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Nr. 2. 8. Januar 1920. 40. Jahrgang.

Einiges aus der Werkstatte des Edelstahlwerkers.

Von Direktor E rdm ann K o th n y  in Traisen (Nieder-Oesterreich).

ł. EinfluD der Desoxydation und der Erstarrungsdauer auf die Gute 

von Ehktro-Chromnickelstahl.

I  |ie holien Anfordenmgen, die vom Auto- und 
•*—'" Flugzeugbau an die Gute des Konstruktions- 
materials gestellt werden, li ab en zur Folgę, daB 
dessen Erzeugung immer wieder vcrvollkommnet 
werden mufi und der EinfluB jeder Arbeits- 
bedingung auf die Gil te auf das genaueste unter- 
sucht wird.

Die Gilte des Konstrukt.ionsmaterials ist ab- 

hiingig 1. von der Art der Erzeugung des Roh- 
stoffs. und 2. von der Behandlung bei der Weiter- 
verarbeitung. Hat ein Rohstoff schon bei seiner 
ersten Erzeugung dureb irgendwelche falśche Be
handlung einen Fehler in seiner Beschaffenheit er- 
halten, so kann eine noch so vollkominene Ein- 
baltung der Arbeitsbedingungen bei der Weiter- 
yerarbeitung den i Fehler niclit. mehr beseitigen. 
Es ist daher in erster Linie uotwendig, dem 
Erżeugungsverfahren die griifite Aufmerksamkeit 

zu schenkeu und die Arbeitsbedingungen, die 
einzuhalten sind, zu erforschen.

Die Untersuchung des Einflusses der einzelnen 
Arbeitsbedingungen des Schmelzens auf die Stahl- 
beschaffenlieit ist. keine einfache. sie laBt sieli 
aur erfahrungsgemafi durcbfuJiren. Der EinfluC 
der einzelnen Arbeitsbedingungen kann nur da- 
durch erkannt werden, daB bei einer Reihe von 
Schmelzungen, die unter denselben Bedingungen 
hergestelit. werden, iminei- nur eine Arbeitsbe- 
dingung geunderf. wird und die Schmelzungen 
nach gleicbartiger Behandlung bei der Weiter- 
verarbeitung qualitativ untersucht werden.

Bei der Erzeugung von Edelstalil spielen die 
sorgfaltige Deso.\ydation und dieTemperatur des 
GieBens bzw. die Dauer der Erstarrung eine 
grofie Rolle. Um den Einflufi dieser beideh Ar- 
beitsbedingungen auf die Giite von Elektro-Chrom- 
nickelstahl kennenzulernen, • wurde der naeh- 
fitehende Weg eingeschlagen.

Elektro-Chromnickelstahl wird bei \renven- 
dung von festem Einsatz im Ileroultofen in der 

Weise hergestelit, daB nach dem Einscbmelzen 
des Eirtsatzes, der aus legierten oder nicht le-

gierten reinen Abfitllen besteht, durch Behand
lung mit oxydischer Schlacke der Phosphor, das 
Mangan und der Kohlenstoff entfernt werden. Nach- 
Entfernung dieser Elemente wird abgeschlackt. 
Das blankę Bad wird mit Petrolkoks auf die 
gewiinschte Hartę gebraclit, und hierauf wird 
zur Entschwefelung und Desoxydation die weiBe 
Schlacke hergestelit. Nach Erhalt dieser Schlacke 
werden zur Vervollstandigung der Desoxydation 
Ferromangan und Ferrosilizium zugesetzt. Hier
auf wird das Ferrochrom eingetragen, und dann 

wird nach mehr oder weniger langem Abstehen 
der Schmelze abgegossen. Die Dauer des Ab- 
stehens ist von der Temperatur der Schmelze 
abhungig,

Um nun den Einflufi der Desoxydation und 
der Erstarrungszeit auf die Stahlbeschaffenheit 
zu ermittfiln, wurde folgender Yersuch durch- 

gefuhrt.
Eine Elektro-Chromnickelstahlscbmelze wurde 

im Hćroultofen hergestelit. Das Bad wurde, so- 
bald die weiBe Sciilacke erhalten war, nur mit 
soviel Ferromangan und Ferrosilizium Yersetzt, 
wie gerade zur Entfernung des Rotbruches not
wendig war. Um das Bad stark zu oxydieren, 

war es mit zwei oxydisehen Schlacken, die mit 
Erz tiberfuttert waren, beliandelt worden. Sofort 

nach dem Zusatz wurde die eine Hiilfte der 
Schmelze abgegossen, so dafi die Einwirkung der 
Desoxydationsmittel auf das MindestmaB einge- 
schrankt war. Die zweile Halfte der Schmelze 
wurde, nachdem die dem Bade entnommene Probe 
etwas Rótbruch aufwies, noch mit. etwas Forro- 
mangan yersetzt und eine, halbe St.unde unter 
Strom gehalten, dann eberifalls vorgossen.

Uhl bei dem erzeugten Stalli auch den Ein
flufi der Dauer der Erstarrung festzustcllen, 
wurden von jeder Halfte drei Blocke von 250 
bzw. ,2:20mmO und llOOmm Lange unter ver- 
śchićdenen Bedingungen abgegossen.

Błock I, der zuerst zum Yergiessen kam, 
der also au und fiir sich mit der hochsten Giefi-

I],
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temperatur vergossen war, wurde in einer gut, 
vorgew&rmten Sandform abgegossen, damit die 

Erstarrungszeit dieses Blockes eine mii "lichsi 
lange war. Błock TI wurde in einer auf 400° 
vorgewiirmt,cn GrauguCkokille und Błock U l in 

einer 500 warmen GrauguCkokille abgegossen. 
Beide Halften wurden matt vergossen' es'blieb 

in beiden Fallen in der Pfanne eine Schale zuriick.
Jeder Błock wurde mit yerlorenem Kopf ge- 

gossen, der so grofi gew&hlt war, dafi der Błock, 
der an der Kopfseite ein en groBeren Querscłmitt 
aufwies, vollkommen Iunkerfrei war. Uroi ein vor- 
zeitiges Erstarren des Kopfes zu yermeiden, 
wurde nacb dem Abgiefien Holzkohle aufgegeben .

Die Błocke wurden folgendermafien bezeicłmet:

Form
sclilecłit des- jgut desnxydiertc 

oxjdierte Iliilfte i Hiilfie 

A | B

S a n d fo rm .....................
Grauguflkokilie 400 0 . . 

GrauguBkokille 50° . .

A l .  ! B I  
A I I  B 11 
A r a  B 111

Samtliche Blocke bis auf A I I  standen, d. h. 

saugten bei der Efstarrung nach. A I I  trieb 
3chwach und zeigte in der oberen Halfte Rand- 
blasen. Die iibrigen Blocke waren dicht. Es war 
also bei der Halfte A die DesoXydation gerade 

nur soweit durchgefiihrt worden, dafi nur unter 

Einhaltung bestimmter Gufibedingungen ein Ab- 
glefien derselben .inoglich war.

Ais Erstarrungszeiten der einzelnen Blocke 

waren durch Iiutenproben (wiederholtes rasches 

Eintauchen von 4 mm-Rundstaben) die folgenden 
Werte fcśtgestellt worden:

A l  35 min B I  35 min
A I I  15 „  B H  15 „
A I I I  13 „ B I I I  13 „

Wahrend also die verschiedenen Kokillen- 

temperaturen auf die Erstarrungszeit keinen Ein
fluB hatten — der Untersehied von 2 min kann 
Ln Anbetracbt, dafi Błock H I ais letzter zum 
Vergiefien kam. vernachlassigt werden — , so ist 

der Einflufi der Sandform auf die Erstarrung ein 
sehr grofier. Die Erstarrung der in den Sand- 
formen abgegossenen Bolcke erfolgte iiber den 

ganzen Quer- und Langsscbnitt ganz płotzlich, 
wfihrend bei den in GrauguBkokillen abgegosse

nen Blocken die Erstarrung vom Rande nach 
der Mitte und von unten nach oben allmahlich 
vor sich ging.

Vou jeder Halfte war auch eine Anałysen- 
probe genommen worden, dereń Zusammenset.zung 

die folgende war:

Urn nun den EinfluB der Desoxydation und 

der Erstarrungszeit auf die Stahlbeschaffenheit

festzustellen, wurde mit alleu Blocken die gleiche 
Weiterbeliandlung und Untersuchung durcbgefuhrt..

1. B ruchau ssehen  der B locke .

Urn das Bruchaussehen der Blócke festzu
stellen, wurden sie im unteren Drittel eingekerbt. 
und gebrochen. Das Aussehen war bei den ein

zelnen Blocken folgendes:

Błock A I  und B I zeigten das gleiche Bruch- 
gefiige. Der Bruch war iiber die ganze Flachę 
grobkristallinisck; zwischen Rand und Mitte war 

kein Untersehied festzustellen.

Błock A I I  und B n  sind ebenfalls im Bruch- 
aussehen głeich. In der Mitte ist der Błock grob- 
kórnig, am Rande ist das Aussehen strahlig 

kristallinisch.

Błock A I I I  und Bin zeigten tiber die ganze 
Flachę blattrig kristallinischen Bruch. Das Bruch- 
gefiige ahnelt dem von niedrig gekohłtem Ferro- 
cliroin.

Die Yerschiedenheit der Desoxydation niackte 
sich im Bruchaussehen der Błocke nicht geltend.

2. A e tz p ro b e n  der B locke .

Knapp hinter der BrucMlache wuirde von dem 

groBeren Teil des Blockes eine Scheibe abge- 
stochen, die ais Aetzprobe hergerichtet, und in 

chemiscłl reiner Salz- Zahlentafel 1. Ergebnisee
saure 1:1 24 st ge- der Aetzproben.
atzt wurde. Es wurde 
chemisch reine Saure 
Terwendet, ’ da sćhon 
der geringste Arsen- 

gehalt der Salzsaure 

ein unrichtiges Aetz- 

hild ergibt.
Die Aetzproben 

zeitigten das in Zah

lentafel 1 wiederge- 

gebene Ergebnis.
Die Blocke A l und B I  weisen nach der 

Aetzprobe infolge der plotzlichen Erstarrung ein 
lockeres Gefuge auf.

3. Gutew ert.e  im ve rg iite ie n  und 
g e g łu h te n  Zu s tande .

Ein Ohronmickelstahl, der die Zusammen- 

setzung der Versuehsschmelze aufweist, wird ais 
Konstruktionsmateriał in der Regel nur im ver- 
guteten Zustande rerwendet.

Die Giite des vergiitet.en Chromnickelstahles 
wird beurteilt nacłi den Werten der Zerreifiprobe 

in der Langs- und Querrichtung, nach der Schlag- 
arbeit in der Langs- und Querrichtung und nach 

dem Bruchaussehen-der Kerbschlagprobe oder an
derer Proben, die das Bruchaussehen eingekerbt 

gebrochener Proben in der Langs- und Querrich- 

tung wiedergeben. Bei einem guten Stahl mufi 
das Bruchaussehen im vergiiteten Zustande in 

der Langs- und Querprobe durchweg sehnig sein.

i Probe
f  . ■ 
1 c M n Si i *

•  1
Cr ] Ki

1 :r - i % % % % % i % !

A '  0,40 0,42 0.22 0.030 0,015 I 0,48 ! 2,54
B j  0,40 0,50 0,22 0,035 0,015 ! 0,48 2,54

Błock Aetzprobe

i A I am Rando etwa 15
mm dicht, sonst

schwach poroś
B I am Rande etwa 15

mm dicht, sonst
schwach poroś

A I I dicht
B I I dicht
A I I I dicht
B i l l_______ dicht
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Zahlontafol 2. E rgebnisse dor ZerreiB- und K erbsch lagproben .

Probe
8(reck-
grenze
kg/mm*

Festigkcit

kg/mm*

Dehnung

%

Kou-
traktion

%

Kerb- • ••
zahigkeit ; Itruchaiisftęhen der Kerbschlagprob*' 

ni kg |

Lii, ngaproben ve rgu to t bei 820 bzwv 600°.

A l  l  

B I  |  

A I I  J

B H  l

a i i i k

B H I®

75
75

76 
78

75
74

76
75 

75 
75

74

75

86
86

86
88

86

85

87
88

86 

87 

85 

87

11,9
11,6

11,0
11,6

11.0
11,5

11.4 

11,3 

11,2
11.5

11.6 
11,5

60
60

50
60

60
61

60
61

60
61

60
61

13,6
14.0 

17,15 
18,30

16.5

15.9

17.5
16.9

15.0
15.6 

16,5
17.0

Ranrl sehnig, Mitte kornig, flieBt mager 

Bruch sehnig, flieBt sehr gut
. . .  ■ .. 

Bruchfliiche zur Hiilfte kornig, flieBt gut

Brueli aehnig, flieBt sehr gut

Bruchfliiehe zur Hiilfte kornig, flioBt gut

Bruch sehnig, JlieBt sehr gut

Q uorprobon  rcrgutcft bei 820 bzw. 250“.

A l 86 95 3,9 14 2,33 flieBt sohlecht, atark ausgepriigte Querfaaer, Kornspritzer

B3 S8 96 3.2 14 2,5 stark auagepragte Querfaser, sehnig, flieBt sohlecht

A I I 83 94 7,2 24 3,1 achwache Queifaser, zur Halfto kornig, flieBt mager

B I I 82 93 8,4 25 3,5 achwaclio Querfaser, sehnig, flieBt gut

A I I I 84 95 7,5 23 3,0 schwaohe Querfaaer, ,zur Halfte kornig, flieBt magor

B I I I 82 94 7,9 27 3,5 sohwache Querfaser, sehnig, fiieflt gut *

Um also den Stahl jedes der Blocke nach 
diesen Richtungen hin zu untersuchen, wurde 

das untereDrittel jedes Blockes auf einen Kniippel 
von 110 mm □ ausgewalzt. SamtlicheBruehstiicke 
liefien sich gut walzen. Bas Auswalzen der Stiicke 
wurde bei der gleichen Temperatur yorgenommen. 
Die Walztemperatur war bei Beginn der Walzung 
mittels des optischen Pyrometers mit 1050° fest- 
gestellt worden, die Endtemperatur wurde mit 

1000° ermittelt.
Die Querschnittabnahme betrug 230 auf 

110mmQ; in Prozenten ausgedriickt ergibt dies 
eine Querschnittverminderung von 78,8 %• 
Durch Vorversuche war festgestellt worden, dafi 
bei einer Quersehnittvenninderung bis zu 65 % 
die Giltewerte steigen, ab 65% jedocb gleich- 

bleiben. Die Walzung wurde auf einer 520-mm- 
Triostrecke vorgenommen. Die Kniippel wurden 
an der Kopf- und Bodensęite durch Stempelung 
mit den Buclistaben K und B kenntlich ge- 
macht.

Den so erhaltenen Kuuppeln wurden die zur 
Feststellung der Gtite notwendigen Proben ent- 

nommen. Vor Entnahme dieser Proben wurden 
die Kniippel 10 st. bei 700 0 gegluht, da im all
gemeinen Gesenkschmiedestiicke, die aus diesem 
Chromnickelstakl hergestellt werden, vor dem 
Vergiiten gegluht werden und die Proben die 
gleiche Warmebehandlung durchmaWien sollten. 

Das Gliihen verfolgt den Zweck, die Stiicke 
einerseits fiir eine dem Yergiiten yorangehende 

Bearbeitung leicliter bearbeitbar zu machen, an- 
derseits die Schmiedespannungen zu zerstSren.

Um die ZerreiBwerte, die Kerbzahigkeit und 
das Brucliaussehen im Langs- und Querschnitt, 
zu ermitteln, wurden nach dem Gluien jederri 

Kniippel von der Kopf- und Bodenseite 1. in 
der Liingsriclitung zwei Stftbe von 5j0mmTj und 
250mm Lange enlnominen, 2. in der Querrich- 
tung je zwei 30 mm starkę Scheiben abgestochen. 
Sowohi die Stabe ais auch die Scheiben wurden 
im mer gleichzeitig yergótet. und zwar wurden 
sie bei 8200 in Wasser gehartet. und bei 000 " 
und 500° 15 min angelasseh.

Ein Stab von 50 mm □ dieute zur Errnitt- 
lung des Bruchaussehens in der Laugsrichtung, 
der zweite Stab wurde zur Herstellung von 
ZerreiBproben (10 mm rund) und Kerbschlagpro- 
ben (20mmQ) rerwendet.

Eine Scheibe wurde zur Herstellung der 

Quer-, ZerreiB- und Kerbschlagprobe, die zweite 

zur Ermittlung des Bruchaussehens im Q.uerbruch 
verwendet.

Die ZerrelBproben hatten folgendf Abmes- 
sungen:

Liingsproben d =  10 mm McBlange 1 =  11,3 Y ' F  

Querprobcn d 8 mm ., | =  11.3 \/ f

Die Langs-Kerbsehlagproben waren 20 mm- 

Quadrat,-Proben mit 120 mm Auflagerwreite und
4 mm Rundkerb, 5 mm tief. Die Proben in der 

Querrichtung waren 10 mm-Quadrat-Proben mit 
70 mm Auflagerweite und 2 mm Scharfkerb. 
Winkel 45°.

Die ermittelten Werte der ZerreiB- und Kerb- 
schlagproben sind in Zahlentafel 2 wiedergegeben.
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Um das Bruchaussehen in der Llings- und 

Querriebtung fcstzustellen, wurde ein 50 mrn- 
Quadrat-St.ab in der Mitte 10 mm, je eine 30 mm 

starkę Scheibe dur Qucre nacli 5 mm tief ein- 
gekerbt und unter einem Dampfliammer gebrpchen. 

Das Bruchaussehen der 50 mm-Quadrat Stiibe 
und der 30 mm starken Seheiben ist. in Zahlen- 
t.alal 3 wiedergegeben.

Bev’or aus diesen Ergebnissen die Schlufi- 

folgeruugen gezogen werden, sollen nocli die 
Giitewerte des Knuppelmateriales in gegliiiitem 
Zustande wiedergegeben werden. Obwobl ein 

Cliromnickelstahl dieser Zusammensetzung iin ge- 
gliibten Zustande kaum verwendet wird'. so war 

es docli wertvoll, die Gttte des gegliibten Mate- 
riales zu untersueben. Zu diesein Zweck wurden 
den 110 mm-Quadrat-Knuppeln Langs- und Qner- 

zerreiCproben sowieKerbsclilagproben entnommen 
und in der gleicben Art wie bei dem vergiiteten 
Materiał Langs- und Qucrbriicbe hergestellt. Die 

Ergebnisse dieser Proben zeigt Zalilentafel 4.
Die Abmessungen der Proben waren die 

gleicben wie bei den vergiit3ten Proben.
Im gegliibten Zustande is t ; sowohl in dem 

Bruchausselien ais auch in den Gutewerten zwischen 
sehlecht und gut desoxydiertem Materiał kein 

besonderer Unterschied ku bemerken. Zwischen 
raseh und langsam erstarrtem Materiał ist bei 
bei den Lftngsproben in den Gutewerten kein 
Unterschied vorbanden; bei den Querproben maclit 

sieh bei dcm langsam erstarrten Materiał in den 
Gutewerten die stark ausgesproclicne Querfaser 

und das lockere Gefiige unliebsam geltend.

Zahlentafel 3. A u s s e h e n  d e r  B r u e h p r o b o n .  

Stabe CO mm Q  (Langsbrueh).

Probe
•

Brurhaussehen

i A 1 Mitte kornig, Rand sehnig, lookerer 
Bruch, flieBt masrer

B 1 
A 11 
B 11 

; A I I I  
B I I I

ł

Bruch sehnig und loebor. flieBt gut 
Bruch zwei Drittel kornig, flieBt gut 
Bruch Bohniu, flieBt sehr gut 

Bruch zur Ealfte kornig, flieBt gut 
Bruch selmig, flieBt sehr gut

30 mm Scheiben (Querbrueh).

Probe Bruch&UBsęhen
.1

A .I

B 1

A I i

B I I  
A I I I

B I I I

stark ausgesprcchene Querfaser, Bchwach 
kijrniger Bruch, FlieBvcrmogen gering 

atark ausgesprochene (Jueifaser, durch- 
weg sehnig, FlieBvorm6gen gering 

(Juerfaser, teilweise korriiger Bruch, 
FlieBvermogen gut 

Qucrfaser, sehnig, gutes FlieByermogen 
schwach ausgppriigte Quorfaser, teilweise 

kornig, FlieBvermogen gut 
schwach ausgepriigte (Juerfaser, sehnig, 

flieBt gut

Die den gegliibten Kniippeln entnommenen 

Aetzproben, die in der gleicben Art wie die 
Blockiitzproben geiltzt wurden, ergaben bei deD 
Blocken An, B i l ,  A I I I  und B I I I  yolllcommen 

dichtes Materiał; bei den Blocken A l  und B I 
zeigten sieh bei einem 15 mm dichten Rand in 
der Mitte śchwache Poren. Es waren trotz der 
78,8 % Quer3chnittvermindenmg bei der Wal- 

zung die in diesen Blocken vorhandenen Undicb-

m
Zahlentafel 4. Ergebnisse  der Zerreifl- und Kerbschlagproben.

Probe
Streck-
grejne
kię/mm*

Festigkeit

ksr/nim1

Dehnung

%

Kon-
traktion

%

Kerb-
zSLhiykeit

mkg

Bruchaussehen der 
KcrbseUIaKpcobe

Bruch ausseben der Bmchprobe

Lansrsprobcn

A 1 

B 1

A I I

B I I  

A I I I  

B I I I

42

50

42

46

43

47

62

69

63

60 

• 64 

09

19,0

17,6

18,3

17.5 

. 18,5

17.6

01

58

58

61

00

58

15,7

14,6

15.0

14,5

15.2

15.0

feinkornig, sohniger Rand, 
flieBt gut 

kornig, schtiiger Rand, 
flieBt gut 

»? '»»

zur Halfte sehnig, flieBt 
gut, lockerer- Bruch

kornig, sehniger Rand, 
flieBt gut

y

(Juerprobcn

A I  

B I  

A I I

B I I

A I I I  

B I I I

42

46

40
. :;--y .<
. - - 

45

42
45

60

62

61

64

61

63

0,8

7,2

15.4

14.5

12,0

13.5

24

16

38

40

35

37

4,04

3,00

5,30

5,40

5,20

5,45

Behnig m it Kom, starkę 
(Juerfaser, flieBt

sehnig, durchso' zt von 
Korn, flieOt gut- 

kornig. Rand sehnig, 
flieBt gut

• \ . "

sehnig, mit etwas Korn. 
starkę (Juerfaser

wie Kerbschlagprobc 

t t  .*»
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tigkeiten nicht entfcrnt worden. Dies mag auf 

die bei der Walzung angewendete geringe Druck- 
abnahme zuruckzufuhren sein.

Zu den Ergebnissen der vcrgtttcten Proben 
ist folgendes zu bemerken:

Die Giite des rascli "erstarrten und gut des- 
oxydierten Materiales entspricht vollkommen den 
Anforderungen; das schlecht oxydierte ist nicht 
einwaudfrei. Wenn es auch entsprechende Giite- 
wertc (ZerreiB- und Kerbschlagwerle) aufwelst. 
so ist das Bruchausselien kein belriedigendes, nach- 
dem es teilweise kornigen Brucli zeigt. Schlechte 
Desosydation hat also im yergiiteten Zustande 
korniges Brucbgefiige zur Folgę.

Die Dauer deV Erstarrung iibt auf die Giite 
ebenfalls einen EinfluB aus. Je langsamer das 
Materiał erstarrt, urn so st&rkere Querstruktur 
zeigt es im verarbeitet.en Zustande. Eine allzu- 
st.ark ausgepritgte Querfaser oder Querstruktur

J  1

Ueber das Rosten von Eisen in Beriihrung mit anderen Metallen 

und Legierungen’).

Von Prof. O. Bauer in GroB-Liehterfelde (unter Mitwirkung von Dr. O. Yogel).

ist ąualitatiy kein Vorzng; es inuB dalier bei 

der Herstellung eine langsaine Erstarrung ver- 
mieden werden, und es ist eine in der Praxis 
lilngst geiibto MaBregel, nicht nur Chromnickel- 
stfihle, Eondern alles Konstruktionsmaterial so 
matt wie mBglieh zu yergiefien.

Die metallographisehe Untersuchung muBte 
leider unterbleiben, da die Einrichtung hierfilr 
nicht zur Verfiigung stand.

Z u s a ui m c n f a s s u n g.

Die- Yersuche beweisen, dafi eine schlechte 
Deso.\ydation beim vergutęten Chroinnickelstahl 
im vergiiteten Zustande korniges Gefiige und 

damit eine Giiteverschlechtcrung zur Folgę liat. 
Ebenso zeigen die Versuche, dafi eine langsame 

Erstarruug fiir das. Gefiige von Nachteil ist, da 
sie starko Querfaser im verarbeiteten Zustand 
bedingt.

D
A. Einleitung.

ie Anzahl der Veroffeiitlichungen iiber das 

Rosten von Eisen in Wasser und wasserigen 
Salzlosungen hat in den letzten Jahren einen ganz 
auBerordentlichen Umfang angenommen. Die meisten 
der vero£[entlichten Arbeiten behandelu fast aus- 
schlieBlich R3stvorgange an isoliert aufgehiingten 
Eisenproben. Die Frage iiber den EinfluB der Be- 
riihrung des Eisens mit anderen Metallen auf das 
Verhalten beim Rosten wird meist nur iluchtig ge- 
streift. Diese Frage spielt aber in der Prasis in allen 
den Fallen, wo eiserne Bautcile von Wasser und 
wasserigen Salzlosungen umspiilt werden, z. B. bei 
Brtickcn, Hafenbautcn, Schiffen, Dampfkesseln, Was- 
serbehaltern, Wasserturbinen, Rohrleitungen fiir 
Wasser und Salzlosungen, Pumpen usw. eine erheb- 
lich wichtigere Rolle ais das Verhalten des Eisens 
allein, óhne jede metallisehe Beriihrung mit anderen 
Metallen und Legierungen.

Sehr treffend bemerkt hierzu C. Diegel2):

„Fiir die Praxis ist es in der Regel gegenstands- 
los, ob ein vollig isoliertes Metali im Secwasser 
bestiindig ist oder nicht, weil eine die Elektrizitat 
leitende Verbindung zwisehen naheliegenden Me- 
tóUteilen meistens nicht zu venneiden sein wird. 
Ungemein wichtiger erscheint fiir die Praxis die 

LiSsung der Frage, wie das Materiał fiir die in Be- 
ruhrung oder in leitender Verbindung stehenden 
Einzeltcile zu wahlen ist, welche aus technischcn

ł ) Selbstbcricht tiber die in den Mitteilungcn aus 
dcm Kgl. Materialpriifungsamt (1918 Hcft 3 und 4.
S. 114 bis 208) erschienene glcichnamige Arbcit. 

s) Marine-Rundschau 1898, S. 1494.

Griinden nicht aus ein und denselben Metallen 
oder Metallegierungen hergestellt werden koimen, 
damit eine rasche Zcrstorung im Seewasser ausge- 
schlossen wird.“
An Yersuehen, hierilber Aufklarung zu schaffen, 

hat es nicht gefelilt, wenn auch die Anzahl der Ar
beiten, die sich mit der Frage des E nflusses der Be- 
riihrung des Eisens mit anderen Metallen auf die 
Starkę des Rostangriffs beschaftigen, im Vergleieh 
mit deh ,,reinen“ Rostarbeiten nur sehr gering ge- 
blieben ist. Der Grund hierfiir mag darin zu sućhen 
sein, daB es bisher selir schwierig war, den EinfluB 
der Beriihrung gesetzmafiig zu erfassen.

Im Abschnitt E haben wir ein Yerfahren be- 
schrieben, das uns gestattet hat, zunachst fiir die 
Metallpaare Eisen-Zink und Eisen-Magnesium in 

Chlomatriumlosungen die Yerhaltnisse, die den 
Schutż des Eisens bedingen, gesetzmiiBig fest- 

zustellen. Versuche mit anderen Metallpaaren und 
Salzliisungen sind in Aussicht gennmmen.

Ueber einige Arbeiten anderer Forscher, die sich 
mit obigen Fragen beschaftigt haben, ist in Ab- 
schnitt B kurz berichtet.

B. Von anderer Seite ausgefiihrte Unter- 
suchungen uber den EinfluB der Beruhrung 
verschiedener Metalle und Legierungen bei 

Gegcnwart eines Elektrolyten.

In der Originalabhandlung ist auf die alteren 
Arbeiten von Finkener, Diegel, Heyn und 
Bauer, G. v. ICnorre ausfithrlich eingegangen.

Die Yorschlage, den Spannungsunterschied zwi- 
schen verschiedenen Metallen fiir die Praxis nutzbar 
zu maehen, um dadurch wenigstens das ,,ediereu
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Metali (bei dem Metallpaar Zink-Eiąen also das 
Eisen) vor der Zerstorung zu sclnitzen, sind schon 
sełir alt. Sie gehen bis auf Humphry Davy (1824) 

zuriick. Vielfach haben sie zu guten Erfolgen, viel- 
fach auch zu Mifierfolgen geiiilirt, indem die Schutz- 
wirkung des Zinks yollig zu yersagen schien1).

Um die Schutzwirkung des Zinks zu verstarken, 
hat Cohen2) vorgeschlagen, gleichzeitig einen elek

trischen Strom dureli das zu schutzende System zu 
schicken, wobei die Zinkelektrode mit dem po siti ven 

Pol einer Akkumulatorenbattcric zu yerbinden ist.
Von Cumberland ist dieser Vorselilag wieder 

aufgegriffeu worden mit der Abiiiiderung, daB er die 

leichtzersetzliclien Zinkelektroden vollig ausschaltete 
und sie dureli eiserne ersctzte. Der zur Ausubung 
der Schutzwirkung erforderliclie elektrische Strom 
wird dureli eine Ńiederspannungsmaschine (Gleich- 
strom von 6 bis 10 V Spannung) geliefert.

