V lll, 304 S.) 11,40 M, 
geb. 13 JI.

Pietrkowski, A lbert, Zivilingenieur: Die U m ladung 
der Massengüter. Eine technisch-wirf schalt liehe Unter
suchung. (Mit 33 Abb.) Wittenberg: A. Ziomson's 
Verlag 1918. (80.S.) 8°. 4 .11.

R ollf, Stadtbaumeister a. D.: Z iel und Wego zur
Gesundung unserer Volkskraft. (Dio Irrwege unserer 
Wohnkultur.) Mit 3 Abb. Bearb. im Aufträge des Bau- 
Vereins für Landhausansiedlungon, Düsseldorf. Düssel
dorf (Kaiser-Wilhehn-Str. 33): Selbstverlag des Bau- 
voreins für Landhausansiedlungen, gemeinnützige ein- 
getr. Genossenschaft m. beschr. Haltung [ 1918]. (54 S.) 
8°. 1,50 Ji.

Boholtz, C., Hamburg (22, Berthastr. 33): W io schützt 
man dio deutsche Industrie vor der von unseren Fein
den beabsichtigten Verniohtung? Unparteiische, sach
liche, auf Zahlen des Statistischen Amtes des Deut
schen Reiches und auf Tatsachen begründete Zu
sammenstellung. Berlin (SW. 4S): W. Büxenstein, 
Druckerei und Deutscher Verleg. G. m. b. H., 1918. 
(20 S.) 8°. 0,25 .ft. (50 Stück und mehr zu je 0.07 JI, 
Auszug 0,015 .ft zuzüglich Poslgeld ab Hamburg.)

Thomalcn, Dr. A d o lf, a. o. Professor a,n der Technischen 
Hochschule Karlsruhe: Kurzes Lehrbuch der Elektro
technik. 7., verb. Aufl. Mit 4G3 in den Text gedr. 
Bildern. Berlin: Julius Springer 1918. (X, 493 S.)
8°. Geb. IS .ft.

Vater, R ichard, Geh. Bergrat, ord. Professor an der 
Kgl.Techn. Hochschule Berlin: D ieDam pfm asohino: 
Leipzig und Berlin: B. G. Teubner. 8 ° (16°).

[Bd.] 1. Wirkungsweise des Dampfes. 4. Aufl. 
Mit 37 Abb. 1918. (V, 108 S.) 1,20 Ji, geb. 1,50 Ji 
(sowie 30 %  Teucrungszuschlag).

[Bd.] 2. Ihre Gestaltung und Verwendung. 2. Aufl. 
Mit 105 Abb. 1918. (VI, 101 S.) 1,20 .ft, geb. 1,50 .« 
(sowio 30 %  Teuerungszuschlag).

(Aus Natur und Geistcswelt. Sammlung wissen
schaftlich-gemeinverständlicher 1. arstellungen. Bd. 393
u. 394.)

Vater, R iohard, Geh. Bergrat, ord. Professor an der 
Kgl. Techn. Hochschule Berlin: Praktische Therm o

dynam ik. Aufgaben und Beispiele zur Technischen 
Wärmelehre. Mit 40 Abb. im Text und 3 Taf. Leipzig 
und Berlin: B. G. Teubner 1918. (2 Bl., 90 S.) 8*
(lß°). 1.20 Ji, geb. 1,50 .ft (sowie 3 0 %  Teuerungs
zuschlag).

(Aus Natur und Geistcswelt. Sammlung wissen- 
sohaftlich-gen;einverständli<her 1 arstelluigen. Bd.59G.) 

[V erö ffen tlich u n gen  des]Deutsche[n] Aussehuss[es] 
für Eisenbeton. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn. 4°.

H. 40. Scheit, Hermann, Geh. Hofrat. ordent
licher Professor an der Technischen Hochschule u. 
Direktor der Versuchsanstalt, Sipl.-Qtig. O tto 
W aw rzin iök , außerordentlicher Professor an der 
Technischen Hochschule u. Adjunkt der Versuchs- 
Anstalt. und Rcgierungsbaumeister H. Am os, Assistent 
an der Versuchsanstalt: Versuche mit Eisenbeton
balken zur Ermittlung des Einflusses vpn Erschütte
rungen. Ausgolührt in der Könlgl. Sachs. Mechanisch- 
Technischen Versuchsanstalt in Dresden in den Jahren 
1912 bis 1914. Bericht. Mit 123 Textabb. und 33 Zah- 
lentaf. 1918. (VIII, 88 S.) 11,40 .K.