Die nachfolgend mitgeteilten Zahlenangabeń Oum- 
berlands sind dem Bericht von Janzen3) iiber das 

Oumberland-Yerfahren entnommen.

„Die zum Schutz der Oberflilchonkondensatoren 

erforderliclie Stromstarke schwankt etwas, aberim 
ungii nstigsten Falle kat sieli in der Prasis 1 Amp 
fiir 46,5 qm ais yollkommon geniigend heraus- 
gestellt. Die Anoderi f iir einen Oberflachenkonden- 
sator bestehen aus guOcisernen Platten vonl78 mm 

Durchmcsser. Fiir einen Kondensator mit 558 qm 
Kuhlfiache wurden z. B. sechs soleher Elektro den 
niitig sein, und zwar drei an jedem Ende. Die 
Stromstarke wiirde 2 Amp fiir jede Elektrode, zu

sammen also 12 Arnp bei (i V betragen. Boi Kesseln. 
wo die Kesselsteinablagerung mit in Betraeht ge- 
zogen worden muB, ist eine etwas grofiere Strom
starke erforderlich. Fiir einen ais Eincnder ge- 

bauten schottischen Marinekessel von 4,11 m 
Durehmesser und 3,35 m Lange mit einer Heiz- 
flache von 251 qm wiirden 9 bis 10 Amp geniigen. 

Dies entspricht 1 Amp fiir 27,9 qm. In einem 
Falle, bei 12 Yarrow-Wasserrohrkesseln mit einer 

Heizflaclie von je 384 qm, war auf Grundlage von 
l  Amp fiir 2?;9 qm fiir jeden Kessel eine Strom

starke yon 14 Amp ais erforderlich angesehen 

worden. Die Schiffsingenieure fanden jcdoch, daB 
diese Stromstarke betrachtlich verringert werden 
konnte, und daB bei einer Stromstarke von nur 

5 Amp, fiir jeden Kessel alle Zerfressungen ver- 

mieden wurden. Dies wiirde nur 1 Amp auf un- 
gefiilir 74,4 qm Heizflaclie bedeuten. Die Anoden 
bestanden in diesem Falle aus 2,1 m langen Stab- 

eisen von 76x19 mm Starkę, die in den Oberkesseln 
dicht unter dem Wasserspiegel angebraeht waren.“

1) Wir worden auf die TJrsache der MiBerfolge im 
Absehnitt C zuriiekkommen.

s) Zeitschrift des Yercius deutscher Ingenieure 1902, 
S. 1166.

3) Siehe „Das elektrolytische Verfahren zur Yer-
hiitnng dor Zerfressungen von Metallen11. Bericht Yon
Oberingenieur Jan ze n  in der Zeitschrift des Vęreins
deutscher Ingenieure 1917, 17, Februar, S. 140/3.

Wir finden hier zum erstenmal zahlenmaBige 

Angaben uber die zum Schutz des Eisens erforder- 

lichen Stromverhiiltnisse, wobei es im Prinzip gleich- 
gtiltig ist, ob der Strom von einer iiuBeren Strom- 

quelle (Niederspannungsmaschiue) oder von einem, 
in dem zu schutzenden System eingebauten Element 
(etwa Zink-Eisen oder Magnesium-Eisen) geliefert 

wird. Wieweit die Zaklenangaben Cumberlands 
richtig sind, vermogen wir nicht ohne weiteres zu 

ubersehen, zumal aus ihnen nicht deutlich hemr- 
geht, ob bei den mitgeteilten Stroinverhaltnissen ein 

yolliger Schutz des Eisens vor dem Verrosten er- 
zielt wurde, oder ob nur ein stark verringerter Rost 
angriff eingetreten war.

In dem Bericht von Janzen1) finden sich aucb 

keine Angaben iiber die Wasser- und Temperatur- 
verhaltnisse, beide werden aber ohne Zweifel das 
Ergebnis stark beeinflussen, darauf deuten schon die 

innerhalb sehr weiter Grenzen schwankenden An- 
gaben iiber die erforderlichen Stromstiirkcn.

Aus allen Arbeiten der yerschiedenen Verfasser 
geht aber deutlich hervor, daB in einem Elektrolyten 
(Leiter zweiter Klasse) der S p a n n u ng s u n t er s c h i e d 

oder genauer ausgedruckt die Starkę des durch den 
Spannungsuntersehied hervorgerufenen elektrischen 
Stroffles zwischen zwei in metallischer Verbindung 
befindlichen Leitern erster Klasse (Metalle, Lcgie- 
rungen, Kohle) von ausschlaggebendem EinfluB auf 

die Art und Starko des Angriffs der Losungselektrode 
(Anodę) und umgekehrt auf die Art und Stiirke des zu 

erzielenden Schutzes der Kathode ist.
Die Kenntnis der Spannungsreihe der Metalle 

und der technisch wichtigen Legierungen hat daher 

nicht nur wissenschaftliches. sondern auch hohes 

praktisches Interesse.

C. Die Spannungsreihe der Metalle und 
einiger technischer Legierungen.

Um unseren jetzigen Arbeitsplan nicht ins Ufęrlose 
auszudehnen, wahlten wir ais einheitlichen Elektro
lyten fiir die von uns beabsichtigte Aufstellung der 
Spannungsreihe der Metalle und einiger technisch 
wichtiger Legierungen stets die glciche einprozentige 

Natriumchloridlosung (0,171 g-Aequivalente NaCl 
in 1 Liter Losung). Ais Bezugselektrode diente die 
Ostwaldsche Norma! - Kalomelelektrodo (nKCl. 
HgaCl2/Hg), dereń Potential ais Nullwert angenom

men wurde.
Unsere samtlichen Messungen2) wurden bei der 

genau innegehaltenen Temperatur von + 18” 

ausgefiihrt.

1) Die Origitialarbeit C um berlands stand ans leider 

nicht zur Yorfiigung.

3) Auf die wissenschaftlich und praktisch gleick 
wielitigen Schlusse, die sich aus den Spannungsinessungen 
haben ziehen lassen (EinfluB der Bewegung des Elektro-: 
lytcn, EinfluB des Zusatzes einer dic Zonen des betreffen- 
den Metalls enthaltenden Losung, Bildung einer Saaer- 
stoffelektrode bei Eisen, Chrom und Niokel usw.) kan» 
aus Platzmangel hier nicht eingegangen werden. Ntiheree 
findet der Leser in der Origitialarbeit.
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Zahlentafel 1. S p annu ng sm e ssu ng e n  m it  re in en  M e ta lle n  und  m it  G ra p h it . (Siehe Abb. 1.)

Metali
Elck-

9p*nnung: gejen Normal-Kalomelelektrode KCI, Hg<Cl2/Ug bel 18 
V nach z-Stunden

0

ljt
r
0

z
I

7.

5
Z
24

z
-Ib

X
72

7.

120

I. Magnosium . . . . —  1,012 —  1,614 —  1,594 —  1,594 — 1,595 — 1,596 —  1,598
II. M a n g a n ................. —  1.305 —  1,200 —  1,166 —  1,145 — 1,138 -1,130 — 1,120

I I I .  Z in k ......................... —  1,022 — 1,074 — 1,099 — 1.103 —  1,085 —  1,044 —  1,037
TV. Eisen (Elektrolyt-

e is e n ) ................. "fcc —  0,368 —  0,479 — 0,652 —  0,739 -0,757 —  0,757 —  0,755
V. Cadmium . . . . s —  0,733 —  0,768 —  0,797 —  0,811 —  0,780 —  0,747 —  0,741

VI. Aluminium . . . . tC:0
S j —  0,820 —  0,733 —  0,735 — 0,740 —  0,740 —  0,738 —  0,737

VII. T ha llium ................. OJ i—• —  0,742 —  0,760 — 0,762 —  0,758 —  0,725 —  0,725 —  0,693
V III. B ie i ......................... •a —  0,610 — 0,566 —  0,498 —  0,487 —  0,488 —  0,519 —  0,483

IX . Zinn ..................... o —  0,462 —  0,443 —  0,443 —  0,443 —  0,443 —  0,441 —  0,422
X. S i l iz iu m ................. —  0,233 — 0,241 —  0,239 — 0,269 —  0,289 —  0,303 —  0,315

X I. A n tim o n ................. —  0,303 — 0,285 — 0,283 — 0,282 — 0,280 —  0,280 —  0,261
X II .  W o lfram ................. 2 

* a —  0,260 —  0,235 —  0,232 —  0,237. —  0,238 —  0,240 —  0,240
X I I I .  K u p £ e r ................. —  0,178 —  0,185 —  0,193 — 0,193 — 0,203 —  0,219 —  0,223
X IV . Wismut . . . . . —  0,250 —  0,173 —  0,170 —  0,163 —  0,160 — 0,160 —  0,202
XV. Molybdiin . . . . a Z —  0,200 — 0,180 —  0,167 —  0,167 —  0,169 —  0,170 — 0,164

XV I. N ic k e l..................... s 
? Łc —  0,213 —  0,170 —  0,164 —  0,140 —  0,117 — 0,100 — 0,080

X V II. S ilb e r ..................... o. —  0,006 —  0,009 —  0,009 +  0,000 + 0,0005 + 0,0006 +  0,0006
X V III .  Quecksilber. . . . + 0,047 + 0,044 + 0,044 + 0,044 + 0,045 + 0,044 + 0,044

X IX . T e llu r ..................... + 0,036 + 0,080 + 0,093 + 0,111 + 0,110 + 0,110 + 0,110
X X . Chrom . . . . . . —  0,308 —  0,168 —  0,014 + 0,077 + 0,109 — + 0,150

x x i .  Goid + 0,048 + 0,118 + 0,140 + 0,170 + 0,180 + 0,205 + 0,218
X X II .  P la t in ..................... + 0,182 + 0,322 + 0,353 + 0,323 + 0,348 + 0,348 +  0,347

X X I I I .  G r a p h i t ................. +  0,373 +  0,392 +  0,390 +  0,382 +  0,380 1 _ +  0,372

Da der Spannungsunterschied zwischen: Metali 
und Elektrolyt in der Mehrahl der Falle mit der Zeit 
veriinderlich war, wurden dic Spannungen zu ver- 
schiedenen Zeiten z gemessen. Die starksten Vcr- 
anderungen traten stets unmittelbar nach dem Ein- 

tauchen des Metalles in den Elektrolyten auf, bereits 
nach fiinf Stunden war bei den meisten Metallen ein 
gewisser Beharrungszustand eingetreten, wenigstens 
waren die jetzt noch auftretenden Aenderungen niclit 
mehr sprunghaft wie zu Anfang, sondern stetig. 
Die letzte Messung wurde in allen Fallen nach 
120stiindigem Verweilen des Metalles in der 'Natrium- 
chloridlosuug auśgefuhrt.

Diese letzte Messung ist der Einordmmg der Me- 

talle und Legierungen in die Spannungsreihen (siehe 
Zahlentafel 1 und 3) zugrunde gelegt. Das unedelste 
Metali (bzw. die unedelste Legierung) steht an der 
Spitze, das edelste Metali bildet den BeschluB der 
Reihc. Die Stellung jedes del- iibrigen Metalle (bzw. 
Legierungen) entsprieht seiner Stellung in der Span- 
nungsreihe.

In Zahlentafel 1 sind dio Spannungsmessungen 
mit reinen Metallen und mit Graphit zusammen- 
gestellt und in Abb. 1 aufgetragen.

Die chemische Zusammensetzung der zu den 

Spannungsmessungen verwendeten Legierungen ist 
in Zahlentafel 2 angegeben; die Ergebnisse der Mes- 
sungen sind in Zahlentafel 3 zusammengcstellt und 
in Abb. 2 aufgetragen.

Die Versuche zeigen, daB man auch bei Verwen- 
dung eines Elektrolyten, der urspriinglich keine 
Ionen des betreffenden Metalls enthielt, zu bestimm- 
ten und unter sich yergleichbaren Werten fiir den

Spannungsunterschied kommt, sobald man nur Me
tali und Elektrolyt einige Zeit in Beruhrung mit- 
einander stehen laBt.

Unter den von uns gewiihlten Versuchsbedingun- 
gen war im allgemeinen der Beharrungszustand nach 
etwa fiinf Stunden erreicht. In der Prasis licgcn die 
Verhaltnisse anders. Handelt es sich z. B. um ge- 
schlossene metallische Behalter, die bestimmte 
Flussigkeitsmengen enthalten, so wird der Zeit- 
punkt der Erreichung des Beliarrungszustandes ab- 
hiingig sein.

1. von der Gry Ge der mit der Flussigkeit in Be- 
ruhrung stehenden Metalloberfliiclie und

2. von der Flussigkeitsmenge.
Er wird schneller erreicht, wenn viel Metali mit wenig 
Fliissigkeit, und Iangsamer, wenn wenig Metali mit 
viel Flussigkeit miteinander in Beruhrung stehen.

Handelt es sich aber um Metallteile, die sich in 
flieCenden Gewassem befinden, oder die sich selbst 
darin fortbewegen (z. B. Teile von Wasserturbinen, 

Schraubenflugel oder AuBenbleehe fahrender Schiffe, 
Pumpenteilo usw.), so kommen mit den Metalltcilen 
immer wieder frische Fliissigkeitsmengen in Beruh
rung, die noch keine Ionen der betreffenden Metalle 
enthalten; ein Beharrungszustand, der einem be- 
stimmten Spannungswert entsprieht, kann hier also 
uberhaupt nicht eintreten. Zwischen Jletall und 
Elektrolyt werden demuach hier dauernd schwan- 

kende Spanuungswerte (Anfangswerte) auftreten, 
dereń EinfluB auf das Verhalten des betreffenden 

Metalla in der Flussigkeit nicht ohne weiteres zu 
iibersehen ist. Bei den meisten Metallen und Legie

rungen ist zu erwarten, daB die stetige Beruhrung
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mit frischer Fliissigkeit uncdlere Spannungswerte 
bcdińgen wird, daB daher das Metali stiirker ange- 

griffen wird ais in ruhender Flussigkeit. Die prak- 
tische Erfalmmg' stelit liiermit ira allgcmcinen in

Den Eiscnhuttenmanri intcressiert ferner in erster 
Linie die Stellung des Eisens zu den iibrigen Me- 

tallen und Legierungen in den Spannungsreihcnj 1 
und 3, da, wie schon eingangs kurz erwahnt wurde,

A/O J/7£SW 77 ■

''Cołf/n/um
'A/łf/p/nti/m
Tho//ivm

I
I

li
:

i*

i 1
1 '

£  i 

i! 
i!

S/fraum
■Anti/no/?

\tfupfer 
ms/nut 
A/o/yi>t/an

M&ce/

Jf/óer

Ouecksifter —-j

fe/Zur 
C/tro*?

i

i

Co/J

flW/l7 
CropM

r
?<S 72
Z  - Ze/f/rt Sft/nefat

Abbildung 1. Spanuugsraessungen mit Metallen gegen Normal-Kalomolelektrode in einprozentiger Natrium- 

chloridlosung bei + 18°.

Uebereinstiniruung. Der umgekehrte Fali ist jedoch 
ebenfalls denkbar und tritt tatsachlich bei den Me
tallen und Legierangen, die zur Ausbildung einer 

Saucrstoffelcktrodo neigeń, ein. Von Metallen kom- 
men z. B. Eisen, Clirom und Nickel in Frage. Vor- 
aussetzung hierfilr ist, daB der Elektrolyt Sauerstoff 
in ausreichendem Ma Bo gelost enthalL

die unedleren Metalle und Legierungen in Be- 
ruhrung mit Eisen in einem Elektrolyten innerhalb 

gewisser Grenzen das Eisen vor dem Verrosten 
schiitzen, wahrend die edleren auf Verstarkuńg 

des Rostangriffs hinwirken. — Nach Zahlentafel 1 
kommen demnach ais eigentliche Schutzmetalle fur 
EisennurMagnesium, Mangan und ZinkinFrage.
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Zahlentafel 2. B o zo ichnung  und  ehem ische  Z u sam m e n se tzu n g  der zu den S pannu ngsm o ssu tig e n  
verw endo ten  te o hn isehen  L o g ic rungen . (Siehe Zahlentafel 3.)

Legierung’ Chciwlsehe rŻasamm^ns^p|^g‘ der Lcglerungen

Pb Sa

%

Ou

%

A!

%

Fo SI Cd
Kr. lic/.eichnuDg % ■ % % % % %

1
2
3
4
5

6

7

8 

9

10

11

12

Magnesium-Zink-Legie- 
■rungen m it steigcnden Zink- 

Gehalten

Magnesium Aluminium- 
Legierung , , . . . . .  

Aluminium - Zink - Magne- 
sium-Lcgierung . . , . . 

Zink - Kupfer - Aluminium-
Logierung . ......................

Lagermetail Zinn - Zink- Le- 
. gierung . . . . . . . .

Aluminium - Zink • Magne- 
sium-Lcgierung.................

Aluminium-Zink-Legierung.

AIuminium-lCupfer-Lcgierung

Haupt-
bestand-

teil

Haupt-
bestand-

teil

6,6 L

6,94

0.04

3,8
4,78
3.30
7.30 
9.48

fehlt.

33,24

90,03

26,65

36,02

9,27

Verst

fehlt
0,05
0,13
0,10
0,31

fehlt

0,39

0,84

0,33

0,26

fehlt

chsschr

0,02
0,03
fchit
0,07
fehlt

0,13

fehlt

0,49

72,54

1,01

fehlt

: i
nelze m

0,11
0,02
fehlt
0,02
fehlt

0,10 

Spuren 

5,50 

1,20 

0,96 

0,80 

it 95,5 /-;

0,11
0,30
0,20
0,48
0,21

5,12

50,39

3,00

53,68 
Haupt- 

bestand- 
teil 

Al, 4,0

0,04
0,04
0,05
0,03
0,04

0.10 

0,63 

0,14 

Spuren 

0,58 

0,40 

’/ó Cu, 0,

0,05
0,08
0,05
fehlt
0,03

0,05

0,80

0,77

0,42

5 %  M.

2,03^

Mn
0,18

13
14
15
16
17
18

GuBeisen..................................
GuBeisen.....................
F luB e ise n .............................
Stahl ......................................
Aluminium-Kupfer-Logierung 
Woodsehe Legierung . . .

Grapblt ; Oes.-C.
o/ 1 o//ił I /O

SI

%

Mn

%

s

%

p

%

Cu

%

Ni

%

Cr

%

3, OS 
2,30

3.70
3.70 
0,036 
0,80

Sehmel

2,4 
1,68 
0,01 
0,137 
Versi 

so m it

0,89 

1,69 
0,48 
0,39 

ichssehi 
5 0 %  B

0,09 
0,054 
0,031 
0,018 

nelze mil 
25 %

0,663 
0,083 
0,065 
0,010 

90 %  Al 
Pb, 12,5 0

0.074 
0,046 
0,01 
0.028 

, 4 %  Gu 

o S11*

0,09 

5 %  Cc

0,03.

19 ijiekelstahl {25 %  Ni) . .

si

%

c

%

Si

%

■ Mn 

%

s

%

P

%

Cu

%

25,1 0,3 0,20 0,73 0,022
■ ■

0,012 0,07

20 Aluminium-Kupler-Legierung

Al

%

Co

%

.itg

%

Mn

%

Si

%

Fe

%

Zn

%

Haupt- 
bestand- 

teil .
-t.18 0,74

/ 0-0B
r

0,51 0,26 0,06 ' |

21

22

Hartblei Blei - Antimon - Le- 
Legieruug . . . . . . .

Lagermetail Zinn- Antimon- 
Kupfer-Legierung . . . .

Versuohssohmelze m it 80 %  Pb, 20 %  Sb 

Versuehssehmelze m it 83,33 %  Sn, 11,11 %  Sb, 5,55 %  Uu

23

/

Lagermetail Zinn ■ Antimon- 
Kupfer-Legierung. . . .

Sn

%

Ou

%

Sb

%

Zn

%

Pb

%

Fe

%

77,99 11,79 8,73 0,68 0,51 0,22

24
25 

■ 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 
30

Messing Mt ..................... ....
Messing Q, . . . . . . .
Messing Q .............................

Messing Mt .........................
Messing W  .........................
Messing 3 ................
Messing 2 ......................... ....
Messing Ms . . . . . . .
Messing 1 .............................
Brouze 5 ......................... ....
Phosphorbronze. , . . 
Bronze 10 . . . . . .  .
Niekel-Kupfer-Legierung

Cu

%

Zn
O,'

rb

%

Fe

%
''

- 1

57,81-
58.35
58,27
57,84
62,77
72.83
74.12
69.12 
73,74

42,22 
39,59 
39,61 
36,93 
30,76 
27,38 
26,00 
30,86 
26,80 

Vers 
93 

Versi 
48,07 %

0,05
2,00
2,12
2,48
0,47

0,03

uchsschme 
,75 %  Cu 
ichsschme 
Ni, 49,27

2,80

0,07

1 ■ - 
[ze m it 95 
5,09 %  S 

ze mit. 90 
%  Cu, 1,6

%  Gu, 5 
i ,  0,493 %  

%  Cu, 10 
; %  Fe, 1,

o Sn 
P

%  StK 
08 %  ł l n

7
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Zahlentafel 3. S p a n n u n g sm e s su n g e n  m it  te o h n is c h e n  Leg ie rungen .

Spannung gegen K»lomel-Normalclektrodc KCI, HgiCls/lle

(Ohemische Zusaiamensetzung alehc Zahlentafel 2) Elcktro- bei 18 0 c, Yolt naci z-Stuuden

lj-t z w : 2
Kr. BezeichnuDg 0 1 5 2* 48 72 liO

1 — 1,584 — 1,578 —  1,564 —  1,540 —  1,536 —  1,534 — 1,528
2

Magnesium-2ink-JUjgierungen m il 
steigenden Zink* Gehaltfen

—  1,580 —  1,576 —  1,564 —  1,539 — 1,530 —  1,530 — 1,526

3
4

—  1,584
—  1,585

— 1,574 
—  1,575

—  1,564
—  1,564

—  1,538
—  1,535

—  1,526 
— 1,524

—  1,524 

— 1,520
—  1,520
—  1,516

5 i —  1,580 —  1,574 —  1,562 —  1,535 —  1,524 —  1,520 —  1,516

8’\ Magnesium-Aluininium-Legierung . m —  1,558 — 1,548 —  1,542 —  1,524 —  1,502 —  1,498 — 1,480

7 Aluminium-Zink-Magnesium- 3
L e g ie r u n g .......................... — —  1,355 —  1,122 —  1,100 —  1,113 —  1,117 —  1,117 —  1,115

8 Zink-Kupfer-Aluminium-Lcgierung . r—' —  1,143 —  1,058 — 1,047 — 1,042 —  1,038 — 1,032 — 1,025

9 Lagermctall Zinn-Zink-Legierung . a — 1,050 —  1,102 —  1,095 —  1,084 —  1,083 —  1,037 —  1,012

10 Alum inium -Zink-Magnesium • 6
Legierung . .................... . . - . —  1,350 — 1,139 —  1,027 —  1,008 —  0,990 —  0,986 — 0,980

11 AIuminium-Zink-Legierung . . . . —  0,340 —  0,939 —  0,933 —  0,935 —  0,940 —  0,934 — 0,936

12 Aluminium-Kupfer-Legierung. * . G —  0,700 —  0,671 —  0,071 —  0,686 —  0,720 —  0,747 —  0,763

13 G uBeisen ............................................... £ — 0,028 —  0,720 —  0,743 —  0,765 —  0,763 —  0,762 —  0,762

14 GuBeison................................................. > —  0,025 —  0,700 —  0,734 —  0,763 —  0,760 —  0,759 —  0,759
15 FluBeisen............................................... & —  .0,575 —  0,634 —  0,688 —  0,750 —  0,755 —  0,755 —  0,755

16 Stahl ................................................... <
to

—  0,528 —  0,626 —  0,700 —  0,748 —  0,750 —  0,747 —  0,744

17 Aluminium-Kuplor-Legierung . . . —  0,093 —  0,683 —  0,687 —  0,730 —  0,733 —  0,725 — 0,744

18 Woodsche Legierung......................... -■< —  0,718 — 0,728 —  0,722 —  0,735 —  0,732 — —  0,707

19 Nickelstahl (25 %  Ń i ) ..................... —  0,320 —  0,397 —  0,439 —  0,497 — 0,553 —  0,586 —  0,581

20 Aluminium-Kupfer-Legierung . . . ■ o —  0,595 —  0,587 —  0,580 —  0,575 —  0,576 —  0,577 —  0,577
21 Hartblei Blei-Antimon-Legierung . to • —  0,582 —  0,533 —  0,517 —  0,489 —  0,487 —  0,486 —  0,483

22 Lagermetall Zinn - Antimon - Kupfer-

Legierung . . . . . . . . . . -*o —  0,417 —  0,413 —  0,420 —  0,416 —  0,410 —  0,415 —  0,418

23 Lagermetall Zinn ■ Kupfer-Antimon-
L e g ie r u n g ................. .... . . S —  0,455 —  0,431 —  0,441 —  0,425 —  0,415 —  0,410 —  0,401

24 Messing Ms ...................................... .... -CJO —  0,210 —  0,223 —  0,275 — 0,327 —  0,326 —  0,327 — 0.347

25 Messing Q i .......................................... B —  0,371 —  0,221 —  0,294 — 0,320 —  0,317 —  0,330 —  0,335

26 c —  0,380 —  0,225 —  0,293 —  0,312 —  0,309 — 0,325 —  0,328

27 Messing M j .................................. =5 — 0,400 —  0,267 — 0,256 —  0,287 —  0,293 —  0,290 —  0,296

28 Messing W .......................................... —  0,194 —  0,229 —  0,268 —  0,288 —  0,287 —  0,277 —  0,272

29 Łi) —  0,208 —  0,222 —  0,222 —  0,242 —  0,240 —  0,249 — 0,243

30 Messine 2 .......................................... fi —  0,203 —  0,217 —  0,220 — 0,236 —  0,242 —  0,246 — 0,243

31 Messing M3 .......................................... S —  0,213 —  0,223 —  0,225 — 0,235 — 0,240 —  0,246 —  0,242

32 Messing 1 .......................................... S — 0,205 —  0,223 — 0,222 —  0,237 —  0,237 —  0,238 —  0,238

33 Bronie 5 ............................................... —  0,159 — 0,190 — 0,192 —  0,196 — —  0,207 — 0,107

34 Bhosphorbronze . . . . . . . . . —  0,173 —  0,188 —  0,193 — 0,204 —  0,213 —  0,210 — 0,154

35 Bronzo 10 ........................................... —  0,181 —  0,189 —  0,188 —  0,176 — —  0,157 —  0,146

36 Nickel-Kupfer-Legierung . : . : . . —  0,197 —  0,174 —  0,168 —  0,092 —  0,098 —  0,100 —  0,100

Mangan schaltet aus praktischen Griinden aus; 
es Yerbleiben demnach nur Magnesium und Zink, 
wobei dem Zink der Vorzug getiiilirt, trotzdem der 

Spannungsunterschied zwischen Zink-Eisen geringer 
ist ais zwischen Magnesium-Eisen, weil Magnesiimi 

von den meisten Salzlosungen gar zu schnell unter 

Wasserstoffentwicklung zersetzt wird.
Beziiglich der Sehutzwirkung der Legierungen 

(Zahlentafel 3) gilt das gleiche. Kur die magnesium- 
und zinkreiehen Legierungen iiben auf Eisen eine 

Sehutzwirkung aus. Alle anderen untersuchten tech- 

nischen Legierungen waren edler ais Eisen, miifiten 
also auf Verstarkung des Rostangriffes hinwirken.

Das Elektrolyteisen (Zahlentafel 1) ergab genau 
den gleichen Endwert wie das Flufieisen (Zahlen

tafel 3), wahrend die GuBeisenproben etwas unedlere 
Spannungswerte aufwiesen ais FluBeisen und Flufi- 
stahl; die Unterschiede sind jedoeh nur sehr gering.

Umfangreiehe vergleichende Angriffsversuche mit 

FluBeisen in Beruhrung mit anderen Metallen und

Legierungen in Kochsalzlosung, Leitungswasser und 
destilliertem Wasser ergaben vollste Uebereinstims- 
mung mit den aus der Stellung der Metalle in den 

Spannungsreihen gezogenen Sckliisse1). Ferner 
zeigten die Versuche sehr deutlich, daB auch die Art 

des Elcktrolyten von maBgebendem EinfiuB auf das 
gegenseitige Verhalten zweier miteinander in metal- 
lischer Beruhrung stehender Metalle ist.

In einem guten Elektrolyten (Natriumchlorid- 

losung) kommt die Wirkung des Spannungsunter- 
schiedes der yerschiedenen Metalle stark zur Geltung, 
wobei die edleren Metalle auf Kosten des unedelsteD 

gesehiitzt werden; in einem weniger guten Leiter 
fur Elektrizitat ist die gegenseitige Beeinflussung 
der sieh beriihrenden Metalle nur unerheblich; in 

einem sehr schlechten Leiter tritt sie iiberhaupt nicht 

in Erscheinung.

l ) Naheres iiber diese Versuche 3iehe in der Original- 

arbeit.
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D. Versuche iiber die ,,rostschutzende“ Wir- 
kung von Zink und Magnesium in Yerschie- 

denen Salzlosungen verschiedener Starkę.

Die Versuche wurden mit folgenden Salzlosungen 
ausgefuhrt:

NatriumclUorid-Losungen verschied. Starkę 
Kali umchlorid- „

Magnesiumchlorid- „ „
Ammoniumchlorid-,, „ „
Magnesiumsulfat- „ „ ,,

kleine Eisenoberflache vor dem Rostangriff; 
dieselbe Schutzmetalloberflache schiitzte eine um so 
gróBere Eisenoberflache, je besser die Leitfahigkeit 
der verwendeten Elektrolyten war.

Daraus erhellt, daB der Spannungsunterschied 
allein nicht ausschlaggebend ist, sondern daB die 
Stromstiirke bzw. die Stromdichte fiir den 
Rostschutz maBgebend sein muB.

2. Traten beim Eisen, in Beriihrung mit einem 
Sehutzmetall, keine siehtbaren Rostflecken auf, so 
war in keinem Falle eine Gewiclitsabnahme des Eisens

Abbildung 2. Spannungsmessungon mit technischon Legierungen gegen Norraal-Kalomeiolebtrode in 

einprozentiger Nntriumchloridlosung bei 18*.

Die Abmessungen der Eisenbleche und der 
mit ihnen in Beriihrung stehemlen Schutzmetalle 

waren bei allen Versuchen diegleichen. Ferner wurde 
noch ein Versuch durehgefuhrt, bei dem. bei gleicher 

GroBe der Zinkprobe, die mit dem Zink in Be- 
ruhrung stehende Eisenoberflache verandert wurde. 

Die Versuche ergaben folgendes:
1. Der Grad der Leitfahigkeit des Elektrolyten 

ist von wesentlichem EinfluB auf die rostschutzende 
Wirkung der Schutzmetalle Zink und Magnesium.

In einem schleehten Leiter schiitzte z. B. eine be- 
gtimmte Schutzmetalloberflache nur eine sehr

!

feststellbar; auch iń dem Elektrolyten war auf che- 

misch-analytisehem Wege Eisen nicht nachweisbar.

Das Fehlenvonsichtbaren Rostflecken ist demnach 
(bei saurefreien Salzlosungen) ein scharfes Erkennungs- 

zeichen dafiir, daB Schutzwirkung eingetreten war.
Trat Schutzwirkung nicht ein, so zeigten sieh auf 

den Eisenproben stets, bereits nach kurzester Zeit 
(innerhalb der ersten Stunde) deutliehe gelbbraune 
Rostflecken.

Obige Feststellungen haben uns das Mittel an 
die Hand gegeben, die den Rostschutz bedingenden 
quantitativen Verhaltnisse gesetzmafiig zu erfassen.
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E. Unser Verfahren zur Erm ittelung der 

quautitati ven Verhaltnisse, die den Rost- 

scliutz bedingen.

Wir tauchten zwei Elektroden, z. B. eine Eisen- 

probe und eine Zinkprobe, von bekannten Abmes- 
sungen in einen Elektrolyten und verbanden sie

auBerhalb der Fliissig- 

keit leitend miteinan- 
der (Abb. 3).

Durch Vcriinderung 

des.Abstandes der bei- _ 

deix Elektroden, oder 
auch durch Yeriinde- 
rung ihrergegenseitigen 
GroBenverhaltnisso, bei 

gleiehbleibendem Ab- 
stand, gelang es mit 
groBer Schiirfe den 
Punkt festzustellen, bei 

dem eine bestimmte 
Oberliaehe des Schutz- 
Eisenoberflache gerade

Abbildung 3. 

Schematisohe Vcrsucha- 

anordnung.

metalles eine bestimmto 

noch vor dem Beginn des Rostangriffes schtitzte. 
Wir nannten diosen. Punkt „Grenże des Rost- 
schutzes“. Sobald die „Grenze des Rostschutzes" 
festgestellt war, wurden an Stelle der Eisen- und 
Schutzmetallelektrode zwei Zinkelęktroden von don 
gleiehen Abmessungen und in gleichem Abstand von- 
einander in das gleiche, mit frischer Salzlijsung bc- 

schickte GlasgefiiB eingehiingt und der Wider- 
stand W der zwisehen ihneń befindlichen Fliissig- 
keitsschicht bestimmt.

Nach Bestimmung des Spannungsunterschiedes E 

zwischen Eisen und Śchutzmetall in dem betreffenden 
Elektrolyten konnie nun nach dem Ohmschen Gesetz

i =  l ,  Stromstarke =
W  \Viderstand

die Stromstarke und imter Berticksichtigung der 
GroBe der Eisenoberflache die Stromdichte i in 
Amp/qcm berechnet werden, die gerade noch aus- 

gereicht liatte, um den Rostangriff zu verhindern 
bzw. um dcm LSsungsdrućk des Eisens das Gleich- 

gewicht zu halten.
Bevor wir an die endgiUtigen Versuche gingen, 

muBten noch einige Vorarbeiten erledigt werden. 
Erstens war ein Yerfahren zur Messung von W aus- 
zuprobieren und zweitens war der Spannungsunter- 
schied E zu bestimmen.

P ,.. Das zum Messen des Widerstandes W 

angewendete Verfahren.
Da fiir unsere Jlessungen wegen der verschie- 

denen GroBe der Elektroden nur Gleichstrom iD 
Frage kam, so withlten wir eine Abzweigmethode 
zur Widerstandsmessung.

Beschreibung der Methóde, Angabe von Versuchs- 
ergebnissen, praktische Winko fiir die Ausfiihrung 
von Wideretandsmessungen sind in der Originalarbeit 
gegeben.

Bemerkt mag noch werden, daB die Art der 

Schaltung von EinfluB auf das Ergebnis der Messung 
ist. Schaltet mail den Strom in der Richtung groBe 

Elektrode —> kleine Elektrodo, so ergibt die Messung 
einen groBercn Widerstand, ais wenn in der um- 
gckehrten Richtung kleine Elektrode —>• groBe 

Elektrode geschaltet war. (SchluB folgt..)

Die Erzeugung und Yerwendung flussiger Luft zu Sprengzwecken.

Von Ingenieur H. Diederichs in Aachen.

I jas Sprengverfahren mit llUssigcr Luft, iiber das 
in dieser Zeitschrilt1) bereits beriihtet wurde, 

hat seit Erscheinen des vorgenannten Aufsatzes man- 
che Acnderung und Yerbesserung erfahren dank der 

regen Aufmerksamkeit, die ihm von den beteiligtcn 

Kreisen entgegengebracht wurde. Eskannwolilausge- 
sprochen werden, daB das Luf tsprengverfalireu auf dem 

Wegeist, den Kinderschuhen zu entwachsen, und sich 
schon einen dauernden Platz erobert hat. Immerhin 
stehen die Schlagwettcrgrubcn dem LuftschieB- 
verfahren wegen seiner Schlagwetterunsicherheit noch 

zuriickhaltend gegeniiber, wahrend es sich z. B. in 
Kalibergwerkcu sowie in den oberscblesischen Gm- 

ben, die unter Schlagwetter nicht zu leiden haben, 
beteits in hohem MaBe eingebiirgert hat.

Wemi es nun aucli noch im mer nicht gelungen 
ist, die fiir eine groBe Zali] von Bergwerken so be- 
deutungsvolle Frage der Schlagwettersichcrheit, bei 
ubrigens manchen Fortschritten in dieser Frage, 

restlos zu losen, so ist doch in der Sprengteclmik

>) 1915, 11. Nov.. S. 1145/51; 18. Nov„ S. 1177/81.

selbst eine groBe Vervollkoinmnung zu verzeichnen. 
DaB hierbei das Yerfahren Kowatsch-Baldus (Laden 
der Patrone mit flussiger Luft im Bolirloch) vor 
dem bedeutend cinfacheren und handlicheren Tauch- 

yerfahren die Segel liat streichen mussen und heute 
bedeutungslos geworden ist, konnte bei den ihm 
anhaftenden und bereits naher beleuchteten Mangeln 
fast vorausgesagt werden. Der bei dcm Tauchver- 

fahren anfanglicli bestehende und hauptsachlich der 
[Jnerfahrenheit in der Handhabung zuzusclireibende 

Nachteil, nur ein bis zwei Schusse gleichzeitig abtun 
zu kfinnen, ist heute iiberwunden, nachdcm man 
durch Venvendung geeigneter Patronenfullmassc 

von 3 yz- bis 4facher Aufsaugefahigkeit und durch 

gescliickte und zwcćkmaBige Besetzung der Bohr- 
loeher dahin gelangt ist, bei 35-mm-Patronen bei- 
spielsweise zehn bis zwolf Schiisse, bei Patronen 
grofieren Durclnnessers eine noch groBere SchuB- 
zahl bei Bedienung durch zwei Mann gleichzeitig 

abzutun.
Wahrend bei groBer Bohrlochzahl eine Entliiftung 

des Bohrloehes notwendig ist, kann sie bei geringerer
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Bohrlochzahl entbehrt werden; z. B. kann bei drei 

Bohrlochern im allgemcineii anstandslos ohne Ent- 
luftung besetzt werden, wenn der Besatz nicht zu 
fest eingefiilirt wird. Die Triinkung derTauch- 
patroncn geschiclit durch Einhiingen in . die flussige 
Luft; nach Beendigung der Triinkung sind die Pa- 

tronen bis auf den Boden des TauchgefaBes gesunken.
Die Ausfii]irung der Tauchpatrone besteht in 

ihrer einfaelisten, jedoch wolil gebriuclilichstcn Form 
aus Stoff- oder Pap i er hu llen, die mit dem Kolilen- 
stoHtrager gefiillt sind (Abb. 1). Die Papierhiille 
ist hierbei spiralfonnig aufgerollt, um das Ein- 
dringen der Fliiśsigkeit zu erleichtcrn. Der Vorteil 
dieser Patronen liegt cinmal in ihrer Billigkeit, zum 
anderen aber darin, daB ihre Tr&ńkung schnell vor 
sieh gelit und je. nach ihrem Durchniesser nur etwa
5 bis 10 Minuten bęansprucht. Ihre Lebensdaucr, 
d. li. die Zeitspanne von der Herausnahmc aus dem 

Bade bis zu dem Zeitpunkt. in weleliem noch geniigend 
SauerstoJT vorhanden ist. um die Patrone restlos zu

ifeS

die Fiillstoffe sehr hygroslcopisch sind, so empfiehlt 
sieh zur Erhaltung ihrer yollen Aufsaugefahigkeit 
eine trockenc Lagerung.

Der im allgemeinen iibliche Besatz des Bohrloches 
mit Łehm, Sand, Bohrmehl u. dgl. ist bei dem Luft- 

schieByerfahren stellenweise mit Erfolg durcli schwach 
konische Holzdiibel.ersetzt worden, die zur Durch- 
fiihrung der Zundschnur bzw. der Ziinddrahte m it 

einer seitliehen Rille rersehen sind. Diese Rille 
dient gleichzeitig zur Entliiftung und erspart die 
Einfuhrting eines besonderen Rohrehens. Der JIolz- 
diibelbesatz vereinigt also in sieh zwei Eigenschaften, 

die durch eine einzige Handhabung erzielt werden, 
und ist mit einer bei groBcrer Schnfizahl nicht zu 
unterschatzenden Zeitersparnis verbunden. Das 
SchieBen ohne Besatz scheint im allgemeinen wenig 
befriedigende Ergebnisse gezeitigt zu haben.

Die Ziindung kann sowohl durch Zundschnur un- 
mittelbar, durch Ziindschntir und Sprengkapsel, ais 
auch auf elektrisehem Wege mit Zundern, allerdings 
mit verschiedenem Erfolge, geschehen. Einige Fiill- 
stoffe, z. B. die Kieselgur-Petroleum-Fiillung, lassen 
sieli durch Zundschnur allein zur Esplosion bringen; 
bei den iibrigen tritt stellenweise zwar auch Ziindung 
eiń, es erfolgt jedoch keine Esplosion, sondern ledig- 
lich ein langsames Ausbrcimen der Patrone mit

Abbildung 1, Stoff- und Papierpatrone.

Kohlensiiure zu verbrenuen, betriigt je nach dem 
Durchniesser 8 bis 12 Minuten. Eine langere Lebens- 
dauer, 10 bis 14 Minuten, haben Patronen aus Papp- 

hiilsen; sie bedurfen jedoch einer Trankzeit von 20 
bis 25 Minuten. Abb. 2 zeigt Patronen aus Papp- 
bulsen. Die obere ist eine Patrone von Messer, 
bei der die Hiilse spiralformig aufgerollt ist; die 
untere ist eine Patrone nach Dr. Sieder, die aus 

zwei ineinander gesehachtelten Tcilen besteht. Der 
leitende Gedanke fiir die Zusammensetzung dieser 
Hiilsen ist nicht nur der, das Eindringeii der Flussig- 
keit‘zu erleichtern, sondern auch, die kalten Abgase 
zwanglaufig uni die Fiillung heruiuzuleiten und da

durch die Lebensdaucr der Patrone zu Ycrliingern. 
AuBer den bekanntesten Fiillstoffen, wie Korkkohle, 
Korksebleifmelil, feinkiirniger RuB, hat sieh auch 
Sagcmehl ais gut er und billiger Fullstolf erwiesen. 

Fiir ganz besondere Yerhaltnisse, die an die Lebens
daucr der Patronen auBerordentliehe Anfordcrungen 
stellen, verfiigt man iiber eine RuBsorte von sieben- 
facher Aufsaugefahigkeit. Fur gewohnliche Ver- 
haltnisse reichen die FullstofTc mit 3y2- bis 4facher 
Aufsaugefahigkeit vollkommen aus; liier wiirde die 
Yerwendung des hochwertigen Fullstoffes nur eine 
Vergeudung an flussiger Luft mit sieh bringen. Da

Abbildung 2. Patronon aua Papphiilgen. ’

groBer Warmeentwicklung. Die in iiberwiegendeni 

MaBc ubliehen RuB-, Korkmehl- und Sagemehl- 
Patronen bedurfen zur Esplosion einer starkeren 
Anfangszundimg. Dio Ziindung mit Zttndsclmiir und 
Knallquecksilberkapsel,ist hier zwar auch mit Er
folg ahgewendet worden, doch hat sieh mituhter die 
nacliteilige Tscbcncrscheinung gezeigt, daB die Ziind- 
schnurhiłlle im Bohrloch durchbrennt und durch die 
Warmewirkuńg eine starkę Yerdampfung des Sauer- 
stolls hervorgerufen wird. Erfolgt das Durchbrennen 
bei dem Eintritt der Zundschnur in die Patrone, so 

kann uberdies durch die Flammenwirkung eine Vor- 
ziindung der Zundpatrone stattfinden, was zwar 
niclit unbedingt ein Ausbmmen des Bohrloches im 
Gefolge haben muB, da die Wirkung der Sprengkapsel 
inimer noch zeitig geńug eintreten kann, aber iinmer- 
hin wie bei der ersteren Erscheinung zu einer Be- 
eintrachtigung der Sprengwirkung fiihrt. Den Grund 
fiir dasDurehbrermen der Zundschnurhulle nmS man 

in der Einwirkung der Sauerstoffd&mpfe erblicken. 
Die Erscheinung verstarkt sieli, wenn die Zundschnur 
vor der Triinkung in die Ziindpatrone eingebundeti 
und mit dieser zusammen getrankt wird. Die ge- 
trankte und hartgrfror>ne Zundschnurbrlcht auBer- 

dem nieht. nnd bildet eine wdtere Ursaehe fiir
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Versager. Man hat durch Umgebung des untercn 
Ziindschnurendcs mit jmpragnięrten Holzrollen, As- 
best und anderen nicht brennbaren StofTen diesen 
Nachteil mit mehr oder minder Erfolg zu beseitigen 
versucht; alle diese MaBnahmen stellen jedoch eine 
linerwtinschte Arbeitsbelastung und eine Betriebs- 

erscliwerung dar.
Die Firma Messer & Cie., Frankfurt a. M., hat 

zur Beseitigung dieser Schwierigkeiten eine besondere 
Ziindpatrone zusammengestellt, die sowohl das Durch- 
brennen der Zundschnurhiillc.unschadlicli, ais auch 

die Verwendung einer besonderen Sprengkapsel iiber- 
fliissig macht (Abb. 3). In die Hauptpatrone ist 
am Kopfe ein besonderer Ziinder a eingebaut, der 
im Grunde lediglich eine Ziindpatrone in rerkleinerter 

Ańsfiihrung mit der gleiehen Fiillung darsteUt, jedoch 
in dem konischen Stopfen b noch eine Flocke leicht 
brennbarer Wolle enthfdt. Bei der Trankung dringt 
in den Ziinder die Fliissigkeit durch die kleine Boh- 

nmg c ein. Die Ziindschnur wird erst nach der 
Trankung eingefiihrt und durch die Klemmvorrich- 
tung d festgchalten, die aus einer konischen Blech-

■ ■ ' ~  " . i d  

Abbildung 3. Mesgerische Ziindpatrone.

hiilse mit spitzen Zacken besteht. Die Ziindschnur 

ist durch die Bauart des Patronenkopfes von der 
RuBfiillung vollkommen getrennt und kann diese 

daher bei Durchbrennen der Hiille nicht zur vor- 
zeitigen Entzundung bringen. Bei der Zundung ent
steht nun zunachst in der kleinen Ziindpatrone eine 
Explosion. die die Explosion der Hauptpatrone nach 
sich zieht. Diese an und fiir sich zwcckmiiBige patrone 
besitzt jedoch wegen der etwas langsamer arbeitenden 

RuBmasse keine so hohe Brisanz wic bei der Ver- 
węndpng von Sprengkapseln; auBerdem sind die 
Ilerstellungskosten dieser Patrone ziemlich hoch, zwei 

Umstfinde, die der Einfiihrung dieser Patrone im 
Wege stehen.

Die ganze vorgeschilderte Saclilage hat nun zur 
Einfiihrung der clektrischen Zundung gedrangt, die 

in Yerbindung mit Sprengkapsel nach dem ziemlich 
einhelligen Urteil aller beteiligten Kreise die zweck- 
raiiBigste und zuyerlassigste Zundung bei dem Luft- 
schieBverfahren darstellt, jedoch mit der Einschran- 

kung, daB nicht mitZeitzundern, sondern mitMoment- 
ziindern gearbeitet wird. Die Zundung erfolgt am 
besten dnrcli Gliihzunder. Das Versagen der Zeit- 
ztindung scheint darin begriindet zu liegen, daB bei 

der Zundung der korzeń Ziindschnur im Zeitziinder 
yielfach eine Yorziindung denPatronen entsteht, bevor 

die eigentliche Ziindung zur Wirkung kommt. und 
hierdurch die Zeitziinder ais Momentziinder wirken. 

Diesem Mangel ist man mit Erfolg dadurch begegnet, 

daB man bei groBcrer Zahl von Sehiissen, dio zeitlich 
hintereinander abgetan werden mussen, z. B. beim 
EinbruchschieBen, Schlagerreger verschiedener Wir
kung benutzt. So sind z. B. auf dem Kalibergwerk

Wintershall fiir die vorderen Schiisse ais Schlag
erreger. Knallquecksilberkapseln, fiir die hinteren 
Sprengsalpeterknorpel verwendet worden. Die 

Sprengkapseln detonieren %  bis y2 Sekunde friiher 
ais die Knorpel, wodurch fiir die Wirkung der hin
teren Schiisse die erforderliche Zeit gewonnen wird.

Um den Zeitverlust auszusclialten, der bei der 

bisher iiblichen Besetzung der Bohrlocher — mit der 
Ziindpatrone am̂  Bohrlochanfang — durch die Yer

bindung der Ziindleitungen der einzelnen Bohrlocher 
mit der Hauptleitung entsteht, verlegt man zweck- 

maBigerweise die Zundung an das Ende des Bohr- 
loches, fiihrt also zuerst den Ziinder in das Bohrloch 

ein, stellt die Verbindungen der Zundleitungen her 
und besetzt dann erst die Bohrlocher mit den Sauer- 

stoflpatronen. Bei Anwendung dieses Verfalirens, 
das sich yollkommen bewahrt hat und mit der 
gleiehen Zuverlassigkeit arbeitet wie die Zundung 

von Bolirlochanfang aus, kann man bei den iiblichen 

Bohrlochdurchmessern von 30 bis 40 nim etwa 12 bis 
15 Schiisse glcichzeitig abtun, wahrend man bei dem 
alten Yerfahren nur auf hochstens sechs Schiisse 
kommt.

Abbildung 4. Holzrollenlagerung des Ziinders,

Eine zweckm&Bige und bewahrte Lagerung dee 
Ziinders innerhalb einer Holzrolle im Bohrloch- 

ende wird durch Abb. 4 veranschaulicht. Diese: 

Holzrollenlagerung kann uatilrlich auch bei der 
Zundung von Bohrlochanfang aus gcwiihlt werden. 
Ais Schlagpatrone wird ferner yielfach ein Teil einer 

gewohnliehen Sprengstoflpatrone benutzt, in die der 

Ziinder eingebunden wird. Diese Anordnung sichert 
glcichzeitig die richtige Lagerung des Ziinders.

Fiir die Falle, in denen die gleichzeitig abzutuende 
SchuBzahl den yorsteliend genaimten Umfang iiber- 

schreitet und die Bcfiirchtuu^ einer zu starken Ver- 
gasung bis zum Augenblick des Schusses vorliegt, 

kann entweder die Besetzung der Bohrlocher mit 
Sauerstoffpatronen in mehreren, gleichzeitig arbeiten

den Gruppen vorgenoinmen werden, gegebenenfallf 

unter Yerwendung des friiher erwahnten hochwerti- 
gen Fiillstoffes von siebenfacher Aufsaugefahigkeit, 
oder aber man greift zu dem Aushilfsinittel, einen 
Teil der Bohrlocher zuyor mit den gewohnliehen 
Sprengstoffpatronen zu besetzen.

Des allgemeinen Interesses wegen mogę hier ein- 
geschaltet werden, daB von den franzosischen Pliy- 
sikern d’Arsonval und Claude Patronen mit Alumi- 

niumfiillung Yerwendet worden sind. Das Atuminiuin- 
pitlyer verbindet sich bei der Zundung der Patrone 
mit dem Sauerstoff unter groBer Wiirmeentwicklung 
zu Aluminiumoxyd, wodurch der ubrige fliissige 
SauerstoH schnell yergast und- die Sprengwirkung 

herbeifiihrt. Die Sprengkraft bleibt jedoch hinter 

derjenigen der RuBpatronen zuriick.
Die angesichts der heutigen Lage des Kupfer- 

marktes wichtige Frage der Aufbewahrung der fliissi-
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gen Luft, kurz gesagt, die Flasckenfrage, hat dank 
den Bestrebungcn und Erfolgen der einschliigigen 
Glasindustrie eine ycrhaltnismaBig befriedigende Lo- 
sung gefunden. Wenn auch fiir groBere GefaBe auf 
Metali zuriickgegriffen werden muB, so sind doch 
in den GroBen bis zu etwa 10 1 Inhalt recht brauch- 
bare und dauerhafte, in Holz- oder Eisenmantel ein- 

gebaute GlasgefaBe aus Sonderglas geschaffen worden. 
tmmerhin bedurfen die GlasgefaBe naturgemiiB einer 
'Orgfiiltigeren allgemeinen Behandlung sowie aucli 
erhohter Aufmerksamkęit bei der Ftiliung mit der 
kalten fliissigen Luft, i da die liierbei eintretenden 
plotzlichen Temperaturunterschiede leiclit zum Sprin- 
gen des Glases fiiliren.

Neuerdings sind schlieBlich PorzellangefaBe in 
Aufnahme gekommen, die ziemlich bruclifest und 
gegen Temperaturwechsel unempiindlick sind und 
hinsichtlich der Verdampfung den GlasgefaBen 
niclit nachstehen, sich jedoch bedeutend teurer ais 
diese stellen.

Unter besonders giinstigen Yerhaltnissen, d. h. 
wo nur kurze Transportwege in Frage kommen und 
mit schneller Verwendung der abgezapften Luft, also 
mit geringer Flaschenverdunstung gerechnet werden 
kann, kommt man uiiter Umstanden mit auf gewohn- 
lichem Wege luftleer gemachten GefiiBcn aus, die 
zur Erhohung der Isolierfahigkeit mit Isolierstoffen 
umgeben und in einem Holzkasten eingebaut sind. 
Fur Bcrgwerksbetriebe treffen jedoch diese Yoraus- 
setzungen nicht zu.

Beziiglich des fur Sprengzwecke erforderlichen 
Sauerstoffgehaltes der fliissigen Luft war fruher ge

sagt worden, daB ein Sauerstoffgehalt yon mindestens 
85 % geniigt. Man geht bei Festsetzung dieser Zalil 
von dem Gedanken aus, daB wahrend der Zeit, die 
zwischen der Abfiillung der fliissigen Luft und dem 
Abtun des Schusses liegt, durch Verdampfung eine 
Anreicherung des Sauerstoffes stattfindet, n&mlich 
dadurch, daB der Stickstoff in stiirkerem MaBe ver- 
dampft und durch diese gewissermaBen selbsttati|e 
fraktionierte Destillation der SauerstofTgehalt der 
Flilssigkeit sich iiber den Prozentsatz yon 85 % 
hinaus bedeutend yermehrt, auf etwa 92 %. Gegen- 
iiber dieser Prasis wird von anderen Seiten von 
vornherein die Verwendung hochgradigeren Sauer- 
stoffes von 95 und mehr Prozent empfohlen mit der 

Begriindung, daB bei diesem zur yollstandigen Ver- 
brennung der Patronenfiillung eine geringere Flussig- 
keitsmenge erforderlieh ist, bei gleicher Aufnahme- 
fiihigkeit der Fiillung also mehr Flussigkeit ver- 
dampfen darf, mit anderen Worten, daB durch die 
Verwendung hochgradigeren Sauerstoffes die Lebens- 
dauer der Patrone verliingert wird. Dem ist jedoch 

entgegenzuhalten, daB die Erzeugung hochgradigeren 
Sauerstoffes erheblich kostspieliger ist, und daB es 
fraglich erscheint, ob sich die Aufwendung dieser 
hoheren Kosten des Erfolges lohnt. Dies diirfte 
im allgemeinen nicht der Fali sein, da die Lebeus- 
dauer der Patronen bei Yerwendung von 85- bis 90 pro- 
zentigem Śauerstoff und der iiblichen 3%- bis4fachen

Aufsaugefiihigkeit des Fiillstoffes in den weitaus 

meisten Fallen auch bei groBerer SchuBzahl aus- 
reicht. Die Venvcndung hochgradigeren Sauer
stoffes kommt, ebenso wie die yon Fiillstoffen mit 
hiiherer Aufsaugefahigkeit, meiner Ansicht nach nur 
fiir auBerordentliche Yerhaltnisse in Betracht, in 
denen an die Lebensdauer der Patronen die hochsten 
Anspritche gestellt werden, und weiter fiir schlag- 
wettcrsichere Patronen. iiber die weiter unten noch 
gesprochen wird.

Yon den Verf 1 iissigungęyerfahren, die mit Ex- 
pansionsmotor arbeiten, ist neben den bereits fruher 
erwahnteii Verfalu-en von Mewes und Claude das 
Yerfahren von Heylandt zu nennen. Ueber die 
Wirkungsweisc dieser Yerfahren ist grundsatzlich 
zu sagen, daB die Yorbehandlung der Luft, also die 
Kohlcnsaureabscheidung, die Kompression, die Trock- 
nung und Reinigung, in gleicher Weise vor sich geht 
wie bei den nach dem von Linde’schen Grundsatz 
arbeitenden Anlagen mit EntspannungsventiL Auch 
der Austauscher und die Rektifikationssaule sind 
yorhanden sowie auch das Bad yon flussigem Sauer- 
stoff, natiirlicherweise in mehr oder minder abweichcn- 
der Bauart und Anordnung. Der Unterschied be- 

steht in der Anwendung des Expansionszylinders, 
anderer Kompressionsdriicke, sowie in dem Fortfall 
der kunstlichen Vorkiihlung durch Ammoniak oder 
Kohlensaure. Diese kann iibrigens auch bei dem 
Lindeschen Verfahren fortfallen und ist kein un- 
bedingtes Erfordernis; sie erhuht nur den ther- 
mischen Wirkungsgrad des Verfliissigungsgerates. 
gestattet, mit dem geringeren Druck von 160 at 
arbeiten zu kónnen, die sich' ohne Vorkiililung auf 
200 at erhoht, und bewirkt eine Yerkiirzung der An- 
fahrzeit. Ueber das Yerfahren von Mewes ist gegen- 
iiber dcm friiheren Urteil nichts Neues zu sagen. Das 
Verfaliren des Franzosen Claude, dessen Lizcnz- 
nehmerin fiir Deutschland die Chemische Fabrik 
Griesheim-Elektron ist, hat in unserem Yaferlande 
wenig Verbreitung gefunden. Die in Deutsch
land besteher.den Anlagen dienen hauptsachlich der 
Erzeugung gasfórmigen Sauerstoffes fiir die autogene 
Metallbearbcitung. Die Claudeschen Anlagen arbeiten 
mit einem Druck von 40/20 at und sollen sehr wirt- 
schaftlich sein; der Betrieb ais solcher soli aber noch 

Schwięrigkeiten machen.
Ilohere Bedeutung haben dio Heylandtschen Au- 

lagen, die sich jedoch erst in neuerer Zeit eingefiihrt 
haben, weil die bauliche Durchfiihmng der Expaa- 
sionsmaschine bei den hohen Kiiltegraden nament 
lich hinsichtlich der Schmierung groBe Schwierig- 
keiten bereitet hat. Wiilirend Mewes und Claude 
mit Expansionszyliudem allein arbeiten, hat Hey
landt den Mittelweg betreten und benutzt Expan- 
sionszylinder und Entspannungsventil. Er arbeitet 

mit einem Kompressionsdruck von 225 at, fiihrt 
jedoch zur Erzeugung eines Sauerstoffgehaltes von 
85 % nur etwa 60 % der komprimierten und im 
Austauscher yorgekuhlten Luft zum Expansions- 
motor, wahrend 40 % durch ein Entspannungsventil
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verflusslgt werden. Ais Vortcil der Heylandtschen 
Anlagen wird ein geringerer Energieverbraueli ati- 
gegeben, der bei einer Anlage von etwa 25 1/st bei 
85 %  Sauerstoffgehalt rd. 2 KWst betragen soli, 
wahrend er bei einer gleich groBcn Anlage nach dem 
Lindeschen Grundsatz 2,8 KWst betriigt. Dieser 
geringere Energieverbraueh wird zuriickgcfiihrt aut 

die infolge der Teilentspannung im Entspannungs- 
ventil erziclte vcrhaltnismaBig gróBere Saucrstoff- 

ausbeute sowie auf die durch die ldcineren Abmessun- 
gen derRektifikationssaulcbcdingtengeringcrenKalte- 

verluste bei der Aendcrung des Aggregatzustandes.
Der hohere Energieverbraucli der Lindeschen An

lagen spielt jedoch bei der in Rede stehenden GroBe 
der Anlage keine so bedeutende Rolle, wahrend der 
Espansionsmotor eine Vcrwieklung der Verllitssi- 

gungsanlage darstellt, die sich meiner Ansicht nach 
erst fiir sehr groBe Anlagen rechtfertigt, aber fiir 
kleinere Anlagen von 20 bis 30 1/st, die hauptsachlicli 
giingig sind, doch eine sehr unerwiinschte Zugabe ist, 

iiber dereń Wert mit Riicksiclit auf die Betricbs- 
sicherheit man im Zweifel sein kann; dies um so mchr, 

ais zur Erzeugung liOhercn SauerstofTgehaltes ais 
85 %  der Arbeitsauteil des Expansionszylindcrs gegen 
das Entspannungsvcntil mit der Zunahme des Sauer- 
stoffgehaltes immer mehr zuriicktritt und damit auch 

der Yorteil des geringeren Energiebedarfs.
Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit kann das 

friiher Gesagte im groBcn und ganzen aufreclit .er- 
halten werden. Die Erzeugungskosten der fliissigen 
Luft stellcn sich bei den zugnmde gelegten Vcrhalt- 
nissen und bei einem Sauerstoffgehalt von 85 % auf 

etwa 24 Pfg. je Liter; sie steigen mit dem Sauerstoff- 
gehalt und betragen bei 87 % ctwa 20 Pfg., bei 

90 % etwa 30 Pfg., die volle Ausnutzung der Anlage 
vorausgesetzt. Hingegen ist der unter Zugrunde- 

legung eines Luftpreises von 24 jPfg, errechnete Preis 
von 1,25 JL fiir 1 kg Luftsprengstoff zu niedrig ver- 

anschlagt. Die Betriebserfahrungcn in Bergwerkcn 
haben gezeigt, daB die zu erzeugende Luftmenge, 

die in der Rechnung mit dem Neunfachen des Fuli- 
stofTgewichtes in Ansatz gebracht war, hoher zu 
bemesson ist. Wchn nun auch diese Menge je nach 
der Art des Betriebes, den ortlichen Verliilltnissen 
und anderen Umstanden groBeren Schwankungen 

unterworfen sein kann, so diirfte doch im allgemeineri 
mit einer Erzeugungsmenge von durchschnittlich 
dcm 3 y2- bis 4fachen Werte der Aufsaugemenge des 
Fiillstoffes zu rechnen sein, was bei den iiblichen 
Fiillstoffen von 3 y2. bis 4facher Aufsaugefahigkeit 

ilires Eigengewichtes das etwa 14fache des Fiill- 
stoffgewichtes ergibt. Aus diesen Zalilen errcchnct 
sich dor Preis fiir 1 kg Luftsprengstoff zu 1,40 jjl. 