=  K ata loge und Firm ensohriften . =  
D eutsche M aschinenfabrik , A.-G., Duisburg: Ma

schinen für das Bergw erk, für Steinbrüehe und Tunnel
bauten. (Abb. m. Beschreibungen.) [Selbstverlag 1918.] 
(VIII, 196 S.) 4 “.

Deutsohe M aschinenfabrik , A.-G., Duisburg: Das 
W alzw erk. (Abb. m. Beschreibungen.) [Selbstverlag
1917.] (XX, 366 S.) 4».

D eutsohe M aschinenfabrik , A.-G., Duisburg: Dio 
W erft. (Abb. m. Beschreibungen.) [Selbstverlag 1918.] 
fVIlI 328 R.) 4°

M aschinenfabrik  G revenbroich : [W erksbesohroi- 
bung und Erzeugnisse.] (Mit zahlreichen Abb. u. 
Kalendarium lür 1918,1919 u. 1920 nebst Schreibmappe.) 
(Berlin NW 23, 1918: Deutsohe Verlagsgesellschaft 
m. b. H.) (12 u. 13 Bl.) 2«.

Zim m erm ann, SEr.'Sttg., Dr. H., Wirkl. Geh. Ober-Bau
rat: R ech en ta fe l nebst Sammlung häufig gebrauchter 
Zahleuwerte. 8. Aufl. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn
1918. 8°.

Ausg. A. Ohno besondere Quadrattafel. (XXXIV, 
204 S.) Geb. 8 .ft.

Ausg. B. Mit Anh., enthaltend Quadrattafel. 
(VI, 204 S.; Anh. 20 S.) Geb. 9 Ji.

Vereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhüttenleute.

Für die Vereinsbücherei sind eingegangen:
(Die Einsender ron Geschenken sin d  mit eiuetn *  bezeichnet.)

Ausnutzung, Dio rationollo, der Kohle. Technische 
Gutachten zur Vorgasung und Nebenproduktengewin- 
nung. Hrsg. vom Reichssohatzam t. Berlin: Carl 
Heymanns Verlag 1918. (IV, 27 S.) 4 

Darin:
1. Caro, Dr. S t^ n g . h. o. N .: Die rationollo A u s

nutzung der Brennstoffe. (S. 1/3.)
2. K lingenberg, Dr. G., Professor: Dio W ir t

schaftlich  keitvon Nebonproduktenanlagen für Kraf t- 
weiko. (S. 4/22.)

3. Russig*, F., Diplom-Chomiker: Die In dustrie  
der Nebenprodukte und ihre Beziehungen zur Kohlo- 
vorgasung. (S. 23/5.)

4. Lom pelius, Direktor: Dio W irtsch a ft lich 
keit von Stoinkolilongas, Wassergas und Misohgas.

Jaoquet, A lexis, Professeur do l’Enseignement Tech
nique: Aciers, fers, fontes. Paris (47 ot 49, Quai des 
Grands-Augustins): H. Dunod et E. Pinat. 8°.

T. 1. Constitution — essais — aoiers ordinaires 
et aeiers spéciaux —  écrouissage —  reoi.it — trompo

et revenu — cémentation —  aciers à outils. (Avec 
119 fig.) 1918. (VIII, 197 p.) 8». Geb. 8 fr.

=  D issertationen . =
Goerens,* Franz, 2) pi *gltg.: Zur K enntnis des reinen 

Eisens und. seiner Legieiungen mit Kup'er und mit 
Kohlenstoff. (Mit 19 Abb.. z. T. auf 1 Taf.) Hallo 
(Saale): Wilhelm Knapp 1918. (38 S.) 4°.

Aachen (Techn. H ichschule) 3)c •^nn -Diss.
Gwosdz. Josef, Styl.-^tip.: Ueber die Zersetzung 

von Wasserdampf an glühender Kohle. Ein Beitrag 
zur Kenntnis der bei der Wassergaserzeugung auf
tretenden Vorgänge. Berlin (W. 57) 1917: Leonhard 
Sim.on Nf. (32 S.) 4°.