An Dynamit ware fiir gleiche Sprengwirkung etwa 
1,5 kg crforderlich, was bei einem Preise von 1,40 J l 

je kg einen Gesamtpreis von 2,10 J l ergibt. Bei 
Gcsteinskoronit stellt sich das Prcisverh5ltn's 1,40 .fi 
zu 3,00 J l. Irgcndwelche Lizenzgebtilir ist in dem 
Preis nicht eingereclmet; sie kommt auch nicht in 

Frage, da das Luftsprcngstoffverfahren im allge- 
meinen durch keine Patente eingeschrankt ist und

solehe sich in der Hauptsachc auf besondere Patronen- 
bauarten und besondere Mischungen des,Fiillstoffes 
erstrecken, wofch letztere in erster Linie die Er- 
reichung der Schlagwettersicherheit erstreben.

Die griiBere Sprengwirkung des Luftsprengśtoffes 
kommt in der Praxis augenfśillig darin zum Ausdruck, 

daB mit groBcrcr Yorgabe und mit geringerer Bohr- 
lochzahl, ctwa im Yerhaltnis 2:3,  gearbeitet und 
an Bohrarbeit und Weikzeugaufwand gespart wer
den kann. Dieser Ersparnis gegeniiber stehen jedoch 
die groBer en Kosten fiir die Zundeinrichtungen und 

den Transport der fliissigen Luft, der beim Abhau- 
betriebe teilweise groBen Schwierigkeiten begegnet 
und dann mit groBen Yerdampfungsyęrlusten ver- 
bunden ist. Ais Vorteil der Sprengluft ist noch die 

Bcgiinstigung des’ Stfickfalles anzufiihren; sie hat 
trotz ihrer hoheren Sprengkraft nicht die zermalmende 

Wirkung: des Dynamits.
Die Yersuche zur Herstellung schlagwettersicherer 

Patronen bewegen sich auch heute noch, neben der 
Verwendung der verschiedcnsten Zusatzmittel, haupt

sachlich auf dcm bereits friiher angedeuteten Wege, 
durch Zusetzen von Koch- oder Steinsalz zum Ziele 
zu gelangen. Da der Zusatz den weitaus groBtcn Teil 
der Fiillung, etwa 80 bis 85 %, in Anspruch nimmt, 

so sind hier Fiillstoffe von hochstcr Aufsaugefahig
keit geboten, um die zur vollkommcnen Verbrennung 
crforderliche fliissige Luft aufzuspeichern. Hier ist 
ferner der Fali fiir die Yerwendung flussiger Luft 
mit hohem Sauerstoffgehalt gegeben. Korkmehl 

und Korkschleifiuehl, die cinc Aufsaugefahigkeit vo d  

durchschnittlich ctwa dem Fiinffachen ihres Eigen
gewichtes haben, sollen sich fur Schlagwctterpatronen 

gut bewahrt haben, wahrend RuB, der fiir Normal- 
patronen einen vorzuglichen Fiillstoff darstellt, sieb 

mit Riicksiclit auf die Ziindungsgefahr fiir Schlag- 
wetterpatronen ais weniger geeignet erwiesen hat.

DaB die Schlagwetterpatronen bei ihrer Zusammen- 
setzung nicht die Sprengkraft der normalen Patronen 
aufweisen, wurde bereits fuiher erwahnt, und natur- 
gemaB ist unter diesen Umstanden auch die Wirt
schaftlichkeit nicht so giinstig wie bei schlagwetter- 
freien Grubenverhaltnissen, auf die sich die friihcren 

Angaben bcziehen. Immerhin scheint nach den bis- 
herigen Erfahrungen die Sprengkraft des schlagwetter- 
sicheren Sprengstoffes ebenfalls hoher zu sein ais die 

der Sicherheitssprengstoffe, so daB zu erwarten ist, 
daB sich auch hier nach endgiiltiger Losung der Auf- 

gabe das Luftsprengverfaliren ungiinstigsten Falles 
wenigstens nicht teurer stellt ais bei Verwendung 
von Sprengstoffen.

N ach trag  zum  L ite ra tu rn a ch w e is ; 

Versuche und \Terbesserungen beim Bcrgwcrlisbetrióbe 
in PreuBen: Zeitschrift fiir das Borg-, Itiittcn- und 
Salinenwesen im PreuBischen Staate. 1916. Bd. 64, 
Heffc 1, S. 2.

Ebendort N ico la i: Untcrsuchungen und Erfahrungen
auf dem Gebietc des Sprengens m it fliissigem Sauer- 

stoff und RuB, S. 37.
B ernste in : Anlage zur Erzeugung flussiger Luft au( 

der Gottessegcngrube. Gliickauf 1915, Nr. 51. 
SchieBen mit fliissiger Luft auf der Brandenburggrube; 

Kohle und Erz 1916, Nr. 7/8.
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Umschau.

Ueber das friihzeitige Zubruchgehen von Maschlnenteilen 
durch Dauerbeanspruchung.

U ng u lt ig k e it 'd e r  W ohlorschcn Gesetze.

Unter obigcr Uebeisehrift bringt Ch. F róm o n t1) anf 
Verantassung der Schriftleitung des Genie Civ LI eine 
Krwciterung einer bereits kur:’. zuvor der Academie 
des Sciences gemaehten .Mitteilung2). Diese Mitteilung 
entluilt an sieli niclits Neues, donn jeder Konstrukteur 
bei uns weili seit tlen Wohlerschen Yerjueheu, dali 
die StTeekgrenzć eines -Materials nieht uborśckritten 
werden darf, wenn Dauerbrueho an demselben vermie- 
den werden sollcn. Dies wird dann in dieser Mitteilung 
von Frćmonl selbst nochmals hervorgehoben, aber er 
maeht nueh Wohler und scinen Naehfolgern (Spangeh- 
I>erg, Weyraucli, Winkler, Gerber, Launhardt, Bauschingcr, 
Martens usw.) den Yorwurf, daB sio sich hierbei in einem 
prinzipiellcn lrrtum befunden hatlen; denn sie alle hatten 
iiier m it statisehen Kriiften gereehnet, wo doeh dynamiselie 
Wirkungen hatten botrachtet werden łiiliśscn. DaB in 
dieser Notiz zugleieh dann noch niitgeteilt wird, dali dio 
bei der Streekgreiize sich ausbildenden FlieBlinien nicht 
nach dem Deutschen Luderś, sondern nncli dem Franzosen 
1’iobert genannl werden miiliten, dflrfle weniger inter- 
cssieren ais die Behauptung, dal) Woliler sieli durch ańdere 
Versuehe hat iuspiri^ren lassen, Ohne dies zu sagen.

Wer nun gchoffthatte, in dc-n erweiterten Ausfiihrun- 
gen von Frćmont doch noeh wertvolle Angaben uber die 
Wrmcidung von nUinuhliehcn Anbruchen yorzufinden, 
welche die kurze, der Academie des Science-s gemaehte 
Mitteilung yermissen tiilit, und wie dieselben etwa in 
einem fruheren allgemein yerstandliclieu V’ortrago von 
H eyn J) sieli yorfinden, der durftc .enttausclit sein, da 

der erwciterte Aufsatz von Fremont im Genie ciyil aueli 
nur eine Erweiterung der Angriffe auf die Arbeiten Wohlers 
bringt. Der Untertitel —  Ungultigkeit der Wohlerschen 
Gesetże -— deutet dies sehon genugend an.

Die Angriffe von Fremont auf Woliler betreffen 

folgende 1’unkte:
1. die 1’rióritat der Wohlerschen Arboitcu;
2. das geistige Eigentum seiner Yersuchsmethode;
:i. seine Ycwuehfeigebnisse im allgenieinen;
I. die Ungultigkeit- seiner Theorie:

den geringen Wert der praktischen Anwendung seiner
Yerstiehsergebnisse.

llieraus geht schon liery.or, dali der Aufsatz von 
Kremont weniger wissensehaftlieher ais yielmehr polemi- 
seher Natur ist.

Wenn nun auf die einzelnon 1’unkte eingegangen wird, 
<lie fur manehen Leser dieser Zeitschrift doch yielleieht 
hie und da et was Neues zeigen durften, so genugt es, zu 
1’unkt 1 auf Martena'1) und Fach5) hinzuweisen, aus dereń 
lK‘kannten 1-chrbuchcm deutlicl) hervorgeht, dal) vor 
Woliler sehon Daueryersuehe ausgefuhrt worden sind, 
nur dali Woliler') der erste war, der durch seine yon 
1S58 bis 1S70 sich hinzichendon Versuche der Frage die 
' isrentliche, zahlenmSBige Grundlage gab.

Dieser Aulfassung ist iibrigens auch der von Frćmont 
~elbst a|%efubrtc *Considero‘) , : weleher 1885 bei einer 
Besprcehung der Versuche Wohlers dereń grolien Wert 
anstandslos ancrkanirte und nur l)C7.rigHch der erhaltenen

*) Ch. Frem ont : Genie Ciyil 1919, S- 47/52.
=) Compt. Rond. 1919. X, S. 54/0.
*) H eyn■. Z. d. A', d. 1. 1914, S. 383/89Ó.

• J) M artens: ilaterialienkunde, S. 20C.
s) B ach : Maschinenelemente, 9. Aufl., S. 70.
*) W o lile r: Zeitsehr. fur Bftnwesen 1S58, S. Gll/52; 

1860. S. 583/610; 18G3, S. 233/58; 1800, S. 07 84: 1870. 

>. 73/100.
~)Considere: Ann. des Fonts et Chatlssees 1SS5,

I. S. 709, I

Zaiłlł-ugrćiliun aus Grundun allgemeiner Art gewiśse Yor- 
behalte machte. So ware es zu begrufien geweśen, wenn 
WShler von dem benutzten 1’robematerial eine groBere 
keilie ublicher ZcrreiByersuche ausgeffihrt hatte. Aber in 
dem Gebraueh der allgemein zur lierechnung der llaupt- 
faserspannung angewandten Biegungsformel, welche den 
Beifall von Considerc nicht hatte, katm ein stichha,ltiger 
Grund gegon die Wohlerschen Versuchszahlen nicht ge- 
sehen werden, ebensowenig darin, ckfi dio Zeit eine zu 
kiû -e gewesen sein soli, um die Spannung voll zur Wirkung 
kommen zu lassen. Die Wohlerschen Yersuehe wurden bei 
etwa 80 Weehsel je Minuto ausgefiihrt, heute geht man bis 
zu 2000 und mchr *). Fremont selieint dies unbekannt 
geblieben zu sein, sonst hatte er wohl diesen Einwand 
Consideres nieht nochinals aufgegriffen.

Woliler wiinsehte iibrigens selbst- seinerzeit eine Kon- 
trolle seiner Yersuehe, denn wie Spangenbergs) 1874 
angab, „fnnd sich Herr Wohler in Anbetracht der Neuheit- 
der yon ihm gewonnenen Resultate yeranlalit, das Kgl. 
Handelsministeriiim um Wiederholung seiner V'ersuche 
zu bitten“.

Wenn Fremont. nun zu 2. angibt, dafi dic yerschiedenen 
von Wohler angewandten Versuehsj\nordnimgen sehon 
yon Hodgkinson bei den Arbeiten einer von der englkchen 
Regierung3) 1847 zwecks lierichteratattung iiber den 
Gebraueh von Eisen und GuBeiscn zmn Kiseubahnbau 
ernannten Koinmission zur Anwendung gelangten, so in  
er auch nicht hier der erste, der Hodgkinson anfijhrt, 
sondern yor Fremont %vios V. Karman 4) auf dessen 1833 
bis 1835 ausgefuhrte Sehlagyersuehe und Dauerschlag- 
yersuehe h ina). Ob sieli Wohler wirklieh durch diesó Yer- 
suelie „ohne es z u sagen, inspirierte", kann dem Urteil 
eines jeden rubig uberlassen bleiben.

Die \:ersuehe der englischen Kommission und die 
\'ersuche Wohlers hatten cinen yollig yerachiedenen Aus- 
gangspunkt: die englise-he Kommission hatte die An
wendung von Eisen und GuBeisen insbesondere zuBrfiokcn- 
bauten im Auge, wrdirend Wohler yon Eisenba-luiachs- 
bruchen ausging. l)ie erstere lic!) Dauerschlag- und Dąuer- 
biegevęrsucho ausfrihren, wiilirend Wohlers ersto Vcrsuche 
1S5S mit diiuenid belasteton, rotierenden Staben ausge 
fiilirt wurden. liei dem wcitcren systemat selien Ausbau 
der Frage kamen yon 1800 ab die ferner ron ihm uebauten 
Apparate in Benutzung und zwar:

1. ein. Apparat zum ZerreiBen durch w lederholte Be- 

Instung.
2. ein Apparat fiir wiedetholtc einseitigc liiegung pris- 

matiseher Stilbe,
3. ein Apparat zum Yerwinden durch wiederholte Be- 

lastuns, und die beiden ersteren Apparate so aus- 
gefiihrt, daB die Spannungen sowohl von Nuli bis 
zu einem Hochstwert, ais auch yon einem Mindest- 
bLs zu einem Hochstwert wnehseil konnten.

Es diirfte wohl sehwer haltenl '."on einem Kaehemp- 
finden Wohlers liei der Ausgestaltung seiner Wreuohe 
reden su wollen.

Um auf Punkt 3 zu kommen, sei angefiihrt, daB die 
Ergebnisse der englischen Koipmission von 1847 dahin gin- 
gen, dali das Eisen, urn Dauerbeanspruchung zu wider- 
stehen, eine Durchbiegung yon kaum einem Drittel der 
Bruehdurchbiegung errciclun und eine fielastung yon 
einem Sechstel der Brnehlast nicht ubersteigen durfte.

J) R ud e lo ff: Verli. <1. V. z. U. d. GewerbfleiBes 

191G. S. 343. v
2) Spangenberg: Zeiiselir.furBauwesen 1874,S.474.
3) Annales des Fonts et Chaussees 1851,1, S. 193/220. 
*) V. K a rm an : Encyklopadie der mathematisehen

Wissenschaften, Bd. I\', 2, I I ,  S. 711.
s) H odgk inson : Brit. Assoc. Rep. 3, 1883, ś. '>9'.*, 

u. 5, 1885. .S. 534.

i
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Folgende allgemeine Formulierung. hingegen gab 
Wohler von eeinen Resultaten1) : „Der Bruch des Materials 
laBt sich durch viclfaeh wiederholte Schwingungen, von 
denen keine die absoluto Bruchgrcnze erreicht, herbei- 
fuhren. Die Differenzen der Spannungcn, welche die 
Schwingungen eingrenzen, sind dabei fiir die Zerstorung 
des Zusammenhanges maBgebend. Die absolute GroBe 
der Grenzspannungen ist nur insoweit von EinfluB, ais 
mit wachsender Spannung die Differenzen, welche den 
Bruch herbcifuhren, sich verringern.“

Hierzu gab Wohlcr dann folgende Beispiele: „Bei 
Inanspruclinahme auf Bicgungs- oder Zugfestigkeit konnen 
mit gleicher Sicherheit gegen Bruch Schwingungen statt- 
finden in den Grenzen:

I . bei Eisen.

(Achsen von Phonix 1857.) 

kg/mm5 kg/mm* kg/mm*

zwisehen + 11,7 und — 11,7 bei einer Diff. ron 23,4 
(+  12,6) (25,2)
+ 21,9 0 21,9

( + 22,3) (22,3)
+ 32,2 + 17,5 14,7

(+ 29,9) (12,4)
Bruchgrcnze b. gewohnliehen ZerreiBversuch: 32,5 kg/mms

(33,3)

I I .  bei Stahl.

(Achsen von Fried. Krupp 18C2.)

kg/mm3 kg/mm* kg/min1

zwisehen + 20,5 und — 20,5 bei einer Diff. von 41,0 

(+  20,5) (41,0)
+ 35,0 0 35,0

(+ 38,7) (38,7)
+ 58,4 f  25,6 32,8

(+  55,2) (29,6)
Bruchgrenze b. gewohnliehen ZerrciBversuch: 77,2 kg/mm5

(77,2)

I I  a. bei Stahl.

(Ungcharteter FederguBstahL)

kg/mm* kg/mm* kg/mm'

zwisehen -f- 36,5 und 0 bei oiner Diff. von 36,5
(+ 37,3) (37,3)
+ 51,2 + 18,3 32,9

(+51,5) (33,2)
+ 58,4 + 29,2 29,2

<+ 58,1) (28,9)
+ 65,8 + 43,8 22,0

(+66,1) (22,3)
Bruchgrenze b. gewohnliehen ZerreiByersuch: —  kg/mm:

(84,2)

Die ()  eingeklainmerten Zalilen wurden spater von 
Banschinger -) auf mathematischem Wege berechnet, 
worauf hier nicht eingegangen werden kann. Diese Zu- 
Bammenstellung durfte an sich ohne weitere Erklarung 
sofort vcrstandlich sein.

Wenn nun Frćmont die Ergebnisse Wohlers paradox 
findet, so wird die Verdunklung nur durch ihn selbst 
hineingetragen, denn anstatt die wortliche, vollstandige 
Uebertragung des von ihm selbst angefuhrten Considere 
zu benutzen, zieht Frćmont es Tor, ein ungenaues, kurzes 
Referat von Gautier3) seinen Ausfuhrungen zugrunde zu 
legen: 60 hat Wohler nie behauptet, daB eine Stahlstange 
einen Spannungswcchsel von 64 kg/mm! und 32 kg/mm* 
ebensogut r»ushalten konne wie einen solchen von 55 kg/mm* 
und 23 kg/mm2.

Stellen sich dann weiter noch Druckfehler in Zahlen 
ein, so durfte dies auch nicht zum gestcigerten Verstand- 
nis beitragen; denn wenn bei den Wohlerschen Ycrsuchen

*) W oh le r: Zcitschr. fur Bauwesen 1870, S 83/5. 
s) B ausch inger: Mitt. aus dem Mechan.-Techn. 

laboratorium, Munchen, H. 13,1886, S. 44/7.
3) G au tie r : Gćnie C m l 1881, I, S. 305.

m it Staben, welche zwisehen Nuli und einem Hochstwert 
wiederholt nach einer Richtung gebogen wurden, bei 
einer Faserbeanspruchung von 41,25 kg/mm2, wie Fremont 
angibt, der Bruch bei 169 750 Biegungen eintrat und bei 
einer Beanspruchung von 27 kg/mm2 bei 4 035 400 Bie
gungen, wahrend bei einer Beanspruchung von 22,5 kg/mm1 
nach 48 Millionen Biegungen der Versueh noch im Gange 
war, so bildet diese Zahl von 22,5 die sogenannte Arbeits- 
festigkeit des betreffenden Materials bei cinseitiger Bio- 
gungsbeanspruchung, also u =  22,5, und nicht, wiein dem 
Fremontschen Aufsatz angegeben ist, u — 27,5.

Wenn nun hier anschlieBend Frćmont bemerkt, daB 
uian in Frankreicli vorzog, ais Vergleieljąwert verschiodener 
Materia lien dio Elastizitiitsgrenze zu nehmen, so beweist 
dies auch nur, daB er iiber dio deutsche Literatur nicht 
genugend informiert ist, denn aus den Wohlerschen Ver- 
suchen wurde abgeleitet'), daB die verschiedenen Bruch- 
lastcn bei ruhender, schwellender, d. h. nach einer Seite 
zu wechselnder, und wechselnder d. h. nach allen Seiten 
zu wechselnder Beanspruchung sieh yerhalten wie 1 : 2 : 3, 
wobei dann, wie boi Foppl2) nachgelesen werden kann, 
die letzte Bruchlast, welche „Schwingungsfestigkeit" 
genannt wird, ungefahr mit der Lage der jeweiligen 
Elastizitatsgrenze ubereinstimmt. Dies druckto iibrigens 
Bauschinger 3) schon 1886 in folgendem Satze aus: „Die 
Grenzen der Schwingungen zwisehen gleichgroBen Zug- 
und Druckspannungen diirfen die naturliche Elastizitats
grenze nicht iibersehreiten, wenn das Materiał eine un- 
begrenzto Anzahl solcher Schwingungen soli ertragen 

konnen." Unter naturlicher Elastizitatsgrenze verstand 
Bauschinger die Elastizitatsgrenze des Materials, unbeein- 
fluBt von jeder Kaltdeformation, also von einem Materiał 
ohne Eigenspannungen. Auch Frćmont spricht von der 
natiirliehen Elastizitatsgrenze von Bauschinger, jedoch 
ohne eine Erklarung hieryon zu geben.

Es sei hier angefuhrt, daB die limite elastique thćoriąue. 
auch vraie genannt, die deutsche Elastizitatsgrenze be- 
zeichnet, die limito proportionelle dio Proportionalitats- 
grenze und die limito ćlastiąue apparente die Streck- 
srenze.

Was nun 1’unkt 4 betrifft, dio Angriffe Fremonts auf 
die Wohlcrsche Theorie, so muB festgestellt werden, dali 
Wohlcr eine Theorie nicht gegeben hat, sondem Icdiglich 
das Ergcbnis seiner Vcrsucho in der schon mitgeteilten 
Form ausdruckte. Wenn Wohler die auftretenden Krafte 
oder Beanspruchungen ais statischo Krafte bercchncte 
und das Arbeitsvermógen unberucksichtigt lieB, ist diea 
doch ein im Maechinenbau ublicher Vorgang. DaB bei 
piotzlichem Angriff eine Kraft die doppelte Wirkung aus 
ubt, ist ein nicht nur Fremont bekannter Satz. Es genugt 
hier oder es soli hier eigens auf das Lchrbuch der Elasti- 
zitat des Englanders Love (deutseh von Tinipc) hin- 
gewiesen werden, in welchem in § 128 unter „Plotzliche 

Bolastung oder Belastungsumkehrung" ausgefiihrt wird, 
„daB die Verzerrung, die durch eino plotzlicho Belastung 
hervorgerufen wird, doppelt so groB sein kann wie jene, 
die durch allmahliche Anbringung der gleichen Last ent- 
steht", und „daB, wenn die Belastung plotzlich umgekehrt 
wird, die Verzerrung sich moglicherweise verdreifacht“-

Es ist mithin das hier bestehende Verhiiltnis 1 : 2 :3. 
also wie es auch aus den Wohlerschen Versuchcn hervor- 
gelit. Eine yollige Uebereinstimmung' mit den Wohler
schen Ergebnissen und der Theorie ist demnaeh vor- 
handen. Die Angriffe auf die praktisclie Anwendung der 
Wohlerschen Resultate, was unsern Punkt 5 darstellt, 
betreffen denn auch zu gleicher Zeit das eben angefuhrte 
Ergebnis der theoretischen Elastizitiitslehro.

GewiB wird man Frćmont zustimmen, daB das stet» 
rettende Moment, um Dauerbruche zu vermeidcn, in 
einem Yerstarken des betreffenden Maschinenteils nicht 
gesehen werden kann, aber ebensowenig kann allgemein

1) B ach : Maschincnelcmente, 9. Aufi., S. 75.
2) F o p p l:  Vorles. uber Techn. Meclianik I I I ,  S. 58-
a) B ausch inger: Mitt.,Munchen, H. 13, 1886, S. 50.
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gesagt werden, daB durch eine entsprechende Vcrminde- 
rung gewisser Abinessungen dieses Ziel stets erreicht wird. 
Es treten hier eben so viele Faktoren zusammen, daB ein 
rechnerisches Erfassen der Frago yollig ausgesclilossen ist.

Fremont fiihrt hierzu seine an gekropften Kurbel- 
wellen, wie z. B. Lokomotivkurbe!wcllcn, angebrachte 
Aussparung zum Belege an, daB durch eine Yerminderung 
des Volumens boi Aehsen Dauerbrucho erheblich ausge- 
schaltet worden seien. Es laBt sich nicht ablcugnen, daB 
durch Einfuhrung der Fremontschen Aussparung dio am 
Uebergang vom Kurbelżapfen zum Kurbelblatt nach 
einiger Zeit sich einstellenden Anbruehe erheblich herab- 
gemindert worden sind.

Die anfiinglieh von Frćmont Yorgeschlagene Gestal. 
tung der Welle ist in Abb. 1‘) ersichtlich. Die Schwiichung 
des Kurbclblattes in der Dicke, wie hier Yorgesehen war, 
wurde jedocli nicht ausgefuhrt, sondcrn dio iibliehe Aus- 
fuhrung etgiht sieli aus Abb. 22). Durch diese Formgebung

ihm, daB ich naturlieh nicht dafur einstehen konnte, daB 
dio ncue Scheibe hielte, aber daB im Falle des Wieder- 
auftretens des konzentrischen, allmahlichen Anbruehs 
dieser mehr nach auBen liegen musse, wenn meine Auf- 
fassung richtig sei.

Kurze Zeit darauf muBte die Scheibe wieder ausge- 
baut werden: es hatte sich ein konzentrisch verlaufender, 
allmńhlicher Anbruch gebildet, nur weiter von der Nabe 
abliegend ais im ersten Falle. Da eine andere Losung 
der Frago nicht moglich war, weil von vornhercin ein 
wandfreier, hochwertiger Spezialstahl angewandt wurde 
und aucli die Verschmicdung an der Nabe nicht zu bean- 
standen war, ging d e r  Konstrukteur nochmals auf meine 
Anregung ein, die Scheibe soviel wie moglich zu rerstarken. 
was im Y o r l ie g e n d e n  Falle nur naeh einer Sei to zu moglich 
war. Die neue Scheibe wurde ausgefuhrt und die Turbinę 
lief seit jener Zeit anstandslos.

Abbildung 1. Die Frćmoutsche Aussparung nach dessen 
■ anf/inglichera Vorsctilage.

des Kurbclblattes wollte Fremont erreiehen, daB ein 
groBerer Teil des Blattes zur Tragung der Beanspruchuiig 
herangezogen und eine groBere Federfahigkeit desselben 
erzeugt wiirde. DaB dies durch die Frćmontsche Kon- 
struktion erreicht wird, ist zweifelsohne, inwieweit jedoeb 
ungenugende Verschmiedung, Seigerungen und feine 
Lunkerstellcn fiir die hier auftretenden Anbriiche m it 
verantwortlich zu machen sind, wird von ihm nicht eigens 
erwahnt. Trotz der Fremontaussparung gehen aber auch 
solche Wellen allmahlich zu Bruch, hier kann dann nur 
ein Stahl mit hoherer Streckgrenze bei mindestens gleieh- 
hleibender Ziihigkeit helfen.

Im Gegensatz zu dem Yorhergehenden móchte ich 
einen Fali anfuhren, boi welchem durch Yerstarkcn ge
wisser Abmessungen 
die Dauerbriiche ver- 
mieden wurden.
Es handelto siehhief 

um Turbinenscheiben, 
die genau konzentrisch 
um die Nabe herum 
allmahlich angebro- 
chen waren (Abb. 3).
Eine von zwci an- 
fangs von mir unter- 
suchten Scheiben war der Nabe zu etwas starker gehalten 
und hier lag der konzentrische RiB mehr von der Nabe ab 
ais bei der andcm. Der Gedanke lag nabe, daB bei einer 
an der Nabe noch starker gehaltenen Turbinenscheibe 
im selben Fali ein RiB entweder noch weiter nach auBen 
gewandert oder moglicherweise auch Yollig unterblieben 

ware.
Eine gewisse Zeit nach der Untersuchung dieser 

beiden Scheiben wurde eine weitere Scheibe mit genau 
iihnlichem, konzentrischem, aUmiihlichcm Anbruch von 
einer anderen Seite aus zugesandt. Ich schlug sofort ein 
Verstarken der Scheibe nach der Nabe zu vor. Obwohl 
der Konstrukteur der Ansicht war, daB die Scheibe von 
ihm richtig berechnet sei, und auch darauf hinwies, daB 
in der Schwcsterturbino genau dieselbe Scheibe anstands- 
los liefe, ging er doch auf den Vorschlag ein. Ich Ragfce

1) Ch. F re m o n t: Bev. de Met. 1904, S. 333.
*) K u tzb a cb : Z. d. V. d. I . 1915, S. 853.

Abbildung 2. Die Fr&aontaoho Anssparung in der Ublicb 
gewordenen Ausflihrang (Kutzbaeli).

Wie oben schon angefuhrt. sind die Verhaltnisse bei 
der Entstehung allmahlicher Anbriiche oft sehr Terwickelt; 
auch habe ich aus dem Bruchaussehen der konzentrischen 
Bruclie der eben besprochenen Turbinenscheiben irgend- 
welchen SchluB auf die Art des Entstehens nicht ziehen 
kónnen trotz der vielen allmahlichen Anbruehe, die ich 
zu untersuchen Gelegcnheit hatte.

Die Personlichkeit des Konstrukteurs laBt es ais 
yollig gewiB erscheincn, daB die beiden letzten zu Bruch 
gegangenen Scheiben richtig berechnet waren, so daB die 
berechnete zuliissige Hoehstbeanspruchung von der Streck- 
irrenze cłfes Materials noch erheblich ablag.

Ich fiihre hier die Streckgrenze an, anstatt wie oben 
die Elastizitatsgrenze, donn was Bauschinger1) mit Elasti-

Abbildung 4. 
Zerrełfiprobe nach Frćmont 
zur Bestimmung der „wahren 

Elastizitatsgrenze*4.

zitatsgrenze bezeichnete, war nach ihm selbst dio Pro- 
portionalitatsgrenze. TJnd die Proportionalitatsgrenze bc- 
stimmte er mit seinen Spiegeln dadurcli, dr- die Skaleń 
bei konstant gehaltener Last allmahlich weiter und weiter 
riicktcn und erst nach einiger Zeit zur Ruhe kamen.

Bedenkt man nun, daB die Mchrzah 1 der angewandten, 
hoherwertigen Konstruktionsstahle das ausgesprochene 
FlieBen des Eisens nicht zeigen, so diirfte mit der so be- 
stimmten Proportionalitatsgrenze dereń Streckgrenze 
praktisch gegeben sein. Man geht jedoch mehr und mehr 
in der Praxis dazu uber, ais Elastizitatsgrenze bzw. 
Streckgrenze diejenige Spannung zu betraehten, dic eine 
bleibende Dehnung von bestimmter GroBe hervorruft. 
Das MaB dieser bleibenden Dehnung ist noch willkurlich. 
Nach Bach8) nimmt die Firma Fried. Krupp A.-G. fiir

*) B ausch inger: Mitt., Munchen, H. 13, 1886, S. 15.
*) B ach: Elastizitiit und Festigkeit, 7. Aufl., S..10

u. 23.

Abbildung 3.

Skizze des Querschnitts einer Turbinenscheibe mit elngezeichnetem, 

konzentrischem, aHm'ih!ichem Anbruch.
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erstere den Betrag an bleibcnder Dehnung von 0,03 %  
mid fiir letztere von 0,3 %  der MeB lingo des Probestabes 
an. In  dom vom Bauschiiiger-Spiegel abgeleiteten Martens- 
Spicgel haben wir jcdenfalls eine Apparatur, die es uns 
leieht und mit groBter Genauigkeit gestattet, (lie so fest- 
gesetzten Grcnzen zu bestimmen.

Auch Kremont legii am SchlnB seines Aufsatzes der 
Bestimmung der Strcckgrenze zwecks gonauer Kenntnis 
des Materials erhebliche Bedcutung bei, wornuf anfangs 
schon hmgcwiesen wurde. Hierbei lknut|| er dio Gelcgen- 
lioit, seine eigene Methode in Erinnerung zu bringen. 
Diese Metliodc1) besteht darin, an einer polierten Zerreilj- 
probe, aus einem kurzeń Zylinderatuck m it daran nach 
einer Seite zu sitzenden Komis bestebend (Abb. 4), die 
l^ast zu bestimmen, bei weleher <lie bekannten l1'lie Ii- 
linien, fiir welelic er iicljon den schon geliitifigcn Namen 
ron Liiderschen und Hartmannschcn Linien einen neuen 
bringt, von 1’iobertseben Linieli, ais eine zusainmen- 
liangende FlieUwelle auftreten.

Auf eine Kritik dieser Methode „zur Bestimmung 
der waliren EhiM.izitiitsgrenze" hier niiher cinzugehen, er- 
iibrigt sieli: es geniigt, auf die AUsfuhrungen eines Lands- 
mannes von Fremont, yon Breuil-) liinzuweisen, wćlcher 
diesem Verfahren jfcdc Beijeutung absprieht und es mit 
dem Anfangervcrsiieb yorgleielit, bej wclcbem dio gloiehe 
Urenie, hier iedóeh nur Strcekgronz© "eiiatinl, durch das 
Abspringen des Walzzunders vpn <lcn ZcrreiBstiibcn 
bcstimmt wird. Irgendwelche neue Tatsaehen bat der 
AnFsatz von Fremont nicht ge.braclit. E. M.

Die Ursache der Zerstorung zweier Stahlflaschen.

,Hegiorungsbamueistpr W. Kum pel beriehtct3) iiber 
„Die' Ursiiclu der Zerśtorunir zweier Stahlflaschen". 
Es handolt sieli u n  eine Wasserstoff- und eine Snuerstoff- 
flasche, die l>,(ida baim AuffiUlen m it friseham Gas unter 
ócplosiun-airugoń Erscheinungen zerstort wurden. Der 
hoohstzuliissigo Fiitlungsdruck war in beiden Fiillen nicht 
erreieht. Xnehd-;u der Ycrfasser naehgewiesęn hat, dali 
in beidati FAllen eine Gaśesplosion (Knallgas) nicht statt- 
góiunden habin kann. bespriebl er die sehr eingebonde 
and unfangreiohe Untersuehung das Flaschentnatcrials, 
die iiber folgendo 4 1‘unktc AufschluB gibt:

1, Geniigt d -r Flasclioilstahl d -n amtliehen Festig- 
keitsbinlingungen ?

•2. Ist die Flasche vor <l:-r Yonyondung sorgfaltig 
ausgegliiht worden ?

3, Waren die Ab iiossun^oii der Flasche bedingungs- 
gemiiB ?

4. War dio Flasche frei ron Srheblichen Walz- und 

Ziehriefeu uiid von fohlerhaften Stellen? W enn'nicht, 
konnten die Fchlstellcu <lie eingetreteno Zerstorung ycr- 
ursachen'!

Die Untersuehung iuhrte zu folgcndem Ergebnis:-
A) Fiir die Wasso rstoff flasche:
1. Der Flaschenstahl genugt den anitlich festge- 

setzten Festigkeitsbedingungcn.
2. Der Behaltcr mircie vor der Verwendnng ausge-

giuKt.
3. Die Abaicssuugen des Behiiltors waren rorschrifts- 

maBig.

4. firheblicho Walz- und Ziuhriefen waren nicht 
fcstzusteUen. In  der Mifcto des Flasobenbodens ist ein- 
wandfroi eine fehlerhafU' Stelle- im Stahl naehgcwiesen 
worden. Es h&ndclt sich um eine sogenanńte Faltcn- 
bildung, die AnlaB zur RiBbildung gab und aut diese 
Weiso hoóhstwahrscheinlicli den Brueli des Bodens vor- 
ursachtc. Dieser Bruch korinto bei dem normalen Betriebs- 
druck staittfinden und setzt durchaus keine Knallgas- 
esplosion roraus.

ł) Ch. F rem on t: Soe. Encouragcincnt 1003. II, 
S. 307.

2) B re u il:  Xouveaux Mecanisnies etc. pour l'Essai 
des Metsaux, Paris 1910. S. 81.

3) Z. d. V. d, I. 1919, «. .Miirz. S. 205/12.

B) Fiir die Saucrstofffla.sebe: • '3
1. Der Flaschenstahl geniigt nur teilweisc den | 

amtlich vorge8chriebencn Festigkoitsbedingungen. Xeben 
auUerordentlich holier Festigkeit ist die Dehnung durch- j  
weg zu gering, auch dii- Gleichartigkeit des Baustofies 
liiBt zu wiinschcn ubrig, wenn sie auch nicht ais anormal 
zu bezeiclmen ist.

2. Nach der Fertigstollung wurde die Flasche mangel- - J 
liaft ausgogliiht.

3. Die Wanddicko des Flaschenmantels ist selir 
ungleich; sio schwankt zwischen fi,85 und 10,7 mm.

Entgegen der amtlichen \'orsclirift ist die Zuj:- 
beanspruchung an der sehwaclisten Stelle des Mantcls 
2,2 kg/qmui groBer ais :/s der Streckgrenze desBaustoffcs. y

4.. Erhebliche Walz- und Ziehriefen sind nicht vor- 
lianden.

Ditrch sehr starkes Einschlagen der Buchstaben | 
am Flaschenkopf ist die Widerstandsfiihigkeit des Stahlcs 
beeintrachtigt worden. Beim Buclistalx‘n ,,E “ geht vou 
der Einkerbung bis ungefalir zur .Mittf der Wanddicke 
cin liiB, und es hat in unmittelbarer Niilie der Buchstaben- 
vortiefung eine Quotscliung des Stahlcs stattgefunden, dit- 
an dieser Stelle einer Herabminderung der Zahigkeit 7 

gleichkommt.
L'ie groBe Sprodigkeit deti Stahles liiBt ilin fiir den , ; 

yorliegenden Zweek sehr ungeeignet erseheinen. Nament- 
licli ist* er gegen dynamische Beansprucliungen ganz 
besonders einptindlieh. Die Kinsclmittc, die von dem 

Einschlagen der Stempel herriihren, gcfiihrden die Wider- 
standsfiiliigkeit iles Stahlcs durch Kerbwirkung. Durch 
starkę StoBe, wie sie beim Befordern oder dureli Fallen 
dął Fla'sche auf einen liart^n Gegenstand leicht vor- . 
kohiinen konnen. ist ein BiB entstanden, der schlieBlich 
zum Bruch der Flasche fiihrte. Dieser Bruch konnte sehr| 
wohl bei einem Druck ćiątreten, der erheblich kleiner.: 
ais der Priifungs- oder Fiillungsdruck ist (im yorliegenden 

Fali S0 bis 100 at).
Die Kerbwirkung und RiBbildung wurden dureli die 

gróBo Sprodigkeit des Flaschenstaliles sehr begiinstigt.
Kin sachgemiiBes Ausgliihen liatte den Stahl ganz be- 
deutend yerliessert, und es ist wahrsclieinlioh, daB der 
gut ausgegliihte (d. li. weniger sprode) Baustoff den im 
Betrieb auft retendóń ungunstigen Beansprucliungen go- >:ii 
wachsen gcwesen wiire. Der EinfluB der solir ungleichen 
Wanddickcn erscheint im yorliegenden Fali nur yon unter- 
geordnetor Bedeutung. In  der Schadigung der Wider- ; 
standsfiiliigkeit des Stahles durch starkes Einschlagen der 
Zahlen im Zusammenhang mit sehr groBc-r Sprodigkeit 
des Baustoffes, besonders gegen dynamische Beanspru- 
chungen, besteht dio Ursache des Bruchcs der Flasche.

Ais YerhtUungsmaBnahmen gibt der Yerfassor fol- 
gende Anregungen: Da e,s sich in dem yorliegenden Falle 
wieder eintnal gezeigt hat. wie gcfiihrlich das Einschlagen 
yon Fullungsrummern, Firme.nbezeichnungen und Stern- 
polu im oberen Teil der kaltcn Flasche sein kann. so sei eine 
Aenderung dieser ljchordlichen Yorsehrilt nnzustreben. 
Man sollte die Bjeschriftung auf ein .MindestmaB be- 
schriinken und mogliehst im rotwarmfen Zustande des 
Stahles yornehmen.

Die Druckprobe ist fiir sieli allein ais Abuahme- j

I.K‘dingung hoohst mangelhafl, da siciselir vorhaugnisvolle ; 
Ffchler kpineswegs aufdcckt. Viel wTchtiger wiire cinc 
Priifung der Innen- und AuBenflachcn und der Wan<l- 
starken einer jeden Flasche vor Aufsetzon des Kopfes.

Ferner wiire eine Heraufsetzung der .Mindcstdohmuy 
von 12%  zu orstreben, da ein zu sproder wie der i

rorlicgende Fali zeigt, groBe Cefahren in sich birgt. Auf , 
ein riclitigcs und sorgfiiltigos Ausgliihen ist der aller- 
groBtc Wert zu legen.

Schwierige StahlguBstiicke.

Auf einer Tagung der Faraday-Gesellschaft eroffueie 
nach einem Yortrag iil»r ..Gaseiiischlusse durch Metalle'' 

der Priisidcnt Sir R o be r t H ad f ie ld  die allgemeine Be- j  
sprechung m it Ausfiihruugcn iiber schw ierige S ta lil-



1. Januar 1920. Utmchau: Stahl und Eisen. fil

guB stiickc1). Der Vortrag liabe gezoigt, daB man hcutc
i 11 der Tjiige ist, StahlguB aller Art und Schwere voll- 
komnien dielit. hcrzustcllcn, yorausgesetzt, daB dor Quer- 
sohnitt nicht gar zu dttim ist. Ais Beispiel konnten dio 
von seiner Firma liergestcllten hyilraulischen Zylinder 
fiir Baumwollballcn-Prcsscu goltcn. Diese Zylinder seien 
von sehr scliwierigcr Natur, da sio eine Lango von iiber 
'J m crreichten, inn einen moglichst groBcn Hub zu be- 
Uommen. Dabei soi der Durchmesser nur ISO bis 220 mni 
und die 'Wandifńgen sehr diinn, um an Gewicht zu sparen. 
Trotzdem muBten sio die stronge hydraulische Druckprobc 
von 030 kg/cm2 aushalten und wiihrend der Kampagne 
Tag und Naclit boi ćincm Pruck bis 470 kg/eni1 arbeiten. 
Friiher seien diese Zylinder aus gesehmiodetem und nach 
dem Whitworth-ProzeB komprimicj-tem Stulił bergestellt, 
fiir den ein sehr bober Preis gezuhlt worden sei. Aber 
durcli gorgfiiltiges Studium dor Ursache und Wirkung 
oingeschlossener Oase sei es Hadficld in Sheffield all- 
Inahlieh geluugen, alle Soliwierigkoiten zu iiberwinden 
und einen einwandfrcicn Zylinder aus StahlguB fiir dio 
Halfte des Pro i sos herzustellen. Seit derZeit seien Tausende 
von Zylindern hinausgegangen, dio zur vollen Zufrieden- 
lieib der Abnehmer arbeitoten.

Bcsonderśunangenehm maelie sich die starko Sehwin- 
dung bemerkbar, die es notin maelie, daB die Form 180 mm 
Uinger ausgeiiibrt werde, ais der Zylinder seibst. Die 
.Uoglichkcit, daB boi der langeii und yielfach nur :!8 bis 
57 mm starken Form aus Kern und Seitenwandungeu 
Gase aufgeiu mi men wurden, sei auflorordentlicb groB, 
und ein gutes und diehtes GuBstiiok konni nur dann 
erźielt werden, wenn man der Frage der Gaseinschliisse 
die allergroBto Aufmerksamkeit zuwende.

Saizanfressungen an Koksofenwanden.

Zur Frage der Saizanfressungen an Koksofenwiinden 
liefert eine, dem AusschuB fiir fouerfeste Jfaterinlien <ter 
englisehen koraniischen Gesellschaft kiirzlioh vorgelegte 
Arbeit von W. J. Rees, Sheffield, durch Untersuchung 
dea Salzgclialtos dor Kohleuwaschwasser und Kohlen 
folacndo Heitriige-):

Dio Untersuchung wurde durch ernstc Boschadigung 
des fouerfesten Materials der Kóksoferiwandungen auf 
iler Zeche Tinsley Pnrk bei Sheffield yeranlaBt. Dio łor-

Zahlontafcl 1. S a l ig e h a l l  von K ohlenw aseh-  
wassern.

i II III
Gruben- Wasch- Abtropf-
wasser ■wasser wa-t>tT

<i ram mc Im <ltur

Gesanitor fester Huokstttnd 1,409 2,780 3,290 *
Kalk. . . . . . . CaO 0,134 0,095 0,102 i
Magnesia . . . . . MgO 0,14.‘5 0.1 OS 0,098
\atriumoxyd . , . . Xa.O o,:so4 1,078 1,402 ;
Kaliumoxyd . . . K ji) 0.028 0.033 0,038 !
Chlor . . . . . .  Cl 0,214 0,928 1,180
SchwcfoUiiureanhydrld SO. 0,480 0,593 0,026
Kohlcnsiiure • - CO* 0,009 0,051 .0,044 ;
Eisen- und 

niumoxyd .
Mumi- ( Fe ,O ,

- ■ ■ ( a i2o 3
0,002 0,000 0,013 ,

0.011 0 014 0,018 j

M The Iron and Coal Trade R,eview3 1919, 7. Febr.,
S. 101.

2) Nach Gas-Journal (London), Bd. 140 (1919) vom 
10. Juni, S. 700.

arboiteton Kóhlensorten waren: Higli Haseł, Barnsley. 
Parkgate und Silkstone. Ais Waschwasser in dor Kohlen- 
wiischo wird Gnibeuwasser rorwendet. Folgende AVassor- 
proben wurden untersucht : 1 =  Wasser der Pumpstation, 
U =  in Umlauf befiudliehes Wasohwasser aus dor Kohlen- 
wasobe, I I I  =  aus den mit "owaschonen Kohlen ge- 
fiillteh Fiilltrichtorn ablropfendes Wasser, In  der Zablon- 
tafel 1 ist der in den Wasserproben I  — I I I  gofundone 
Gelialt an fosten Bestandteilen in "  im Liter wieder- 
gogoben.

Die Wasserpfobo I I I  besitzt fiir die Frage der Salz- 
anfressungen insoferu bcsondcrc liedeutung, ais dieses 
Abtropfwasscr m it seinchi Salzgehalt den Kohlen zum 
Teil noch anhaftet, weim diese, wie ublieh, in feuchtem 
Zustand in don Koksofen eingesetzt werden. Die Din* 
reohnunję der obigeu 'Einzelbostandteile zu ^alzęn, wie 
sio im Wusser wahrsoheinlieli ym-handon sind, ergibt fili’ 
den Eindainpfriickstand der Wasserprobe 111 folgo udo n 
Gohfilt an Salzon in 1’idzenteni

- - • \ '• I i
Nairilćyfttclilorid.......................................... 00,87 %  v
N atrim nsu lfa t.............................................. 24.(57%
Kaliiunsulfat . ....................... .................  2j20%
Kalziumsulfat . ...............................  . . .  2,58 %
Magiie.Biumsulfat,. ................... ..... 4,73%.
Kalziumkarbonat................................... , . -,82 %
Magne siumka rbona t . , . . . , . . . . 0,87 %
Eisen- und Aluniiniumhydroxyd, . . . . 0,01%
Kieselsauro................................................. n.44 %

zusammen 1)0,79%

Der Salzgehalt der niclit gewaśchenen Kohle ł>etrug 
an Ńatriumcliłorid 0,37%, ąn Natriumsulfat 0,19%; die 
Waschkohle, so wio sio dem Koksofen zugcfuhirt wird. 
enthielt nur mehr 0,18% an Natriumchlorid und 0,08 %  
an Katriumąulfat. Xachdcm das in der Kohlcnwaśche 
yerwendete Grubcnwasser selbst ansehnliehen Salzgehalt 
a uf we ist, wiŚre naheliegend; das Grubenwasser durch ein 
salzarmeres, reinores Waschwasser zu ersetzen. Wegen- 
technischon und wirtsehaftliehen Schwierigkeiten, welche 
dieser Abhilfe hindernd im Wcge stehen, ist jedoch 
in den meisien Fallen ausreichend dafiir ,S<n’ge zu tragen, 
dali durch ausreiehenden Umlauf und Krneuerung des 
wenn auch salzhalt igen Waschwassersdie den gewascheńen 
Kohlen noeh anhaftenden Salzmengen im Abtropfwasscr 
nach Moglichkcit niedrig gelialten werden.

Der Auffassung des Yerfassers, wonaeh der fest- 
gestellten Gegen wart- des-Natriunisulfats in den Wasch- 
wiissern insofern eine besondere Bedeutung fiir die Salz- 
anfressungen zukommt, ais durch die Einwirkung der 
Kolile boi der Verkokungst<*injw?ratur Katriumkarbonat 

gebildot wird und dieses Salz besonders gefahrlich fiir 
die Anfrcssung der Ofenwande wiire, kann nach Ansieht 
des Keferenten nicht beigepflichtet werden. Die Zer- 
storung des feiierfesten'Materials von Koksofenwanden 
findet bekątintlich ausreiehendfe und u^g^zwungene Er- 
kliirung durćh die Einwirkung der fliichtigen freien 
Alkalien auf die Kieselsiiure des Stcmmateriais unter 
Bildąng von icichtflussigen AlkalisilikatHussen, ohne je- 
doch unseren ehemisehen und koraniischen Kenntnissen 
widersprechende Annahmen machen zu mitssen. Dio 
Erage,.in welcher' Yerbindungsform das ABcaJi an Biiure- 
reste (Chlor id, Sulfafe oder Karbonat) gc bund en ist. kann 
wohl fur das Kohlcnwaschwasser aufgeworfen werden, 
fiir die Vbrgange in dem Koksofen ist sie insofern belang- 
los, ais die betreffenden Alkalisalze bei der hohen Tem
peratur der Yerkokung und der OfeAwandungen eine 
Zersetzung in ihre Bestandteile erfahren haben, meist 
noch bevor sie m it dem gliihenden .Steinmaterial in Be- 
riihrung kommen. Dr. E, Oz.
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Patentbericht.,

Zurucknahme und Versagung von Patenten.

KI. 7 a, Gr. 10, Sch 52 633. Yerfahren zum Walzen 
mm Draht. Anton Schópf, Dusseldorf-Grafenberg, Gchrts. 

strafie .6 n. St, u. E. 1910, 10. April, S. 301.
KI. 7 a, Gr. 15, J  18 756. Triowalzwcrk. Joaef Jellpr 

und Richard Hein, Witkowitz, Mahren. St. u. E. 1918,
19. Dez„ S. 1190.

KI. 7 b, Gr. 20, E 21 '826. Verfahren zur Herstellung 
yon Hohlkórpern mit Bóden, insbesondere von Gcschofi- 
Milsen, aus einem Rohr oder ahnlichem Korper. Eulenberg, 
Moeritimr & Co. m. b. H., Schlebusch-Manfort. St. n, E. 
1918, 27. Jun i, S. 592.

KI. 7 b, M 48 727. Verfahren zur Herstellung von 
Rohren mit stumpfgeschiueipter Liingsnaht, dereń aufge- 
bogene Schweiprdnder vor dem Schweiflen eine nach au/Jen 
torlreiende Spilze bilden. Friedrich Wilhelm Mayweg, 
Altena i. W., und Hugo Mayweg, Muhlenrahmede i. W. 
St. u. E. 1913, 1Ś. Dez., S. 2124.

KI. 7 h, Gr. 4, K  63 966. Vorrichtung zum Ziehen 
von dilnnen Drahten und. Bandem mit durch Walzen ge- 
bildetem Kaliber. Kratos-Werke Walter Naeken, Gruna 
boi Chemmtz i. Su. St. u. E. 1919, 27. Marz, S. 330.

KI. 7 e, Gr. 21, M 57 778. Yorrichiung zum Einwalzen 
von Fuhrungsringen- in Geschosse aller Art, insbesondere 
Geschulzge-tchosse; Zus.- z. Pat. 302 513. Mitteldeutschc 
Elektrizitatawerke, G. m. b. H.. Berlin. St. u. E. 1919, 
31. Ju li, S. 882.

KI. 12 k, Gr. 1, B 79 359. Verfahren zur Verarbeitung 
t-oa Gaswasser unter gleichzeitigem Waschen des flilcMigen 
Ammoniaks. Berlin-Anlialtische Masehinenbau-Akt.-Gea., 

Berlin. St. u. E. 1919, 17. Juli, S, 819.
KI. 18 b (friiher 7 b), Gr. 4, A 29 825. Ziehslein. 

Allgemeine Elektrieitiite-Gesellsehaft, Berlin. St. u. E. 
1918, 30. Mai, S. 497.

KI. 18 b., Gr. 1, S 45 480. Yerfahren, diq Homogenitdt 
und Fcstigkeil ton unter Mitoericcndting ton Stahl im 
Kupolofen nerschmolzenem grauem Gupeisen selbst bei hohem 
Stahlzusatz zu !lerbessern. Gebriider Sulzer, Akt.-Ges.,
i,udwigshaven.a. Rh. St. u. E. 1917, 21. Jun i, S. 596.

KI. 21 h, Gr. 12, D 34 611. Yorrichiung zum Erliitzen 
non Arbeitsstiicken mittels deklrischen Stromes. Deutsche 
SchweilSmaschinen-Fabrik FuBler & Co., /Berlin-Sehone- 
berg. St, u. E. 1919, 26. Junj, S. 726.

KI. 21 h, . Gr. 7, Ł  46 092. Ekktrischer Schmdzofen 
mit Tiegel aus Widerstandsmaterial {Kohle, Silit oder 
Grdphit). bei dem das Ergluhen an der Stelle des kleiiisten 
Querschnitts des Schmdzgefafies erjolgt. Hans Lustfeld, 
lłreinen, Kreftingstr. 12. St, u. E. 1919, 6. Febr., 
S. 158.

KL 24 e (fruher 12 r), Gr. 1,- E 21 948. Entgasungs- 
reiorte fur Gaserzeuger mit zentralem Absaugerohr fiir die 
Schwelerzeug nisse. Ehrhardt & Sehmer, G. m. b. II.. Saar
brucken. St. u. E. 1917, 20. Sept., S. 863.

KI. 24 e (fruher 26 a), Gr. S, E  22 044. Gaserzeuger 
mit in den Yergasungsschacht eingeliiingten Schwdrohren- 
Ehrhardt & Sehmer, G. m. b. H., Saarbrucken. St, u. E.

1917, 7. Juni, S. 556.
KL 24 f, Gr. 15, Z 10145. Wanderrostfeuerung mit 

Unterwind. Xaver Zoller, Friedenshutte. St. u. E. 1919. 
31. Juli, S.S82.

KI. 24 f, Gr, 15, B 78 754. Wandcrrostfeuerung. 
Habcock and Wileox, Limited, und Henry Ernest Metcalf, 
London, Engl. St. u. E. 1916, 25. Mai, S. 518.

KI. 31 ć, Gr. 25, R  46 207. Verfahren zum GiePen 
von Aluminiumkolben fur Kraftmaschinenzylinder. Rhei- 
tiische Stahl- und Metali werke, Solingen. St. u, E. 1919, 
22. Mai, S. 57S.

KL 40 b, Gr. 2, M 61 854. Aluminiundegierung. 
-Mannesmannrohren-Werke, Dusseldorf. St. u, E. 1919,
I I. Aup., S, 950.

KI. 48 b, Gr. 10, D 33 633. Ycr/aliren zur Erzeugung 
von metallischen Uebcrzugen auf Metallen. G. de Dudzeele
& Cic., Briissel. St. u. E. 1918, 28. Nov„ S. 1114.

KL 48 c, R  41 748. Ver/ahren zur Herstellung etne» 
Triibungsmittels fiir Email unter Verwendung von Zirkon 
terbindungen. Dr. Rud. Rickmann, Coln-Marienburg, 
Am Sudpark 17. St. u. E. 1915, 8. Juli, S. 714.

KI. 48 e, Gr. 1, Sch 47 316. Yerfahren zur Trubung 
von Email mittels Zirkon- oder Titanverbindungen, die 
auf der Muhle zugesetzt werden. 'SJipl.-^lifi. Karl Schwab, 
Berlin -Baumschulenwcg, ICópenicker LandstraBe 150. 
St. u. E. 1919, 10. April, S. 392.

KI. 49 f, Gr. 1$, K 60 071. Yerfahren zum Ausgleich 
iton Spannungen bei der Schweifiung ton Kórpem au» 
GufJeiscn oder anderen spróden mit der Schweipflamme oder 
dem deklrischen Lichtbogen zu behandelnden Materiał. 
Theodor Kautny, Dusseldorf-Grafenberg, Vautierstr. 96.

KI. 49 i, Gr. 5, I* 36 308. Yerfahren zum Schulz der 
Schioeipfldchen von Plaltierungspaketen vor Ozydation 
wahrend des Erwdrmens im SchwciPofen o. dgl. Herm 
Purfiirst, Berlin - Niederschoneweide, Bruckenstr. 27. 
St. u. E. 1919, 10. April, S. 392.

KI. 75 c, Sch 44 669. Yerfahren zur Uerstdlung von
MelallUberziigen mittels Melalldampfes. Hermann Schluter, 
Hamburg, Immenhof 1. St. u. E. 1914, 29. Jan., S. 193.

KL 75 c, Sch 44 940, s. Zusatzpat. Nr. 45 458 in
St. u. E. 1914, 12. Febr., S. 292. Verfahrcn zur Herstdlung
von Melalluberzugen mittels fliissigen, zerstaubten MetalU. 
Hermann Schluter, Hamburg, Immenhof 1. St. u. E. 1914. 
5. Febr., S. 253.