Berlin (Techn. Hoohschule*), ®r.*3ng.-Diss.
Jucho,* H einrich , SipUQng.: Dio h elbstkosten - 

Bereehnung im Eisenhoch- und B.üekenbau. Dort
mund 1917: W. C.üwoli. (90 S.) 8°.

Hannovor (Techn. H >ch?chulo) 5)t »¡jJtigi-Diss.
Aenderungen in der Mitgliederliste.

Bliemcister, Wilhelm, Ing., Betriebsleiter der Elektrodenf- 
der Ges. für Teerverwertung, Rauxel i. W.

Bork, Fritz, Bjtriebsingenieur, Düsseldorf, Bergerufer 7.
Brunion, Georg. ®ipl.*Qng., Hochofenassistent des Hoch- 

ofenw. Lübeck, A.-G., Herrenwyk i. Lüb.
Freund, Alfred, Ing., Professor, Leipzig 13, West-Str. 28.
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GrumbrccM, Alfred, Bergassessor, Betzdorf a. Sieg, Weber- 
Str. 10.

Hanncr, J. S., SMpI.-Qng., Oboring., Nürnberg, Hallcr- 
wiese 6.

Hausmann, Emst, Ingenieur, Dortmund, Somerteieh 8.
Heinrich, Dr. phil. Friedrich, Privatdozent, Dortmund. 

Ardey-Str. 28.
Hemke, Robert, Hütteningenieur, Hamm i. W.. Borberg- 

Str. 10.
Hillmann, Dr. Waller. ®tpI.*Qng., stellv. Direktor d. Fa. 

Fried. Krupp, A.-G., Grusonwerk, Magdeburg-Suden
burg, Klewiz-Str. 15.

Honnef, Hermann, Oberingenieur, Heidelberg, Haupt- 
Str. 88.

Källberg, Anders Wilhelm, Ingenieur der A..-B. Bofors 
Gullspang, Bofors, Schweden.

Lasche, ©t. Qng. o. h. Oscar, Direktor der Allgem. Elektr.- 
Ges., Berlin NW 87, Hüttcn-Str. 12/16.

Lösche, Hanns, Assistent im Thomasw. der
Dortm. Union, Dortmund, Am Rondell 2.

Maase, Emst, Ingenieur der Königin-Marienhütte Bookwa- 
Cainsdorf, Zwickau i. Sa., Spiegel-Str. 13.

Magg, Sr.-Qttg. Julius, Dozent an der Techn. Hoolisoliule, 
Graz, Steiermark.

Morgenbrod, Wilhelm, Ingenieur, Süchteln i. Rhein!.. 
Nord-Str. 8.

Philippi, ©r.'^ng. Heinrich, Direktor d. Fa. C. Hook
mann, A.-G., Kupfer- u. Messingwerko, Duisburg.

Pieper, Paul, Ing., i. Fa. Aktiebolaget G. Johnson & Co., 
Stockholm, Vasagatan 5.

Pieper, Richard, Maschincnbati-Direktor, Barmen, Sohüne- 
becker Str. 81.

Riekeberg, Friedrich, SDipl.^ttg., Hoohofen-Betriebs- 
assistent dor Buderus’sohcn Werke, Wetzlar a. Lahn.

Rittinghaus, Emil, Ingenieur des Eisen- u. Stahlw. Hoeseli, 
A.-G.. Dortmund.

Rossipal, Heinrich, Ing., Zentralinspektor der St. Egy- 
dyer Eisen- u. Stahlind.-Ges., Wien I, Elisabeth-Str. 14,

Schmidt, Paul, Hüttendirektor a. D., Hagen i. W.-Delstern, 
Gut Kuhweido.

Schumacher, Julius, Ingeniour d. Fa. Fried. Krupp, A. G., 
Essen, Jäger-Str. 20.

Spindler, Max, Direktor der Elektr.-A.-G. vorm. Sohuokcrt 
& Co., Nürnberg, Tiergarten-Str. 54.

Steckl, Eduard, Ing., Zentraldirektor der Masohinenbau- 
A.-G. vorm. Breitfeld, Danek & Co., Prag-Karolinen- 
thal.

Uerpmann, Hugo, Ingeniour d. Fa. Gloerfeld & Co., 
Langenborg i. Rheinl.