Loschungen deutscher Patente.
KL 7 a, Nr. 290 125. Zum Schopfen von Walzstabtn 

dienende Scherc, die mit einem beweglichen und einem fesl 
stehenden Messerhalter vcrsehcn ist. Fried. Krupp, Akt... 
Ges. in Essen, Rutir. St. u. E. 1916, 17. Aug., S. 809.

KL 7 o, Nr. 289 649. Verfahren zur Herstellung ton 
Ziceikanuner-IIohlroststiben. Robert Grabowsky in Han- 
nover. St. u. E .'1916, 21. Sopt., S. 926.

KL 7 e, Nr. 311 2S5. Ziehpresse mit zwei Prepstempeln. 
Friedrich Deck in Dusseldorf. St. u. E. 1919, 4. Sept.. 
S. 1052.

KL 10 a, Nr. 261 359. Auf der Ofenbatterie fahrbarer. 
mit Kabcln zum Ilcben und Scnken der Ofenturen ausgt- 
slatteler Wagen zum Bcschicken von Koksófen mit auj- 
ragenden seitliclien.Steigrohren. Firma Gebr. Hinselmann 
in Essen, Ruhr St. u. E. 1913, 4. Sept., S. 1497.

KI. 12 o, Nr. 230 182. s. Zusatzpat. Nr. 271 788 in 
St. u. E. 1914, 29. Okt., S. 1661. Yorrichiung zum Ab: 
scheiden von Yerunreinigungen aus Gasen. Carl Heine in 
Dusseldorf. St. u. E. 1911, 20. Juli, S. 1188.

KL 12 e, Nr. 273 548. M it durchbrochenem Boden und 
1cel versehenes austauschbares Abscheideelement in 

Kaslenform zur Reinigung von Gasen und Ddmpfen. Car) 
Heine in Dusseldorf. St. u. E. 1914, 19. Nov., S. 1746.

KL 18 b, Nr. 248 889. Ofenkopf fiir Martinófen- 
Alfred Leinvcber in Chemnitz. St. u. E. 1912. 19. Dez., 
S. 2149.

KL 18 b, Nr. 307 332. Kleinkonyerler. Carl Raapke 
in Gustrow, Jleeklenburg. St. u. E. 1919, 5. Jun i, S. 63$.

Kl. 21 h, Nr. 292 110. Schaltungsancrdnuiig zum 
Belrieb dektrischer Oefen mittels Wechsel- oder Drehstrom- 
stufentransformatoręn. Bergmann - Elektrićitats -Werke, 
Akt.-Ges. in Berlin. St. u. E. 1917, 4. Jan., S. 19.

Kl. 24 e, Nr. 211 575. Yerfahren zur Bereicherung des 
Generatorgases an Kohlenoxydgas durch ZufUhren von 
Kohlensaure in den Gaserzeuger. Heinrich Traehsler und 
Fritz Ernst in Zurich. St. u. E . 1910, 12. Jan., S. 86.

Kl. 31 a, Nr. 286 028. Voirichtung zum Trocknen 
der Ausfiilterung von aufrechtstehenden, nach oben offene* 
Gieppfannen■ o. dgl. millds eines auf die Intienwand ileś
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Putlers gelenklen Gasslrom.es. Hermann Thiel in Duisburg- 
Meidericli. St. u .'E . 1910, 11. Mai, S. 470.

KI. 31 a, Nr 294 707. Schmdzliegelofen mit unmittelbar 
gegen den Tiegel gerichleler Ileizflamme. Gebruder Wagner, 
Dampfkesselfabrik in Cannstadt. St. n. E. 1917, 30. Aug.,
S. 802.

KI. 31 a, Nr. 300 006. Mit Gas, flussigem Bremuttoff
o dgl. beheizler Tiegel- oder Muffelofen. Th. Goldschmidt, 
A.-G. in Essan, Rulir. St. u. E. 1919, 23. Jan., S. 102.

KI. 31 b, Nr. 260 344. Laufhran zur Herstellung von 
Masselformeji auf GiefSbettcn mittels Walzen. Heinrich 
Aumund in Danzig-Langfuhr. St. u. E. 1913. 21. Aug..
S. 1414.

KI. 31 b, Nr. 280 715. 8. Zusatzpat. Nr. 281433 in 
St. u. E. 1915, 28. Okt., S. 1108. Formmaschine mil Sand- 
beltaller und bewcgliehem Pressenguerhaupt und Ausfilh- 
rungslorm derselben. Jean Habscheidt in Leipzig-SchleuBig. 
St. u. E. 1915, 7. Okt., S. 1035.

KI. 31 o, Nr. 262 199. Verjahren zur gleichzeiligen 
Herstellung mehrerer einseitig oder zweiseitig plattierter 
Bleche mittels AngiefSens einer Metall-schicht an ein Piat- 
tierungsblech. C. Heckmann, Akt.-Ges., Kupfer- und 
Messingwerke in Duisburg. St. u. E. 1913,13. Nov., S. 1914.

KI. 31 c, Nr. 304 104. Verfahren und Vorrichtung 
zum gleichzeitirjen Abgiefien von fliissigem Metali in eine 
grópere Anzahl eiserner Gupjormcn. Franz Melaun in Neu- 
babelsberg. St. u. E. 191S, 10. Okt., S. 940.

KI. 49 g, Nr. 222 941. Vcrfahren zur Herstellung von 
Doppel- und Mehr/achschwelten aus einem Sluck mit langs- 
schwellcnartigcn Verbindungsstegen, Franz Dalii in liruek- 
haunon a. Rh. St. u. E. 1910. 23. N o t .. S. 2009.

Deutsche Patentanmeldungen1).

22. Dezember 1919.
KL 10 a, Gr. 17, H  78 647. Koksloseh- und Verlade- 

anlage mit einem vor der Ofenbatterie fahrbaren Wagen, 
der wahrend des Driiekens des Koksbrandes Terschoben 
and dann einer Loschstelle zugefuhrt wird; Zus. z. Anm. 
H 77 110. Gebr. Hinselmann, Essen-Ruhr, Markische 
StraBe 52.

KI. 18 b, Gr. 20, 51 63 910. Verfahren zur Verhinde- 
rung der Garschaumgraphitbildung bei der Herstellung 
von hoehsaurebestandigen, siliziumhaltigen EisenguBlegie- 
rungen; Zus. z. Pat. 306 001- Maschinenfabrik EBlingcn, 
EBlingen, Wurttbg.

KI. 24 1, Gr. 1, J  18 733. Verfahren zum Betriebe von 
Kohlenstaubfeuerungen. Arnold Irinyi, Altrahlstedt bei 
Hamburg, Karl Prinz zu Lowenstein in Berlin, Bam- 
berger Str. 57, und Theodor Kayser in Berlin, Potsdamer 
Str. 21 a.

24. Dezember 1919.
KL 12 r, Gr. 1, B 83 105. Verfahrcn zur Abscheidung 

des Wassers und anderer Verunreinigungen aus Teer, 
Rohol u. dgl. J . Bjllwiller, Durlach i. B.,
Rittnertstr. 38.

KI. 12 r, Gr. 1, K  63 216. Schachtofen zur Verarl>ci- 
tung von Abfallstoffen wie Waseh- und Klaubebergen, 
bituminosen Sehiefern u. dgl. Heinrich Koppers, Essen, 
Ruhr, Moltkestr.

KI. 80 e, Gr. 12, M 59 458. Schachtofen m it sefik- 
reehtem Vorwarmeschacht und wagerechtem Brennraum. 
Franz Muller, Elbingerode, Harz, Stcinweg 101.

29. Dezember 1919.
KI. 7 b, Gr. 7, M 56 281. Verfahren zur Herstellung 

elektrisch geschweiBter enger und dunnwandiger Rohre. 
Hugo Mayweg, Holzwickede i. Westf.

KI. 10 a, Gr. 17, G 46 813. Koksloseh- und Verlade- 
wagen mit endlosem Forderband. Georgs-Marien-Berg- 
werks- und Hutten-Yerein,- Akt.-Ges., Georgsmarienhutte 
b. Osnabruck.

*) Die Anmeldungen liegen von dcm angegebenen Tage 
an wahrend zweierMonate fur jedermann zur Einsieht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B e rlin  aus.

2. Januar 1920.
KI. 7 c, Gr. 18, D  31 603. Selbsttatige Auswerfvor- 

richtung fur PreB- und Stanzwcrkzeuge. Georg Darm- 
stadter, Darmstadt, Viktoriastr. 43.

KI. 10 b, Gr. 5, R  47 506. Brikettierverfahren fiir 
Kohle und anderc puU-erformigo Kórper. Rutgerswerke- 
Aktiengesellschaft, Berlin, und Dr. TT. Teichinann, Rauxel 
(West faleń).

KI. 12 r, Gr. I, M 61558. Vorrichtung zum Ent- 
wassern von Teer u. dgl. Heinrich Mandutz, Berlin- 
Schoncberg, Martin-Luther-Str. 13, und Max Wohlleben, 
Berlin-Lichterfelde, Augustastr. 10.

KI. 21 h, Gr. 0, M 64 193. Verfahrcn zum Betriebe 
clektrischer Ringofen oder Tunnelofen. Franz Karl Meiser. 
Niirnberg, Sulzbacher Str. 9.

KI. 40 b, Gr. 1, F 44 852, Zink-Blei-Legierung; 
Zus. z. Pat. 300 111. Heinrich Falkenberg, Weetzen 
b. Hnnnover.

KL 48 d, Gr. 1, O 11 233. Verfahren zur Herstellung 
von Stempeln zum Stanzen von dunnwandigem Materiał. 
Emil Ott, Munchen, Schlotthauerstr. 5/0.

KI. 81 e, Gr. 25, A 31 140. Vorrichtung zum Um- 
laden von Massengutern. Hugo Ackermann,
Duisburg, Dusseldorfer Str. 117.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
22. Dezember 1919.

KI. 18 a, Nr. 726 639. Vorricktung zum Abscheideu 
von mitgerissenen Metallteilen aus den Abgascn von Hoch- 
ofen. Paul Pollrich & Co., G. m. b. H., Dusseldorf.

Kl. 24 e, Nr. 726 607. Rcgenerativflammofen mit 
gloichbleibender Flammrichtung. Heinrich Peter, Han- 
nOTer, Sedanstr. 38.

KL 24 f, Nr. 726 542. Gewalzter Stahlroststab mit 
beiderseita angewalzten Abstandshaltem. Josef Halfen, 
Dusseldorf, Engerstr. 5.

29. Dezember 1919.
KL 7 a, Nr. 727 437. In  den Walzenstandem golagerte 

angetriebene Transportrolle fiir das Walzgut. Deutsche 
Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.

Kl. 7 d, Nr. 727 252. Rundeisenriehtmaschine. Pulu & 
Bauer, Hamburg.

Kl. 18 o, Nr. 727 597. Gluhtopf zum Blankgluhen von 
Bandeisen, Bandstahl und Draht. Kraft & Co., Hohen- 
litnburg i. W.

Kl. 18 e, Nr. 727 843. Unter dem Spiegel einer Kuhl- 
oder Harteflussigkeit yersenkbare Richtplatte. Georg 
Kruck, Frankfurt a. M., Mainzer Landstr. 259.

KL 21 h, Nr. 727 243. Elektrodenofen fur elektro 
chemisehe oder metallurgische Zwecke. Akt.-Ges. Brown, 
Boveri & Cie., Baden, Schweiz.

Kl. 24 a, Nr. 727 780. Feuerung fiir pulverformigen 
Brennstoff. Motała Verkstadts Nya Aktiebolag, Motała 
Verkstad. Sehweden.

Kl. 24 f, Nr. 727 542. Sehlackenabstreifer. Gustav 
Lindemann, GieBen.

KL 31 a, Nr. 727 441. Schachtofen m it Oel- oder Gas- 
feuerung zum Schmelzen leichtflussiger Metalle. Wilhelm 
BueB, Hannover, Stader Chaussee 41.

Kl. 48 a. Nr. 727 024. Vorrichtung zum galvanischen 
Plattieren von vollen, hohlen und profilierten Gegen- 
standen. Gottlieb Friedrich Kaiser, Frankfurt a. M., 
Schweiżerstr. 90.

Kl. 48 b, Nr. 727 677. Schmelzlampe fur Verzinnungs- 
zweeke. Carl Hillringhaus, Eimelrod, Waldeek.

KL 49 b, Nr. 727 314. Metallsage zum Zerschneiden 
von Triigern und Sehienen. H. Ahrens, Hamburg, Eil- 
lieeker Weg 02.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 10 a, Nr. 312 C69, vom 9. Ju li 1914. Erenoe 

Coppee & Co. in BrusseL Regenerations-Koksofen mit 
einer Mehrzahl von Iiegeneratoren.

Es sind Regeneratiykoksofen bekannt, dereń Re- 
generatoren in Parallelschaltung in einen gemeinsamen



Pnltrdbi richt

KI. 18 c. Nr. 312 151. vom ii. Juni 1014. e.i nr ich
N ettgcns  in Haseł. Zetnentier- utul Hiirtcnjcn.1

Der Ofen besitzt in

#
 einem abschlioBbarcłiJs 

von Heizkanalen umge- 

bencn Baum einen ein-i 
gcmauerten, untcil 
schlossencn Kasten a, 
iiber dessen Bodeu sich 
ein Kost b befindet. 
Der Baum unter diesem 

’ dient zur Aufnahmc der 
fiir das Zementiereiśi 
oder .; Hartćn gebraucli-. 
ten -Stoffp, unter tieneil 
eine zwcite Sehicht aw 
leieht verdanipfemkn 
Bestandteilen, wio z. Bi 
Bici. eingelcgt wordenl 

ist. Łetztercs soli ais \Varmevcrmittler wirken und den 
Bost, auf dem die zu beliandelnden Wcrkstuckc liegeu, 
gleiehmaBig erwarmen.

Sammelkanal mundeii, in dem die in den Warniespeichern 
wieder zu erbitzenden Oasstrome voreinigt und gemiseht 
und die aus den Regeneratorcn kommonden Ciasc mittels 
eines zweiten, mit dem ersten verbundenenSamiuelkanals 
mit gleichuuiBigcr Temperatur und Zusammensetzung auf 
die Oefen verteilt werden. ErfindungsgemiiB ist zwischen 
diesen Sammelkaniilen eino Anzahl von Querkanalen 
ftńgcordnet, um den Gesamtstrom des Gases quer zu der 
Bichtung der Sammelkanalo in beliebig vielo Einżelstromo 
zu unterteilen und in derselben Battcric eine beliebig 
groBe Ofenanzahl rereinigen zu konnen, ohne daB der 
Querschnitt der Samniclkanale vom Qesamtvolumen der 
umlaufenden Gase abhiingig ist.

KI. 49 e, Nr. 312 913* 
vom 27. •luli 1917. Koch 

'8Ą & Cie. in  Bemseheid-
J- f Y ieringbausen . Fali- 

hanmrfsleueruiig.
l ’m zu verhindern, 

daB der Arbeiter den 
fallcnden Biiren zu fiuh 
umsteuert, was ein Bei- 
Ben des Biemens zur 
Folgę hat, ist ein Ge
sperre a, b yorgesehen, 
das den nach : erfolgtem 
Aulieben des Biiren in 

seine Buhestellung zu- 
ruckgef iihrt en Steuerhe- 
bcl c so lange festbalt, 
bis der aufsehlagendo Bar 
das Gesperre aualost und 
jetzt erst ein Niedęrdruk- 
ken des Steuerhebels er- 
moglieht. Um ausnahms- 
weise den llebel o auch 
Y o r l ie r  bcwegen zu kon
nen, ist das Gesperre a, b 
in. der Sperrieht ung ver- 
sehiebbargolagert, so daB. 
es auch unabhiingig von 
dem Pall des Biiren aus- 
gelost werden kann.

K!. 7 b, Nr. 307,641, vom 1. Mai 1917. R he in ische  
S ta h l worko in  D u isburg-M ci de rich. Verfahrtn zur 
Herstellung hohler Ackswelkn.

Eino Stnhlplatte wird an den beiden Endcn b ilirer 
Łangskanten abgeschragt und in dem mittleren Tcilo c

KI. 21 h, Nr. 312 347, vom 23. Dezeinber 1917. 
B ruder Boye in  B e rlin . Elektrisch beheizter G lmojti 
mit senkrechtem Schacht und mil in  seilliclien Ausnehmungen 

der Schachlwatulc be/indli-

i ' f) Ĉ‘e?l w,’̂ ecJ,tlie9i”vĄn H***'

■ z :  Hic wagercelit\ in der-
-■_ ■ Ofcnwand iiogcndeu elek-

Jsjyg triach erhitzten Heizstabo a
^ --- - befinden sieli in so gro-

1:1 Ben Ausnehmungen b der
j CĘysg; ----  3 Sehacht wandc, daB zwischen

ihnen und den Ausnehmim- 
j j  gen ein -so groBcr Zwischen-

ratun besteht, daB dic Luft 
. ,v>. ^  ;• j os GUihran mes durch diesen,

sich an den Hcizstiiben er- 
hitzend, zirkulieren kann. ZweckmaBig liegen die oberen 
Plachen e der Ausnehmungen b wagerecht, die unterend 
hingegen sind nach unten abgeschragt, um dio Warnie-J 
strahlen nach unten in den Gluhranm zu rcflektiercn.

KI. 49 f. Nr. 301 381, vom 12 Au- 
r~~ ~1 gust 1916. K irina J . M. Y o it li in  llei-
r-t— j -i donheim  a. d. B renz und  .1. L. Hut-

ten in  D usseldorf. Vorrichluwj zur 
i' * : 3 Kulthtng oto Lcchdorna an Presscn zum

y  Lochai von MelaUblóckcn.
L‘ | 7V li Zum Kublcn des Loehdornes b

vl i r  dient der VorpreBstempel a. Er wird
\ a m it einer Zuleitung c fur das Kiihl-

,; wasser und mit Ablaufloebern d ver-
' sehen. Sein Schlitz e wird durch einea

Schieber f o. dgl. verschlocsen.

KI, 21 h, Nr. 312741, vom 26. Januar 1917. Aktieu- 
G ese llSchaft der D ill iu g c r  H u ttonw crke  in  DiI- 
lin g en , Saar. VorrkMmij fiir die Stromzufilhruwj fiir

EhMrostahldjcn mit 
wgi um die Elektrodo fteruin

angeordneten «>W 
J, durch ein PrefibanJ

— 1 ijleichmafiig angt-

a . ---- *'....... ' drtickten ii Ironizuj iii"

Zum gleiuhmiiBigen 
und sicheren Anpre.-- 
sen der Kontaktstucke 

a, zu dencn je eino Sonderleitung b fuhrt,. gegen die 
Elektrodę e dienen zwei balbkreisformig gebogene, sehr 
biegsamę Zugbander, dereń Enden d durch Zugschraubeit 
angeżogen werden.

ausgeschnitten. Sic wird dann zu einem Bohr zusanimen- 
gebogen, dessen Enden in fester SehlieBung aneinander- 
liegen, wahrend der mittlere Teil einen Langsschlitz a 
besitzt, durch den Kiihlluft. ein- und austreten kann.

KI. 49 f, Nr. 311961, 

fPKI Q  n f f i  vom 0. September 1917.
' i W estfa lische  Stahlwor-

sssfesfisfe_ko in Bochum . Malrize

i  - ) l nr Primmig ton Motor-
zylindtni mit rortpringenden

Die Mntrize bcstcht, um

 } '• ' ’-'as Jcrtige Werkstuek trotz
seiner vorspringendon Teile 
aus ihr lierauszubekommen, 
aus mehreren, sich nach senk- 

i-i,— '—  rechtcn und wagcrechten

O Ebenen krcuzenden Tcilcn a,
b, die von einehi Mantei c 

zusammengehalten werden. Sie werden in fleni Mantel 
durch Spaimkeile d festgehalten.
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Staristisches.

Norwegens Eisenerzfdrderung. ErzauBenhandel und Eiscn- 

einfuhr.

Nach einer’ Ziisaminonstellung vnn ,1. H. V o " ll ) 
stellte sieli dio K o rde m n " und Ausfuhr yon Eisenerzeti 
in Korwetu wiihrend iler letzten Jnhre wie folut :

►
Erz-

Jur-

ilerunjf

t

Ausfuhr Atmfuljr 
ncbweii. 

Erzes iiber 
N a r T ik

t

Sturki.*rz 
und Koa- 
ic utrat
; v - C

Iirikctts

t

tnsgćsflint

t

1907 137 000 98 143 34 450 133 000 1 401 000
1908 i is ooo 74 335 30 07Ó 110 425 1 518 000
1909 10 000 38 934 ■ 39 000 1 570 000
1910 102 000 65 842 52 872 88 000 2 104 000
1911 217 000 95 371 85 501 181 000 2 237 (100
1912 107 000 230 123 174 807 405 000 2 842 000
1913 542 000 373 071 195 692 509 000 3 182 OOO
1914 650 000 311 443 !5« 352 107 79H 2 324 273
1915 710 000 104 500 201 386 425 892 1 420 250
1910 118 000 187 805 216 896 404 701 1 106 399

Stuckerz 
und Kou- 
zenirat

Brikctts
Schwpdi- 
•ches Erz ińsgcsamti

t ____t r t t

• Deutsohland 189 59(5 71 8(51 2 132 764 2 397 000
Holland. . . . 90345 247 134 337 ono

i Enjęland . . . 92827 118319 382 084 593 000j
| Yer. Staaten . i ; r—’’r ] . — 340 061 346 000r

) .....................-

Der Selbstyerhraueh Korwegens an !'.r/, stellte 
sieh im Jahre 1913 auf 13 300 t. 1!)I4 auf I 1 950 t. l!)15 
auf lii 850 t. Wahrend des Jahres lilii; liielt er sieh auf 
der llohe des Yorjahres.

An lioheiften utul H a lbze ti" suwie B isenwaren 
wurden wahrend (Kt -iahre I^lo  his !915 einsefuhrt:

Kohoisen 
and 

llnllizeug 
- t

Von den auRgefiihrten Aleugen ginjren im Jahre 11113 
naeli:

1) .1. II. V ogt: Jernmalm o" Jernverk 1918, Kriatia- 
niii’. Aschehontr & Co.

Jabr Ktienwarcn lnng<*samt

1895 -1899 . 

190(1—-1903 . 
i*)<).{ l '.»>»:. 

1907- 1009.;

09 000 
73 (MU 
S9 000 

100 000
1 9 1 0 ................123 000
l i l i i

1912
1913 
1911
1915

132 000 
I f i l 000 
102 000 
156 000 
219 IM 10

14.000 
50 000 
54 0011 
liii (MU» 
119 000 
S9 001) 

103 000 
102 OOO 

110 000 
14S 000

1 13 non 
123 000 
143 In lii 
172 000 
191 00O
221 (ItHi 

'200 IHMI

204 000 
272 IXHi 

357 000

Wirtschaftliche Rundschau.
I. D IE  LA GE D ER OBEKSCM ŁESISCHEN EISEN- 

INDUSTRIE IM  IV. V IERTELJAHRE 1910. —  
A llgem eine Lago. Das 4. Yiertcljahr 1919 wieli 
insoweit rorteilhaft von iseinem Vorganger ab, ais 
«lie Erzeugungsverhaltnisst». wahrend der ganzen Dauer 
der Beriehtszeit eine stete RegelmiiBigkeit aufzu- 
weiseii Yermoohten, die unZweifelliaft den besśeren Arbeits- 
willen der Arjbeiterschaft erkennen lieB, wenn auch <lic 
l^eistungcn noch ziemlicli erheblieh gegenfiber den Frie- 
densleistungen zuriickbliebon. Von hesOndcrcr Bedeutung 
;iuf den Gang der Betriebe und die Yerfrachtungen war 
clie vom 5. bis. 15. Xovember angeordnete Personen- 
Yerkehrssperre, dereń Wirkung sieh uiwerkerinbar in 
einem schnelleren Wagenumlauf iiuBerle tuul umfang- 
reichere Kohlenyerfraehtungen neben der Yolligen Auf- 
nahihe der Jriśehen Fordemng eine Yerminderung der vor- 
handenen Bestandmengen ermogliehte, im ganzen aber 
nicht den erwarteteiiErfolg braehte, ganz abgesehen von 
dem unjgjjnstigęn EinfluB dieser MaBnahme auf <laS ge- 
sainte Wirtsehaftsleben. Die Ko h 1 c nk n apphe it liielt, nach 
wie yor, selbst bei den le be n s w i e h tigste 1i Betrieben an; 
bei andereh industriellen Betrieben war i n fol go der 
iioeh bestehenden Verkehrssehwier igfce it cn neben der 
Kolilen- und Koksknappheit auch der Maugcl an anderen 
Hohstoffcn (Alteisen, Dolomit und Kalk) derart empfind- 
lieh, daB Einsehrankungcn, ja zum Teil Stillegungcn 
einzelner Betriebe unyermeidlieh blieben. Ini allgemeinen 
war die Naehfrage nach allen Erzeugnisaen so lebhaft, 
daB" die Werkc bis an die Grenze ihrer Łeistungsfahigkeit 
l>csehaftigt waren und langerc Lieferzeiten selbst zur 
Deckung des dringendstcn Bedarfs in Anspruch nehmen 
muBten. Die sprungweise Steigerung der Rohstoffprciso 
iii Yerbindung mit der seit dem 1. Oktober in Kraffe ge- 
t retenen Fraehtenerhohung, sowie die Bewilligtfng weiterer 
erhohter Lohnforderungen zwangen die Werkc me) ufa eh,
• ino der zunehmenden Entwertung der Markealuta ent- 
sprechende Steigerung der Erlose wahrend der Berichtsaeit 
yorzunehmen. Bei der starken Naehfrage im Inlaml 
konnte das Ausland nur in geringem Umfange Beruck- 
sichtigung finden.

K  oh le n. Die Lage des Kohlenmarktes gestąltete sieli 
guhstiger, ais naeh den Erfahrungen des 3. Yierteljahres 
zu erwarten war. Der Betrieb der Kolilengmben war un- 
gestort, die Gesamt fordem ng erheblieh hoher. Auch die 
Einzelleistungen beaserten sieli, und die Forderungerreiehte 
fast 70 %  der Friedenserzęugung. Wesentlieh ungunstiger 
lagen die Yerkełirśyerhilltnisse. Die U*reits zu Beginn 
des 'Bericht9vicrteljalires Yorhandenen Halden stiegen 
infolge der im Okto!x‘r dauernd unzureiehenden Wagen-. 
gestellung bis zu einer llohe, die fast zu einem Einlegen 
von Feierschiehten zwang. J>ie von der Eisenbahn ge- 
troffenen MaBnahmen kamen gerade noch rcćhtzeiHg, 
so daB iler lietrieb aufrechterhalten und sogar cin Teil 
der Halden rerladen werdeń konnte. Insfeesamt wurde den 
Yerbrauchern eine groBere Mcugo Kohlen zugefiihrt ais 
im Yómerteljahr. Wenn sieh die Yersorgung trotzdem 
nur wenig! gebessert hatte. so lag das in der llauptsaelie 
daran. daB einmal <ler Kreis der Ycrbraueher auf An* 
ordnung des Reichskoiilenkommissars erweitert Werden 
muBte un<l daB anderseits ein Teil von ihnen gegónuber 
dem Vorvierteljahr einen erłiohten Verbraueh hatte. 
Uetzteres traf lx'sonders fur die Gaa- und Elekt»*izitiiti- 
werkb sowie den Hausbrand zu, fiir die der Eintritt eines 
tuiYcrli iiitnismaBig strengen Winters, sowie die. Yerkurzung 
der Tageszeit einen erheblielien Mebrverbraueh bedingte. 
Weiterhin muBten die l^eistungen fur den Hauptabnehmer, 
die PreuBische Eisen ba h nrerwaltung, yon der Mitte des 
Berichtsvierteljahrea an erheblieh verstSrkt werden, um 
die Gćfahr eines yolligen Erliegens der Eisenbahn abzu- 
wenden. SehlieBlieli muBten auf Anordnung des Reichs- 
kommissars verstarkte Ljeferungen an das Ausland iiber- 
nommen werden, so insbesondere naeh Deutsch-Oester- 
reieh, Polen und der Tseheeho-SJowakei. Hieraus erkliirte 
es sieh, daB die Yersorgung aller niclit besonders wiehtigen 
Yerbraueher, insbesondere eines gro Ben Teiles der Indu
strie, naeh wie yor im argen lag. J)ie Wrisserrerhiiltnisse 
auf der Oder lagen gunstig.

Koks. Auf dem Koksmarkt waren die Yerhaltnisse 
ebc‘iifalls et was gunstiger ais im Yorvierteljahr. Ueber 

manselnde Koks-Kohlenzufuhr hatten die Koksanstalten

9
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nur jhin und wieder zu klagen. Dage^en war die Qualitiit 
ofter nicht befriedigend. Es gelangten nur geringe Mengen 
Kleinkoks sowio Ziinder und Losche zum Yerkauf.

Erze. Die Yerhiiltnisse. auf dem Erzm.arkt blieben 
weiter sehr ungunstig. Die Preise fiir die deutschen Ton-, 
Braun- und Roteisensteine erreichten eine aulicrordent- 
liche Hohe. Sehwedisclie Erze wurden wegen der un- 
gunstigen Valuta nur in den durehaus notwendigen 
Mengen hereingenommen. Sinter und s.onst-ige Schlacken 
aus den polnischen Provi]r/cn, des eliemals osterreićhischen 
Staates und dor Tschecho-Slowakei waren nicht mehr 
erhiiltlich, da die Behorden die Ausfuhr untersagt hatten. 
Die Donawitzer Forderung manganhaltiger Schlacken 
in Steiermark muBte wiederholt wegen Kohleninangel 
erheblich eingeschriinkt werden. SchlieBlich wurden auch 
die Erzcingiinge aus dem Harz, Oberhessen usw. wegen 
Wagenmangel wiederholt empfindlich gehindert.

Rohe isen . Die Hochofenwerke litten wahrend der 
Berichtszeit viclfach unter dem Mangel an Koks sowio a n . 
ZtischlagsmaŁerial, nieht minder durch die crschwerte 
Zufuhr von Erzen. Des weiteren muBten insbesondere 
infolge Dolomitmangels, der nar h Angabe der Dolomit- 
brfiche in der Hauptsaehe eine Polce der dauernden unge- 
nugenden Wageiigestellung war, teilweise Betriobsein- 
achrankungen Yorgcnommen werden. Eine Erh6hung'der 
Erzeugung war deshalb trotz aller Anstrcngungen nicht 
zu erreiehen, Die Nachfrage konnte nicht in  vollem Um- 
fangę Befriedigung finden. Die Preise fanden eine mehr- 
faehe Steigerung unter Berucksiehtigung der fortdauernden 
Erhohung der Selbstkosten durch die erwahnton Ver- 
haltnisae.

Form cisen . Die Erzeugungsvcrhaltnisse besserten 
sich zwarlangsam; die Preise aber, die wahrend des groBten 
Teils des Beriehtsyierteljahres von der Regierung weiter 
kunstlieh niedergehalton wurden, deekten boi weitem 
nicht die Selbstkosten. Die am 1. Oktober Yorgęnomraeńe 
Preiserhohung um 200 M f. d. t  stellte sich bald ais vollig 
unzureichend hcraus, weil die Hcrstellungskosten dureh 
die hoheren Lohne und Kohlenpreise, insbesondere aber 
durch die Yerschlecb terung der Yaluta und die Sehrott- 
preiserhohung in weit holierem Mafie in die Hohe schnelltcn, 
ais die Yerkaufspreise. Die oberschlesischen Werke be- 
standen daher auf Gewiihrung eines Sonderaufprcises von 
<200 M f. d. t. Erst durch die am 1. Dezember beschlossene 
Preiserhohung um 750 M lieBen sieli die Werke bewegen,

- mif dieseri Sonderaufprcis zu yerzichten.

E i s e n b a h n - O b e r b a u z e u g. In  Oberbauzeug war 
ebenfalls eine allmahliche Besserung der Erzeugung zu 
yerspiiren, wenn auch zu Beginn dcs;Beriehtsvierteljahre3 
die Walzstreeken fur schwere Schienen und Sehwellen 
stillagen, weil der Eisenbahnminister, auf alten Vertragen 
fuBend, sich nicht entschliefien konnte, den Werken fur 
ihre Erzeugnisse Preise zu bezahlen, die einigermaBen den 
Selbstkosten angepaBt waren. Erst im  , Dezember, ais 
groBe Not bei der Bahn entstand, entschloB man sich zur 
Bewilligung hoherer Preise, und seitdem arbeiteten auch 
die Schienenstrecken wńeder. In  leiehten Schienen lagen 
aufierordentlich yie| Bestellungen, yornehmlich fiir die 
Gruben ror. Nur der dringendste Bedarf konnte gedeckt 
werden.

W a lze isen . Der Eisenhunger machte sich allent- 
halben goltend. Der Handel, wie auch die weiteryer- 
arbeitende Industrie traten m it umfangreiehen Anforde- 
rungen liervor, denen aber m it Rueksicht auf die yorliogen- 
den alten Yerpflichtungen und die geringe Erzeugung jąur 
zu einem kleinen Teil entsprochen werden konnte. Die 
Preiso erfuhren infolge der wachsenden Gestehngskostenu 
wiederholt kraftige Steigerungcn. Erst durch clie Anfang 
Dezember Torgenommene Preiserhohung trat wiederum 
eine Gleichstellung der oberschlesischen mit den west- 
lichen Notierungen ein,

G robb leche . Der seit langer Zeit gewohnte rege 
Auftragseingang war auch im Beriehtsyierteljahr sehr 
zufriedenstcllend. Die Werke konnten mit einem erhohten, 
fur lange Zeit ausrciclienden Auftragsbestande in  das 
neue Jahr hineingehen. Infolge der stetig steigenden 
Lohne und der weiteren Yerteuertiug der Rohstoffe mu 8ten

Anfang Oktober und Dezember Preisheraufsetzungen v<?r- 
genommen werden.

Fe inb leehe . Die ungemein starkę Nachfrage lieB 
auch im Berichtsvierteljahr nicht nach, konnte aber nur 
zum Teil befriedigt werden. Trotz stiirkerer Yerladung 
nahm der Auftragsbestand weiter zu und sichert volla.. 
Bcschiiftigung f ur yiele Monate. Auch, dic Feinbleehpreise 
erfuhren mit Riicksicht auf die stark gestiegenen Selbst
kosten eine zweimalige Erhohung..

D rah tw aren . Die Leistung der Betriebo hielt sieb 
im Durehsehnitt auf der Hohe der yergangenen Viertel- 
jahre. In  einzelnen Betrieben konnten infolge der steigen
den Arbeitsfreudigkeit der Arbeiter Mehrleistungen er- 
zielt werden, die jedoch noeli wesentlich hinter der Friedens- 
leistung zitruckblieben, weil es wegen Mangel an Rohstoffen 
und gleiehzeitig yorliegendem Fehlen von ausreichenden 
Faeharbeitern nicht moglich war, in den hauptsaehliclisten 
Betrieben Doppelschichten durchzufuhren. Die standige 
und erhebliche Steigerung dor Selbstkosten infolge der 
hoheren Lohnforderungen und der weiteren Valuta- 
Ycrschlćchterung hatte eine weitere Steigerung der Yer
kaufspreise zur Folgę. Die Nachfrage uberstieg die Lei- 
stungsfahigkeit. In  einzelnen Erzeugnissen, insbesondere 
in denen, die fiir das Baugewerbe in Frage kamen, 
machte sich eine erhebliche Zuruckhaltung der Kund- 
schaft geltend, die ihren Grund in der Tatsache hatte, daB 
bei den gegenwiirtigen Preisen eine Bclebung der Bau- 
tiitigkeit ausgeschlossen war.

I?61)ren. Die Nachfrage nach Gaa- und Siederohren 
st-eigerte sich in tler Berichtszeit gegeniiber den Vorviertel- 

jahrcnnoch weseutlicli, und auch die infolge der Verteue- 
ning der Rohstoffe, insbesondere der Erze, zwischcnzeitlioh 
notwendig gewordene Preiserhohung ycrmochto der starken 
Nachfrage keinen Einhalt zu gebieten. Die Werke waren 
wiederum gezwungen, den groBten Teil der Auft-rage ab- 
zulehnen. Der Versand steigortc sieli gegeniiber dem Vor- 
yiertcljabr ansehnlich, so daB die verladenen Mengen an 
niihernd der Hiilfte des Versandes in gewohnliehen Zeiten 
gleiclikam.

E iseńg ieBere ien  und  M asch inen fab riken . Die 
Eisenkonstruktionswerkstatten und EisengieBereien waren 
zu auskommlichen Preisen stark bt«chiiftigt, jedoch fehlte 
es besonders an schwereren Stiieken, wie Kokillen, Walzen. 
Tiibbings usw. Auch der Beseliiiftigungsgrad der Stahl- 
gieBereien bob Sich. Im  M aseh inenbau  machte sich wah
rend des zu Endo gehenden Beriehtsyierteljahres ein 
starkerer Eingang yon Anfragen auf Neu besehaffung be- 
merkbar, doch legte sich ganz offcnsiehtlich die geradezu 
stiirinisohe Erhohung der Preise sclilicBlich immer wieder 
liihmend auf die EntschlieBung der Anfragendcn, so daB 
sich die tatsiicliHch eingehenden Auftriige nach wie yor 
im wesentlichen auf Ausbesserungs- und Instandsetzungs- 
arbeiten bezogen. K esse lsehm ieden  u n d  Apparate-  
b a u a n s ta lte n  waren m it Auftriigen hinreichend ver- 
sehen, teils durch Auftrage der chemisclien Fabriken bzw. 
der Kokereien, teils durch Notstandsarbciten fiir Repa- 

raturen und Bau yon Łokomotiven.
Die Preise des letzten Yierteljahres stellten sich wie 

folgt:

a) Roheisen:

Hamatit 
GieBereiroheisen

|f, 
!  1 } 
I I I  )

Okt-/Noy.

757,—
053.50
682.50 
599.— 
604,—

| f rei Emp 
fangs- 
ort

Puddeleisen \ ab Hoch- 
S.-M.-RoheisenJ ofenwerk

b) Walzeisen, S.-M.-Qualitat:
Okt-/Nor- Dez.

Stabeisen . . . .  1260 2015
Bandoisen . . . .  1290 2215
Uniyersaleisen. . . 1365 2015
SchweiBeisen . . . 1500 2460
Grobbleche^ jenach 1465— 1505 2530— 2653 
Feinbleehe J Starkę 1600— 1700 2825— 2920

O k t . / N 0 T .

Walzdraht S.-M. \ ab oberschl. 1225

Dea.
1193,—
945.50
944.50 

848,— 
853.—

1200

a 8 ,S

i  S o f
•2 D.
o © ̂  a

W

DeŁ
2075
2000
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ZUR LAGE DER  DEUTSCHEN EISENGIESSE- 
RE IEN  n r  IV. V IERTELJAHRE 1919. —  Die Marktlage 
des abgelaufeneu Vierteljahres wurde stark von der im No- 
vember in yerscharftem Mafie einset-zonden Stoekung der 
Kohlen- und Roheisenycrsorgung bceinflufit. Die im Laufe 
der Berichtszoit allentlialbcn woiter gesticgcne Naćhfrage 
nach Giefiereierzeugnissen aller Art konnte dalier noch we
niger ais yorher befricdigt werden, auBerdem wurde der GuB- 
rnarkt durch die ab 1. Dezember eingctretene gewaltige 
Erholmng der Roheisenpreise sehr beunruhigt. Die 
GieBereien waren gezwungen, auch ihrerseits die Ver- 
kaufspreise ganz eriiebtich hcraufzusetzen, um der un- 
geheueren und unbereelitigten Steigerung der Gufibrueh- 
preise, der Erhiihmig der Kohlen- und Kokspreise und 
der weiteren Ycrteufcrung aller Erzeugungsunkosten 
Reclmung zu tragen. Durch <lie Sperruiig der Kohlen- 
und Kokszufuhr und die durchaus unzurcidieude Liefe- 
rung von Roheisen wurden zahlreiche GieBereien zu emp- 
findliohen Betriebseinachriinkungeu, teilweise sogar zu 
volIigen Betricbsstillstanden gezwungen.

In  H andelsguB  waren bestand im riertcn Viortel- 
jahre lebhafte Naćhfrage. Fur Oefen und TopfguB sind 
die Werke auf Monate hinaus m it - Auftragen versehen; 
eo daB sic auch nicht annahemd in der Lago sind, den 
an sie herantretenden Anspruchen zu geniigen. Audi in . 
Herden und Herdbestandteilen liegen zahlreiche Beatel- 
lungen yor. Infolge der Kohlen- und.Koksnot muBten 
einzelne Betriebe ihre Emaillicrabteilungen yóllig still- 
legen. Die Verkaufspreise aind infolge der hoheren Ge- 
stehungskoaten weiterliin betrilchtlich gestiegen.

M asehinengufi. Aus Sachsen wird milgeteilt, 
dali die Werke bis an die Grcnze ihrer Lieferungsfahigkeit 
beschaftigt waren. Diejenigen Werke, die ElektrizitatsguB, 
ApjparateguB, Holzbearbeitungsmaschinengufi und GuB 
fiir den allgeraeinen Maschinenbau liefern, waren besonders 
gut beschaftigt. Die yollstSridig ungeniigende Versorgung 
mit Brennstoffen und m it Roheisen yerursachte eine 
weitere Yerzogerung iu der Ablieferung der yorliegenden 
Bestellungen. Die Yerkaufspreise sind entsprechend der 
Steigerung der Preise fiir die Boh- und Hilfsstoffe weiter 
erhoht worden. E in  Ruckgang in den Auftragen ist dureli - 
aus nicht ciugetretcn. In  N ordw estdeutseh land  war.

Die Verlangerung des StahLwerks-Verbandes. —  Auf

Grund der die wirtsehaitliche Demohilmachung betref

fenden Befugnisso hat der Reichswirtschaftsmini3ter unter 

dem 27. Dezember 1919 folgende, mit dem J. Januar 1920 

in Kraft tretende B ekann tm achung  uber die Ver- 

liingerung des S tah lw erkś-Yerbandesx) erlaasen:

§ 1. Der Stahlwerks-Verband Dusseldorf, d. h. der 

auf Grund des Vertrages zwisehen der Aktiengesellscliaft 

Stahlwerks-Yerband einerseits und den sogenannten 

Verbandswerken anderscits sowie zwisehen den letzteren 

untereinander errichtete Verband wird noch Mafigabe 

der bisherigen Bedingungen und Vereinbarungen bis 

t. Mai 1920 yerliingert. Ais Mitgl ieder des Stahlwerks- 

Verbandes gelten diejenigen Werke, die am 1. April 1919 

dcm Stahlwerks-Yerband anguhort haben. Der Verkaul 

der yon dem Stahlwerks-Verband erfaBten 1'rodukte 

verbleibt somit unter allen bisherigen Bedingungen und 

Vercinbarungen bis 29. Februar 1920 ausschlieBlieh 

dem Stahlwerks-Verbande.

§ 2. Mit Geldstrafe bis zu hunderttausend Mark 

und m it Gefangnis oder mit einer dieser Strafen werden 

bestraft:

Mitglieder des Stahlwerks-Verbandes im Sinne 

des § 1, die

die Marktlage fur MaschinenguB im abgelaufenen Viertel- 
jahre reeht giinstig. Insbesondere hcrrschte lebhaftcre 
Naćhfrage nach GuBtcilen fur den Scliiffsm aschinen- 
hau , der dui;eh den Wiederaufbau der deutschen Handels- 
flotte groBere Auftriige erhielt.. Di« Preise stiegen weiter 
erheblich. Auch vom Ausland lagen umfangreiche Be- 
stellungen zu lohnenden Preisen vor. Es wurde die Be-' 
furchtung ausgesprochen, dafi bei weiterer Steigerung der 
Roh- und Brucheisenpreise dio Wettbewerbsfiihigkeit der 
deutschen Firmen im AusJande leiden und die deutsche 
Industrie mehr und melir vom Auslandsmarkt. abgedrangt 
.werden wurde. Aus R h e in la n d  und  W estfa len  wird 
gemeldet, daB nach MasehinenguB aller Art sehr starkę 
Naćhfrage herrschte. Tnsbesondere lagen zaldreicho Auf
trage fiir GuB von landwirtschaftlichen Maschinen vor. 
Infolge der grofien Rohstoffknappheit konnten bei weitem 
nicht alle Bestellungen erledigt werden. Aus der Rliein- 
p fa lz  und aus Suddeu tsch land  wird cbcnfalls uber 
befriedigenden Gesehaftsgang berichtet. Die Werke sind 
m it Auftragen fur GuB von Werkzeug- und landwirt- 
schaftlichen Maschinen yollauf beschaftigt. Einzclne 
GieBereien lehnen infolge der sehwachen Versorgung mit 
Rohstoffen Auftriige neuer Kunden ab und ffihręn nur 
noch Bestellungen ilircr alten Kundsehaft aus.

BauguB. Nach BauguB lagen wiederholt Ańfrageti 
vor, doeh gingen die Auftrage nur yereinzelt ein, da die 
Bautatigkeit nach wie vor gering blieb.

RohrenguB. Ein westliches Werk lx;richtet, 
daB durch die gewaltige Steigerung der Roli- und Hilfa 
stoffpreise, die auch ein Steigen der allgemeinon Unkosten 
zur Folgę hatte, eine erhcbliche Erstihweruug des Riihren- 
geschiiftes yerursacht worden ist. Zum Ausgleich der 
hoheren Selbstkosten wurden die Rijhrenpreise stark 
hinaufgesetzt. Wenn zurzeit der Auftragsbcstand auch 
noch ausreiehend sei, so mache sich doeh schon ein Nach- 
lassen der Anfragen nach Rohren fuhlbar, was liaupt- 
siichlich auf den Verbrauch der vom Reich bisher be%villig- 
ten Ueberteuerungszuschusse zuriiekzufuhren sei. Auftrage 
aus dem Auslande st;ien im letzten Vierteljahr nur sparlich 
eingegangen. Eine suddeutsehe RohreilgieBerei schreibt, 
daB die Nachfrage wieder etwas lebhafter geworden sei 
unddafisieh Preiserhohungen nn.schwer durchfuhrenlieBen.

1. entgegen den Bestimmungen des Syndikatsyertrags 

Yerbandserzeugnisse sowie das bei der Umwand- 

lung in andere Erzeugnisse faUende Ausschufi- und 

Endmaterial vonf Verbandserzeugnissen (§ 9 des 

Syndikatsyertrages) unter Umgchung des Stahl- 

works-Verbandes selbst yerkaufen oder zum Ver- 

kauf anbiet-en,

2. ihren Liefcrungsyerpflichtungen durch eigene Schuld 

nicht naehkommen,

3. einen ihnen vom Yerbande zur Ausfuhrung zuge- 

wiesenon und yon ihnen ul«rriommenen Auftrag 

durch eigene Schuld nicht reehtzeitig auafiiliren.

g 3. Alit Geldstrafe bis zu funfzigtausend Mark 

oder m it H a ft. werden bestraft. Mitglieder des Stahl 

werka-Verbandes im Sinne des § 1, die in anderer Be- 

zieliung die Bestimmungen des Syndikatayertrages 

ubertreten.

Riicisgabe von Maschinen aus Belgien und Frank- 
reich. —  Nach einer m it dem 1. Dezember 1919 in Kraft 
tretenden V erordnung  der Reichsregierung yom 22. De
zember 1919 gehen die in der Verordnung vom 14. No- 
yember1) dem Reiehasohatzminister iibertragenen Befug- 
nisse auf den Reichsminister fur Wiederaufbau iiber.

Siegerlander Eisensteinverein, G. m. b. H., Siegen. —  
In  einer Yersammlung des Siegerlander Eisensteinyereins 
wurde besehfossen, die Preise fur Lieferungen im Monat

ł ) Deutscher Reichsanzeiger 1919, 31. Dez., Ki. 29y. 1) VgL St. u. E. 1919, 27. Nov., 8. 1491.
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lunua^  un Ycriinderty.u lassem Infolge des Kohlen- 
mangels haben versehiedene Erzgruben bereits zahlreiehe 
Uostofen stillegen miisseh! Es- sollen erneutc EingaBen 
an die Regierung ’ gćmaeht* werden, urn das Siegerland 
vor vollstandiger ISefriebsstillegung zu bewahren.

Die neuen Kohlenpreise. In  seiner Sitzung voni 
30. Dczember hat der R e ichskoh lenverband  unter 
Zustimmung des Rcichswirtschaftsministers die in der 
nachfolgenden Zusainmenstcllung aufgefuhrtcn Prcis- 
erhóhungen beschlosseh. Diese Preiserliohungen versfcheii 
sieli jeweils einschlicBlieh., jKohlensteuer., aber ausśehlieB- 
licli Umsatzsteucr. Abgesehen von den Steuerbetragen 
setzen sjcji die Preiserhphungen im allgemcinen -aus zwei 
Teilen zusammen. Der eine Teil diontzum Ausgleieh der 

seit den Jetzten Preiserhóhungen wieder selii* erheblich 
gestiegenen Preise der im Bergbau benotigten Rohstóffe 
(insbesojidere llolz und Eisen). Der andere Teil soli ilie 
Mittel sehaffen fur die beabsiehtigten groBziigigen Neu- 

bauten von Bergarbeiter-Heimstatten, die im weiteren 
Yorlauf zur Erhohung der Forderung fuliren werden. und 
fur die Lieferung vón billigen Lelx?nsmittoln an die Berg- 
leute, welche Uo be rschieh ten verfahren; da diese Lebens- 
mittel erst allinahlieh besehafft werden konnen, so kann 
die AYirkung dfóser l̂a/3regel nicht sofórt eintreten. Im  
einzelnen dient fiir E rna lirungsz  weeko ein Zusehlag 
von durehweg 2 (bei Rohbraunkohlen 70 Pf.). fiir 
H-im statten/.w ecke ein Zusehlng von (i M bei Stein- 
kohle, Braunkolilenbriketts usw., yon 9 A  bei Koks, 
von 3 J l boi Koksgrus und von 2 .ii Inii Schlammkohlo 
und Kohbraunkohle. AuBerhalh dieser Erhohungcn steht 
ein Zuseh lag  von  22 J4 fur S to in koh lcnb r ik e tts , 
der lediglich vón einer entspreehenden Erhohung der 
Peehpreise herriihrt. Beim Gaskoks wird durch diese 
Aufschlage eine Preiserhohung eintreten, die nach den 
fur den Zechenkoks maBgelx;nden Grundsatzen die Er* 
iiohung der Kohlenpreisc ausglelcht.

Au Ber diese n Preiserhóhungen hat der Reiehskóhlcn- 
yerband mit W irkung  ab 15. J a n u a r  I920eine weitere 
P re iserhohung  besehlossen. Dieselbe soli dazu dienen, 
die Mittel tur Erhaltung der jetzigen und Wieder- 
r rrc iehung  der Friedensforderun.g zu liefern. Der 
BoyoUnirtchtigU' des Rciehswirtśchaftsministors hat. da 
ihm die reelmerisehen Grundlagen fur dicsó weitere Preis-
• rhohung noeh nicht genugend gekliirt erschienen und 
da er boi ihrer sehr erhebliehen Hohe eine vorherige Be- 
fragung des Rciohskohlenrates und gegebenenfalls der 
Reichsrogierung fiir notig hielt, diese weitgehenden Be- 

' sohliisse beanst a ndetf; sie treten also vorerst nicht in 
Wirksamkeit.

Auf .O'rund des Beschlusscs des Reichsfcohłenyer- 
bandes vom 30. Dezember 1919 sind die Kohlonverkaufs- 
preise mit Wirkung vom 1. Januar 1920 cinsehlicBlich 
Kohlenstouer uiid ąus^eHHeUlieh Umsatzsteuer wie folgt 
erhoht worden:

I.
i*' ii r ile n B e z i r k des

H li i' i nisc h - West fil lische ii K  oli le 11-Svi>dikates:
la f. d. t

Kobie allgeiiH-m........................: . . . . . ,18,60
XuBko!iJtfn ................................................ . . 21,00
H r ik e t ts .................................................... . . 40,60
Koks a llgom e in ........................................ . . 26,70
Hiochkoks ] bis U l ................................ . . 31,70
Breclikoks i W Kńabbelkoks, Kloinkoks, 1lialb

ge-s. und linlb gebr. Koks, Pcrlkoks . , . 29,70
Koksgras . . . . . .  .................... ...  . . . y.(Xl
Si-hUiuiDikolile, minderwertige X*’eińkohlo . . 0,80
W.iscliberge untl .Mittolkohlen................ 4,80

II.
;Fur den B ezirk  des

X i e d e r s ii e h sisc hen Koli I e n-S y 11 d i k a tes:
IhJC I  d. t

Forderkohle........................................................  18,60
Schmiede ko Mc . . . . , . . . . . . . 31,00

tiewaschene XuBkohIe .......... ......................... 21,00

■ :------ 7
in f. <i. t

40. Jahrg, Nr. 2.

Breehkoks ........................................................  31,70
Stiick koks .......................................................  20,70 jf§!
Perl k o k s ................ ... ................................... .... 29,70
Briketts . ........................................................  40,Go

I I I .  • i
F iir  den Bezirk des

N iedcrsehlesischen S te inkohleu-Synd ikates:
iu X  L  d. t

Kohle. .........................................................................................  21,60
Koks ......................................................................................... 31,20
B r ik e t t s .................... ...  ............................ ...  33,60
•Sehla mm koh le .............................. ....................................................  8,80 i

IV.
Fur den Bezirk  des 

Sach.sisclien Steinkohlen-Svndi katos:
In .ii f. d. t

Kohle aUgemein................................................ 21.00
Gewasehenc Kohle . ........................................ 24,W
K o k s ................................................................... 34.80

Abfallkohlc ........................................................10,80.

Fur den Bezirk des 
M ittę ldeu tschcn  und des Osi deutschen Braun 

kohlen -Syndikates:

Briketts und NalipreBsteine.......................  27,00
Siebkohle........................................................' . 8.04
Kohkohle............................................................ 0,84
Grudekohle........................................................  30,00

Die Sechsstundenschicht. In einer Bespre«thung, 
die der Vorstand <les alten Bergarlx*iterverbandes mit den 
Zech e n be t r ie bsrii te 11 des Ruhrbezirks in der Frage der 

Sechsstun<lensehieht zu Bochum abhielt, wurde zwar 
allgcmein dereń baldigo Einfiihrung gewiinscht, aber be* V 
tont, daB der gegenwiirtige Zcitpunkt wegen der unge- 
heiircn Kohlennot und der dadureh yerursachten groBen 
lk‘triebseinstellungeri fiir die Schichtverkurzung auBer- 
ordentlich ungiinstig sei. Mit 09 gegen 10 Stimmen 
wurde folgendr EntsehlieBung  angenommen:

Die Konferenz der Vertretor der Zechenbetriebs. 
liite des Ruhrgebietes anerkennt den einstimmig ge- 
faBten BcschluB der Bielefclder CJcneralversammluinr 

des Bergarbeiterierbandes Jun i 1913. wonach die Ner* 
kurzung der Ucbertagśsehicht im Iiergbau auf sech> 
Stunden durch in te rna tio na le  \’ercinbarun|;en herbeiv 

, gefiihrt werden muB, und fordert die Yertreter der 
auslandisehen Bergarbeiter dringend auf, so sęhnell 
wie moglich mit den deutschen 15crgarlx'itern zusammen' 
zukommen, um iilx'r die Yerwirklićhung der Seehs- 
stundenschicht BeschluB zu-fassen.

Ferner wurde lx*scJdbssen, liei den bevorstehenden 
neuen Tarifverhandlungen mit Rueksicht auf die un- 
geheuren Teuerungsverhaltnis.se eine erhcbliclie Ver* 
lx*.sserun" des l^rgarbeitereinkoinmens zu bewerkstelligen.

In diesem Zusammenharige ęrscheinen noch einige 
Angalxłn besonders bemerkenswert, w<*lehe dic Deutsche. : 
Wirtsehaftszeitung aus . einer Unterredung mit dein 
Rcichśkohlenkommissar, Geheimrat S tu tz , veroffentlicht. 

Geheimrat Stutz hat sich dahin geauBcrt, daB mąri nach 
den Ergebnissen der letzten vier Monatc von einer nach- 
haltigen Beśserung der Forderung leidec n ich t spreehen 
kann. Die Steinkohlenfórderuńg an der Ruhr sehwankt 
immer noeh um einen Monatsdurchschnitt von etwa
0 StH) 000 t, und der Ausfall gegeniiber der Fricdcnszcit 

betriigt monatlich rd. 2 500 000 t. Dabei ist die Bcleg- 
scliaft an der kuhr von etwa 390,000 .Mann im letzten 
Friedensjahr auf rd. 452 000 Mann im gegenwartigen Zeit- • 
punkt vergr5B<ut worden Stutz untersucht dann einige 
teehnische Ui*Siiehen dieses unbefriedigenden Ergeb* 
nisses und hebt hervor, daBdieso tech ni schon Einwir- 
kungen alsbald nach AbsehluB des Waffenstillstandes mit 

der Forderung der Bergarbeiter nach Verkurzung der 
Arlx*itszeit zusammentrafen und die Forderung erheblich 
Ycrminderton. Es betrugen auf den Kopf und den Arbeits-.ng
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lag die Lei stu n gen des Berg ar boitors an der Ruhr 
im Jahre, 1013 durchschnittlich 072 kg. im Novembcr 1018 
050 ktr und im Oktober 101!) 508 kg. Neue Yergleicho 
ulxa* die Leistungen der Kelegsehaft fur den Kopf und die 
Stunde unter Tago, wolxu nur dio wirklich verfalirenen 
Schichten. also unter AusschluB der Krankenschichten, 
der Bereclinung zugrunde gclcgt worden sind, haben fol - 
gendes ergeben': be* einer Arbeitsschicht von 8% Stundcn 
M ru g am  Jahre 1,013 diese Stnndenleistung J3fi,3 kg. 
Wenn man die Monato revolutioniirer Stornngon und Aus- 
stande irn ersten Drittel dieses Jahros au Ber Bctraeht. 
laBtund fur ATai 1010 lxń einer Gicbonstundigcn Arbeits- 
zoit. dieselbe Ziffer zuerst ennittolt, erhiiit man: .Mai 
125 kg, Juni 120 kg, Juli 131,3 kg, August 130.7 kg. Aus 
diesen Zifforn ergibt sieli, daB die. Y e rku rzung  der 
A rbe itsze it keine E rhohung  der Lcisti/ngen des 
M.annes in der Zoiteinhcif gebracht hat, sondern dali der 
Dureliśchnitt sieli jetzt immer noeh um eine Ziffer bewegt, 
die auch Infolge der Abnutzung des technisehen Apparates 
rd. Z %  n ied r ige ć,ist ais die Leislungen in tler Zoiteinheit 
im letzten Friedensjahr. Stutz ziolit daraus folgendo 
Schliisse: 1. Der abgenut zle l^iascMnenapparat der Uerg- 
werke muB mogli cl ist rasch und yollstandig wieder instand- 
2eset?t Ayerden, damit die Arbeiter bei ihrer sehweren 
Arbeit die notige technisch e Untcrstutzung jinden. 2. Eine 
weitere Verkurżung der Arbeitszeit wird nur eine weitere 
Kinschninkung der Kohlenorzeugung zur Folgę haben, 
Eine merkbare Hebung der Kohlennot wird nur dann zu 
erwarten sein, wenn es gelingt. die Avlx*Her yon der wirt- 
schaftliehen Not wendigkcit der Leistuiig einer aeht * 
stundigen Arbeitszeit zu iiberzeugen ■ Diese Erziohungs* 
arbeit muB naturlich ergiinzt werden durch geeignete 
Arbojtśl»edingungęn (Pramien fur Mehrleistungen usw ), 
die dem Arbeiter einen regon Antrieb zur Steigerung 
soiner Arl^itsleFstung geben. 3. Wie aus den dargelegten 
Zalilcn deutlich herrorgehl, geniigt eine bloBe Steigerung 
der Belegschaften nicht. Ks kommt vor allem darauf an, 
<1 ie zahllosen. me ist naeh den Hfittcn abgewanderten ge- 
l«-rnton Berga rbeifcęr wieder zu ihrer fruheren Bcsćhaftigung 
znriickzufuhron. l<ovitć, die im Bergbau nicht erfahreu 
sind, einfaeh deswegen. weil sie erwcrbslos sind, im Berg
bau ftiizustellen, fuhrt- nieht zu gunstigen Ergebnisson.