Weiß, Qeorg, Oberingoniour, Aplerbeck i. W., Märkisohe 
Str. 20.

Wiedenfeld, Dr. jur. u. Dr. phil. Kurt, Geh. Legationsrat, 
vortr. Rat im Ausivilrt. Amt, Berlin W 8, Wilhelm- 
Str. 75.

Neue M itglieder.
Ferfer, 3)r.»Qlig. Josef, Bergingenieur, Düsseldorf, Königs- 

Allee 62.
Frenzel, August, Ingenieur der Reiohsstiokstoffwerkc, 

Piesteritz a. Elbe, Bez. Halle, Siedlung Süd.
Hilterhaus, Heinrich, ®ipl.*Qng., Betriebsing. d. Fa. Fried. 

Krupp, A.-G., Essen, Linden-Alleo 56.
Höppner, Wilhelm, Borgassessor. Düsseldorf. Kasernen- 

Str. J8.
Koch, Arthur, 3)ipI.*Qtig., Dortmund, Eberliard-Str. 17.
Krülls, Peter, SipiXjttg., Kiel, Hospital-Str. 4.
Krus, Adolf, Ingenieur, Duisburg, Eigen-Str. 77 a.
Nieschlag, Wilhelm, Sipi.-Qttg., Hannover, Geibol-Str. 55.
Roloff, Otto, Ingenieur dos Eisen- u. Stahlw. Hoesch, 

A.-G., Dortmund, Lübeoker Str. 32.
Scheidt, Otto vom. Oberingenieur der Eiseng. u. Masehinenf. 

Gustav Wolff jr., Bochum, Wittenor Str. 97.
Schürmann, Waller, Mettmann, Feld-Str.
Seemann, Erich Friedrich-, SÜpi.-Qng., Botriebsing. des 

Stahlw. der Bismarckhütte, Abt. Ealvahütto, Sohwien- 
toohlowitz, O.-S., Bcrgwork-Str. 8.

Sonnenschein, Paul, Botriebsingenieur dor Kokeroi der 
A.-G. Phoenix, Abt. Ruhrort, Homberg a. Nioderrh., 
König-Str. 27.

Stoffel, Otto, Ingenieur der Berg. Stahlindustrie, Remscheid- 
Bliedinghausen, Ewald-Str. 27.

Undorf, Friedrich, Ingenieur, Hamm i. W., Wilhelm- 
Str. 141.

Westhoff, Theodor, Zivilingenieur, Cöln-Klettenberg, Pe- 
torsberg-Str. 67.

G cstorbon .
Burgsdorff, Albert von, Garath. 1. 1. 1919.
Kempken, Heinrich, Ingonieur, Cöln-Deutz. 9. 12. 1918.
Kramer, Ewald, Oboringonieur, Düsseldorf. 10. 1. 1919.
Sistig, Peter, Betriebsleiter, Duisburg. 30. 12. 1918.
Timm, Friedrich C. W., Zivilingenieur, Hamburg. Dez. 1918.
Ziegler, Leo, Ingenieur, Karlshütte. 18. 12. 1918.

An unsere Leser!
W ir haben die Absicht, die Leser unserer Zeitschrift, die durch den 

Krieg- stellungslos geworden sind, zur Erlangung einer neuen Stellung in 
der W eise zu unterstützen, daß wir Gesuche im Anzeigenteil von „Stahl 
und Eisen“  zum halben Tarifpreise veröffentlichen, und zwar vorläufig- für 
die Dauer von 3 Monaten.

Für etwa beabsichtigten Stellungswechsel gilt diese Vorzugs-Behand
lung nicht.

Eine 30 mm hohe und 75 mm breite Anzeige, enthaltend ein fett
gedrucktes Stichwort und ebva ,100 Silben, kostet dann für jede Aufnahme 
anstatt 15 Mk. nur 7 Mk. 50 Pf., größere Anzeigen entsprechend mehr.

Etwaige Aufträge sind unter Bezugnahme auf diese Mitteilung und unter 
gleichzeitiger Ueberweisungder Gebühren an den V e r la g  S ta h le ise n  m. b. H. 
in D ü s s e l d o r f ,  Schließfach 664 (Postscheckkonto Cöln Nr. 4110), zu richten.