Ausnahmetarife fur Schiffbaueisen. ...  Bei der ani
1. Ju li 1017 erfolgfccn Aufhebung oder Kenordnu ng der. 
Eisenausnahmcta.rife lieB man neben den Ausnahme- 

' tarifen fiir dio Ausfuhr' ulx>r Soe, den Ausnalimetarif fur 
Schiffbaueisen (0 a) bestehen in der richtigen Erkenntiiis 
der Wichtigkeit dieses Tarifs fiir den deutsehen Sehiffbau 
und damit. auch fiir die deutsche Yoikswirtsehaft, Am
1. September 1010 hat die Eisenbahn den Tarif 0a  nun 
aber doeh aufgohobcn mit Riieksicht auf die ihr durch den 
Friedensverl rag in der Tarifgobarung auferlegten Yer- 
pfhchtung, die jedoeh wohl nieht zwingenderweise dazu 
fuhren muBto. Durch die Aufhebung dieses Tarifes Oa 
werden die Fraehten fiir Sehiffbauoisen, die-dureli die 
A erkelir ssteuer und tiie Kriegs- und Te uerungszuschlage 
grdCe Steigerungcn erfahreu hatten. aufs neue gewaltig 
erhoht. Eś betragt z. .15. die Erhohung der Kraelitsatze 
fur die Befordcrung zwische^i Essen lind den Werften 
an den Seehafenplatzen fiir eine Tonne Eisen des Son- 
sleitarifs IX seit dem 1. August 1917 rd. 7(K) %. Wenn 
es auch begreiflieh ist, dali der deutsche. Sehiffbau in der

• Befórderung -seinęr Iiohstoffe von den infolge des Krieges 
eingetretenen Frachtrerteuerungen nieht ganzlicli ver~ 
sełiont- bleibon tó)hnte,.śo^ńu6;doch die \-oilige Aufhebung

des Ausnahmetarifs 0a in Yerbindung mit den friiher ein 
getretenen Steigerungen einen derartig nachteiligen Ein 
fhiB ausulien. daB die sich daraus ergeberiden Folgen .nicln 
abzusehen sind. Es ist nicht gut denkbar, daB oinc der- 
aętige Belastung einer Industrie beabsichtigt- ist, die, wie 
keine a u derę, lelx*uswichtige Aufgalien fur 'Deutschlands; 
Yolkswirtschaft zu erfullen hat und der der \V‘iedęraufbau 
unScrer Handelsflotte obliegt. Die rundę, die seiner- 
zeit fur die Eihffihrung des Ausmdnni-tarifs fiir Schiff
baueisen maBgebend gewesen sind. bestehen auch heute 
noch i u Yollem Umfange; jcdenfalls werden sic, soweit sie 
augenblieklich durch die Folgeu des Weltkrieges zeitweisi- 
auBer Kraft gesetzt sind. ihre Bedeutung in nicht allzu- 
langer Zeit wiedergewninon. Der Ausnalimetarif 0 a ist 
in besonderćm i\TaBe lx^stimmend gewesen fiir die Wett- 
Iłewertisfahigkeit der deutsehen Werften und der Eiseu^ 
industrie mit dem Ausland. Zu den i\lx»raus ungunstigen 
Bcdinguiigen, unter denen die deutsche Sehiffbau* 
industrie arUntet (Boh- und Brennstoffmangel, Auł. 
hebung der Akkordarl*eit. Einschranku;ig der Arbeitszeit 
usw.). tritt jctzt noeli die gewaltige Erhohung der Be- 
forderungskosten. Da von der Sehiffbauindustrje und 
den ihr naliestehenden Krcisen der von der Eisenbalm 

angegebene ilauptgruiul ais nieht stiehhaltig angeSehen 
wird, liat der \*erein deutscher Sch iffsw erften  
gemoinsam mit dom S ch iffbaus tah lkon to r , dem 
S tah lw erks-Yerb iu id  und dem Yerein deutscher 
Eisen- und S tali I-1 ndust rie ller btŁi der 'Ejsmbahn 
einen mit reichliehom .Materiał belegten A n t rag einge •
I n-acht .auf W i e d e ro ł n f ii h r u n g d e s A u s n a h me t a r i f s 
9a in der bisherigen oder einer neuen Form. die geeignet 
ist, den sehweren Terlusten YorzuWugen, die den Schiffs- 
werften, Walzwcrkeji, Reodereien und nicht zuletzt dci 
gesamten deutsehen Wirtschaft durch die Aufliebung 
iles Ausnahmetarifs crwacłisen mussen.

Der Ruckgang der engiischen Sleinkohlenforderung.
Die engli-sehę Steinkohlenforderiing hat seit der Beendi- 
gnng des Krieges eine eigent ii ml iehe Entwicklung ango 
nommon. VV'iihrend sio Sich im letzten Vierteljahr lOiS 
auf 50,28 .Mili. t belief. stieg sie im ersten Yierteljahr 1010 
auf 50.10 t , wol.K‘i' allerdings U-rueksicidigt werden
muB, daB in der gleieheu Zeit dio Ąrlxńterzahl Yon 000 0(H) 
auf 1. 106,000 Mann gestiegen war. Seit dem ersten Yiertel?. 
jalir 1010 Ist dann aber die Kohlenfórdemng, obwohl die 
Arbeitorzahl woiter zunahm, stiindig zuruckgegangen. . 
Sie lxitrug im zweiten Yierteljahr 1010 bei 1 140 000 Ar* 
bćitern 58,88 -Mili. t und imdritten Vierteijalir bei l 147 (KM* 
Arljeitorn nur noeh 52,57 Mili. t. Bs zeigt sich also. dali 
die K ohhuiforderung auch in England im dritten Yiertel 
jalir 1010 unter dem EinfluB der Eiufuhrung der sieben* 
stundigon Srliicht —  bis zum 16. Juli 1010 lx-stand noeli 
die Achtstundenschicht * stark zuruckgegangen ist. Die 
Łeistnng pro Mann und Yierteljahr ging namlich von
51,01 t im zweiten auf 45.83 t im dritten A^ierteljahr, also 
um 11,3 %, zuruek. Dieser Kiickgang ist noeh groBei1, ais 
die 1 ><łrgweiksIk‘.hitzer vorausgesagt hatten; also auch 
in England hat die Wrringerung Her Arbeitszeit eine \‘er- 
ringorung der Fordorleistung zur Folgo, entgegon der von 
den Arbeiterfuhrern verfochtenen Thcorie. daB verkurzt«- 
Arlx*itszeit durch erhohte Leistungen der Bergleutę aus* 
gegiichen werde. Seit Anfang Dczember wird zwar wieder 
<*ino langsame !><*sserung der engiischen Kohle nf order unii 
gemeldet. Doch durfte sie im łetzteu Yierteljahr 1919 
kanni den niedrigen Stand vom letzten Yierteljahr 101$ 
wieder erreichen.

NeuabschluB von PrivatanschluBvertragen.

AuC die Eingaben und Yerhandlungen der Industrie ges.tellten Bescheid erteilt. 1 >ie Kostenii lx-rnah u ie U - i
um Abandemngen fur PriratanschlnBgleise1) hat das 
Fjgertbalł n m in ist er i u iii nujłmehr- den langst in Aussioht

2) S, a. Dr, R, S c h m i d t - Erns tli a n se n : Die aU* 
gemeinen Bedingungen f i i r  die Bcnutzung von P r iY a t*  

anschłussen b*:i den PreuBiseben Staatsbahnon. St. u. E.

Aetulorungen der PriyatanschluBanlage iniolge Aeńde

1010. 10. Juni. S. 01)0/3; Dr. ^r. e. h. W. Beum ei 
A bandę ru ngsvorsc!d iige ?u den neuen allgemeinen Be* 
dinguiigen fiir die Zulassung von IMvntanschl&śsen. 
St. u. E. 1010. 26. Juni. S; 717 21.
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rungcn der Staatseisenbahnanlagen erfolgt danach auch 
in Zukiinft nielit in voIlem Unifangc, sondern nur zur 
Halfte. Dio Uebernahme der hal hen Kosten bleiht abcr 
nicht, wie bisher vorgesehen, in das freie Belieben der 
Eisenbahn gestellt, sondern kann vpn dem AnschluB- 
nehmer nach der neuen Fassung erzwungen werden. Gegen 
die Uebernahme der gesamten Kosten in diesen Fallen 
bestehen bei der Eisenbahn grundsiitzliehc Bedcnken. 
Die Eisenbahn ist der Auffassung, dat! die Uebernahme 
der halben Kosten, die demniiehst also zwangsmiiGig zu 
erfolgen hat, ein eigentlich schon viel zu groBes Entgegen- 
kommen gegeniiber den AnschluBnehmern bedeute. Auf 
Grund der den Wunachen der Industrie entsprechend er- 
folgten Aenderung zu § 21 kann nunmehr in Zukunft 
nicht mehr m it Kundigung des Priyatansehlusses in don 
Fallen gedroht werden, wenn der AnsehluBnehmer dic 
Uebernahme irgendwelcher zweifelhaften Verpfliehtungen 
ablehnt. An eine Herabsetzung der lOOprozentigen Ge- 
biihrcncrhohung konnto nach der zwischenzeitlich er- 
folgten Preisentwicklung nicht mehr gedacht werden. Die 
Wunselie der beteiligten Kreise bezuglicli der Yerlange- 
rung der Ladefristen und der Einsehrankung des frcisn 
Ermessens der Eisenbahnverwaltung bei der Entschei- 
dung uber die Handhabung und Anwendung der AnschluU- 
bedingungen wurde li abgelehnt. Der Bescheid des Minister* 
tautet wie folgt:

Per Minister der offentlicben Arbeiten.

V. 55 IX 16 074. 1. Ang.

B e rlin  W 66, den 22. Dezomber 1019.
Wilhelmstr. 79.

Auf die mir yorgetragenen Wunselie hinsichtlich 
einer anderweiten Gestaltung der neuen allgemeincn 

Bedingungen fur die Zulassung von Privatanschlussen 
teile ich mit Bezic-hung auf die Besprechung am ,‘i. Sep- 
tembcr d. J . folgendes mit:

Zu § C. Um den wiederholt geauBerten Wunschen 
auf eine giinstigere Gestaltung des § 6 der Bedingungen 
entgegenzukommen und dio Anftur.de zu beseitig^n. 
die sirh aus einer yerschiedenartigen Handhabung der 
Bcstimmungen durch die Eisenbalindircktionen in der 
fcekcnuiirtigen Fassung etwa ergeben konnten, bin ich 
bereit, dem Absatz 2 des $ U die nachstehende Fassung 
zu geben:

(2) „Die Kosten von Aenderungeu und Erweite- 
rungen der AnschluBanlage tragt der AnscliluBinhaber 
Werden sie durch Aenderungen und Erweiterungen 
der Staatseisenbahnanlagen yerursacht, so tragt die 
Staatseisenbahnverwaltung diese Koaten zur Halfte." 

Zu einer Uebernahme dieser Kosten in  yollem Umfange 
bedauere ich mich nicht entschlieBen zu konnen, weil 
das Interesse an dem Bestehen der Anlage in erśter Reihe 
der AnsehluBnehmer lmt und der AUgemeinheit daher 
die Uobernahme der samtlichen ICosten fiir Aende

rungen und Erweiterungen der AnsehluBanlagen in den 
in Frage konimenden Fallen nicht. zugemutet werden 
kann.

Zu § 16. Mit Riicksiclit auf die gegen wartigen 
auBerordentlichen Verkehrssehwicrigkeiten, die durch 
die Bcwilligung langerer Ladefristen zweifellos noch 
wesentlich verscharft werden wurden, trage ich Be- 
denken, den Wiinschen auf eine Aenderung' des § 16 
zu entsprechen, zuiual ich mich der Ueberzeugung nicht 
verschlieBen kann, daB bei den den Werken zur Ver- 
fugung stehenden oder von ihnen zu scliaffeijden tcch- 
nischen Einrichtungen zur Beschleunigung Hes Lade- 
geschafts die gegenwartigeń Fristcn im allgemeinen 
ais ausreichend anzusehen sind. Ich weise hierbei noch 
darauf hin, daB die gegenwartige Fassung der Bestim-

mungdes § 16 die Moglichkeit bietet, die sieli ineinzelnen 
Fallen etwa ergebenden Harten und Unzutragliehkeiten 
zu beseitigen, da die Ladefristen unter Beriicksichtigung 
der Bedienungszeiten und der besonderen Yerhaltniss*" 
des Anschlusses festzusetzen sind.

Zu § 1!). Durch die AnsehluBgebiihren des- § 19 
sollen dic Selbstkosten der Eisenbahnverwaltung ge- 
dcćkt werden fur die 1-eistungeu, die sie durch die Zu 
fuhrung und Abholung der Wagen den AnschluBinhabcm 
gegeniiber ubernimmt und dio die anderen Verkehrs 
treibenden selbst voriiehinon mussen. Die Ycrgutungs 
satze von 1 ,ft fiir Entfcrnungen bis zu 1 km zuzuglich
0,40 ,l( fur jedes weitere km entsprechen schon jetzt 
den Selbstkosten der Eisenbahnvcrwaltung nicht mehr. 
Eine ErniaUigung der Gebuhron kann deshalb nicht in 
Aussicht gestellt werden. Es ist vielmehr damit zu 
rechuen, daB in absęhbarer Zeit eine fernere Erhohung 

der Vergutungssatze zur Dćckung der Selbstkosten der 
Eisenbahnyerwaltung wird vorgenommen werden mussen. 
Eine anderweitc Abstnfung der AnschluBgebiihren nach 
halben Kilometern wurde dem Aufbau der allgemeinen . 
Tarife widerspreehen und kann daher nicht durchgc- 
fiihrt werden.

Zu § 21. Hinsichtlich der Bestimmung unter 
Ziffer 2 e des § 21 bin ich bereit, den Wiinschen der An 
sehluBnehmer entgegenzuk'ommen. Die Bestimmuni! 
wird folgende Fassung erhalten:

„o) der Anschlufiinhaber trotz Aufforderung 
Iseinea anerkannten oder gerichtlich festgcstelltcn 
Verpflichtungen aus dcm AneehluBvertrage nicht 
nachkommt“.

Zu § 25. Ein Bedurfnis zur Einfiilirung eines be
sonderen Sehiedsgcrichts fiir die Regelung von Streit 
fallen, dio sich aus dem AnschluBrertrage etwa ergeben 
konnten, yermag ich nicht mehr anzuerkennen, nachdeni 
die Bestimmung unter Ziffer 2 des § 6 in einer den 
Wiinschen der AnschluBinliaber liechnung tragenden 
Weise geandert worden ist. In den iibrigen Fiillen, in 
denen die Entscheidung uber die Handhabung und An . 
wendung der allgemeinen AiischluBbedlngungen in das 
freie Ermessen der Staatseisenbahnver\valtung gelegt i 
ist, liandelt es sich iiberwiegend um, Fragen des Eiaen 
balmbetriebes und der Beforderung. Die Entscheidung 
in diesen Fallen einem Schiedsgerifcht zu uberlasscn, ist 
nicht angangig, weil sich die Eisenbahnyerwaltung in 
den Fragen des Betriebes und der Beforderung einem 
Einspruch Dritter nicht imterwerfen kann.

Im  iibrigen trage ich Bedcnken, weitere grund- 
satzliche Aenderungen in den seit langcn Jahren fiir den 
Bereich der preuBisch-hessischen Staatseisenbahnyer 
waltung geltenden allgemeinen AnschluBbedingungen 
yórzunelimen, weil dio preuBischen Staatseisenbahnen 
demniiehst, spatestens zum 1. April 1921 in die Vri 
waltung des Reichs iibergehen werden.

Die nachgcordnetcn Eisen ba h ndire kt io ne n habe ich 
von den Aenderungen der §§ 6 und 21 der Bedingungen in 
Kenntnis gesetzt und angewiesen, diese Aenderungen 
ohne Rucksicht auf dio sechsmonatige Kiindigungsfrist 
des § 21 im Einverstandtns mit don beteiligten AnsehluU 
inhabern auch bei den Vertiagen nachtraglieh durch- 
zufuhren, die unter Zugrundelegung der vom 1. April 
d. J . ab geltenden allgemeinen Bedingungen bereits 

abgeschlossen sind. gCZ_ Oescr.

Die Forderungen der Ansehluliinhaber sind also nur 
zu einem geringen Teil, wenn auch in zwei der wesent 
liclisten Punkte, erfullt. Es ist zu lioffen, daB durch die 
Aenderung der Bedingungen damit einige der Haupt 
ursachen fiir Klagen der AnscliluBinhaber ans der Welt 
geschafft sind.



8. Januar 1920. BllchergchiU . Stali! und Eisen. 71

Bucherschau.

Isay, Hermann, Dr., und Dr. Rudolf Isay, 
Reehtsanwalte am Kammergerieht: Allgemeiues 
Berggesetz fiir die preuBischen Staaten, unter 
besonderer Berucksichtigung des Gewerkscliafts- 

rechts systematiscli erL Manriheim, Berlin, Leipzig: 
.1. Bensheimer. 4".

Bd. 1. 1919. (XV, 791 S.) 45 M, geb. 5Q JC

Der erste Band des groB angelegten Isayschen Kom- 
montars, dem, wie der Verleger anze.gt, der SchluBband 
binnenkurzemfolgen wird, umfaBtdieerstcn vierTitel des 
Berggesetzes in der Reihenfolge eeiner Bestin mungen. 
Naefc eingehendor Bosprechung des Begriffes und Inhaltea 
des Borgwerkseigentums, der vom Berggesetze betroffonen 
Mineralien und des staatliehen Vorbehalts fur Steinkohle, 
Stein- und Abraumsalzo werdon die Voraussetzungen 

fiir dio Begriindung des Borgwerkseigentums behandelt, 
namlich das Schiirfrecht ais die Befugnis zum Aufsuchen 
bergbaulieher Mineralien, die Mutung ais das Gcsuch um 
Verleihung des Bergwerkśoigentums, der aus der gesetz- 
maBigon Mutung cntstehende Rechtsanspruck auf Ver- 
leihung sowie das bei der Vorleihung geltende Yerfahren. 
Umfassonde Darleguligen erlautem die Bestimmungen 
iiber dio nach Bergreeht bcstehcnden Sonderaiten des 
Erwerbs bergbauliehen Eigoritums durch Vereinigung 
inehreror Bergworke inderReclitsform der Konsolidation 
sowie durch Te iluną von Grubenfcldern ode)' durch Aus- 
tauscb von Feldesteilen. Den Erorterungen iiber die dem 
Bergwerkseigentiimcr zustehenden ^Befugnisse folgt die 
Besprechung seiner Ybrpflichtungen gegoniiber dem 
Staate ais dem Trager des Aufsichtsrechtes sowie gegen- 
iibor den Bergleuten und Betriebsbeamten. Der yorlie- 
gende erste Band schlieBt m it der sowohl nach wirtschaft
lichen ais rechtlichen Gosichtspunkten auBerordentlich 
griindlieben Abhandlung Rudolf Isays uber das Gowcrk- 
sohaftsrecht ab. Sie yerdient heryorgehoben zu werden, 
weil hier besonders Gelegenheit genommen ist, auf den 
so wichtigen Zusammenhang zwischen dem Berggesetz 
und den allgemeinen RechtsqueJlen einzugehen. Die 
bergrechtlichen Bestimmungen werden daher nicht 
bloB in  ihrer Stellung ais Sondorrechtesatz, sondern auch 
in ihrer Beziehung zum burgorlichen und Handelsrecht, 
zum Grundbuch, ZivilprozeB und Konkurse, zur Zwangs- 
versteigerung und freiwilligen Gcrichtsbarkeit sowie zur 
Steuergesetzgebung uutersucht. Auf. Einzelfragcn ein- 
zugehon, verbietet der Raum. Im  allgemeinen sei gesagt, 
daB das Work zu den vortrefflichsten Arbeiten der neuereu 
bergrechtlichen Literatur gehort. Der Praktiker, der aul 
eine Sonderfrage eine schncllo und griindliehe Antwort 
wiinscht, wird den Isayschen Kommentar nieht ent- 
behren konnen; trotz seiner eingehenden Darstellung 
biiBt er an Uebersichtlichkeit niehts ein. Vorbemerkungon 
am Eingange jedes Titels, Inhaltsangaben und Heryor- 
hebungen durch ‘Sti.chworte bei denjenigen Gesetzes- 
bestimmungen, die breitere Erlauterungen erforderlieh 
machen, erleichtem das Auffinden. Geschichtlichc Hin- 
weise fordem das Verstiindnis der durch die Gesetzgebung 
haufig abgeandertcn bergrechtlichen Bestimmungen. Aus- 
ssiigo aus Reohtspiechung und Schrifttum, dessen Neu- 
erscheinungen zu Beginn groBerer Abgehnitte zusamtr.en- 
gestellt sind, werden ein Nachlesen der Qucllcn meistens 
ersparen. Bringt die Sozialisierung keine gSnzliche Auf- 
hebung des Berggesetzes, sondern nur einzelne Aban- 
derungen — die Besprechung der bisher erlassonen Ab- 
anderungsbestimmungen ist fiir den zweiten Band an- 
gekiindigt — so durfte dem Isayschen Kommentar eine 
weite Verbreitung gewiB sein.

Handbuch des neuen Arbeitsrechts. Tarif- 
veitiage, Aibeiter-, Angestellten- und Schlich- 
tungRansschusse, Demobilmacliungsvoiscłiiiften, 
Arbeitskammern im Bergbau, Sozialisierung des 
Bergbaues, Betiiebsriite. Hrsg, von Dr. jur. 
Wilhelm Schltiter, Oberbergrat, rechtskundigem 
Mitglied des Oberbeigamts in Dortmund. 4., verm. 
und verb. Aufl. Dortmund: Hermann Beilmann 

1919. (4 BI., 179 S.) 8 G;GO M.

Das Handbuch bringt mogliclist vollstandig samtliche 
in Frage kommenden Yerordnungen m it ihren neuesten 
A biinderungen bis zu der Vcrordnung vom 3. September 
1919 iiber die Einstellung und Entlaasung von Arbeitern 
und Angestellten wahrend der Zeit. der wirtschaftlichen 
Demobilmaehung. Dio Erlauterungen sind durchweg, um 
die reiclihaltige Zusammenstellung nieht zu umfangreich 
werden zu lassen, knapp gefaBt und dennoch geeignet. 
den leichten Uebcrbliek und das Herarizichen gleichartiger 
Vorsohriften zu ermogliehen.

In  die yorliegende vierte Auflage muBte gegeniiber 
der flritten, die mit Ende Mai 1919 abschloB, eine groBe 
Anzahl neuer Gesotze und Verordnungen aufgenommen 
werden. Erwahnt seien nur die Verordnung uber dio Er- 
riclitung eines Ausschusses zur Prufung der Frage der 
Arbeitszeit im Bergbau des Ruhrgebietes vom 18. Juni 
1919 (Rcichsgesetzblatt 1919, S. 579), die Verordnung 
uber Lohnpfandung Tom 25. Juni 1919 (Rcichsgesetzblatt 
1919, S. 589), die bereits erwahnte einheitliche'Verord- 
nung uber die Einstellung und Entlassung von Arbeitern 
und Angestellten Tom 3. September 1919 (Reichsgesetz- 
blatt 1919, S. 1500), das Kohlenwirtschaftsgesetz vom
23. Marz 1919 (Rcichsgesetzblatt 1919, S. 342), die Aus- 
fuhrungsbestimmungen dazu vom 21. August 1919 (Reichs- 
gesetzblatt 1919, S. 1449), das Kaliwirtschaftsgesetz vom
24. April 1919 in seiner Fassung vom 19. Ju li 1919 (Reichs- 
gesetzblatt 1919, S. GG1) und die Ausfuhrungsvorscłirifteii 
dazu vom 18. Ju li 1919 (Reichsgcsetzblatt 1919, S. GG3).

Die Benutzung des reichhaltigen Handbuchos kann 
gewerblichcn und wegen der eingehenden Behandlung der 
fiir den Bergbau ergangenen Verordnungen besondera 
auch bergbauliehen Betrielien nur empfoh len werden.

Dr. Fr.

Quaatz, R., Regierungsrat in Koln: Die Reichs- 
eisenbahnen. Gedanken und Vorsehlage zur 

Pinanzmrtschaft und Organisation des deutschen 
Verkehrswesens. Berlin: Julhis Springer 1919. 
(77 S.) 8 °. 2,40 J ( .

Die in der yorgenannten Schrift entwiekelten Ge
danken und Vorschlage sind in ihren Grundzugen den 
Teilnehmern der letzten Hauptrersammlung des Ver- 
eins deutscher Eisenhuttenleute aus dem Vortrago des 
Verfasscrs, dessen Wiedergabe auch in dieser Zeitschrift1) 
erfolgt ist, bekannt. W ir konnen uns daher auf das 
Urtcil berufen, das sie in der Hauptyersammlung ge- 
fnnden haben; danach enthalten sie yiel Keues und haben 
manche Anregung auf einem Gebiete gegeben, das heute 
die Aufmerksamkeit weiter Kreise beansprucht. Alle, die 
sich m it der Frage des Reichscisenbahnsystems be- 
sebaftigen, konnen an dieser Schrift nicht yoruber- 
gehen; sie wird auch den Lesem von „Stahl und Eisen" 
wegen ihrer eingehenden Begriindung und ausfubrlichen 
Yorscfilage eieherlich willkommen sein.

Gerichtsassessor Dr. Fritz Gulłmann. •) St. u. l i  1919, 3. Ju li, S. 737/45.
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Ferner sind der Schriftleifcuug zugegangen:

H andbuch  fiir das IC1 <• k t ro-1 nsta l lat ionsge wo^'be. 
Unter Beiuitzung yon Saem anns „Merkl»uch“ bearb. 
von Ernst Pot zo ld , Elektrotechniker. 5. -10. Tausehd. 
(.Mit I Fig.) Berlin (S\V 11, Hallcsche .StraBe 20): 

Vcrlag „Die, KIektrizitat“ [1919]. ■ (4<* S. u. I Notizbl.)
S 0 (lii u). Geb. m it Tasclie 2,50 .(( (Porto 0,15 .(().

Hand- (ind W andkartc, Volhageu k  Klasings Xeue, 
des Deutschen Reichcs und der JCachbargebicte naeh 
den Kriedcnsbedingungen. MaBstab 1:2 000 000. (Karb. 
Lithbgr.) Bielefcld und Leipzig: Yelhagcn & Klasing 
{1911)]. (1 151. 93 >: SI cm) *8". 2,40 .H zuzuglich
Tcuerimgszuścłilag.

ii; Die Karle, dii- mit ersehrrfekender Dmitlichkeit 
die Wundcii bloBlegt, die der „Kriede der Gerechtig- 
keit“ dem Korper des Deutschen Ueiches geselilagen 
hat, gibt die neuen Reichsgrenzen und die Greiizen der 
licnachbarten neuen uuBerdeiitsrlien .Staaten, soweit 
sie yorliiufig festliegen. kennzeichnot die besetztcn Gc- 
biete mit den Bruckeńk&fcn und den liaumungszonen, 
die neutrale Zóńe, dii: den Volksabstimuiungen unter- 
worfenęn Gebiete,. das Saargebiet, die unyertcidigt 
bleibende o0-kni-(irenzc ostliell des Rheins und die 
Rciclisgrenzo vor dem Krieden, alles in klarer Dar
stellung, Der unterc Rand des Kartenblattcs veran- 
sehauliclit in farbigen Zeichnungcn <lie wiclit igsteu Ver- 
luste an Gcbiet und wirtschaftliehcn Wertcn (Beyolke- 
rung, Eiscnerzcn, Kolilen, Kali, Getreide- und Kartoffel- 
Ertragnissen und Kolonien), die der Krieden dem 
Deutschen Rciehc aufzwingt; in gleietier Weise werden 
die Sprąohenvcrhaltńisso in ElsalJ-Łotliringen auge- 

aeben sfc
H o lin . 10., Oberingeriięur de.ś Seliweizeriselien Veroins 

von Dampfkcssol-Bcsitzęrn, Ziirieh: Die B ekam p fung  
von Rost und Abzehrungen an Dampfkesseln. (Mil 
20 Abb;) Zur ich: Speidel und Wurzel 1919. (07 S.) 8°.

S.-A. des Anli. II im 50. .Tahresbericlit des Sehweiźc- 
lischen Yereins roń  Dampfkessel-Besitzern.

H u lle . Kr. W.. Professor, Oberlehrer an den Staatl. 
Vereinigten Masohincnbiliischulen in Dortmund: Die 
W crkze iigm asch ińen , ilire neuzeitlielie Durchbil- 
dung fur wirtseliafllielie Metallbearbcituhg. Kin Lchr- 
buch, 4., verb. Aufl Mit 1020 Abb. im Te.\t und auf 
Teiftbl., sowie 15 Taf. Berlin: Jnlius Springer 1919. 
(V III, 01 i S.) S u: Geb. 39,00 J f .

Je n ts c h , Carl: V o lksw irtsehafts le lire . Grundbegriffe 
und GrundsiUze der Volksivirtsehaft, popular dargest. 
39. bis 49. Tausend, 5., verb. u. verm. Aufl., hrsg. von 
l)r. pliil. Anton Heinrich Roso. Leipzig: Kr. Willi. 
Grunow 1919. (XVI,Ó91 S.) S 11. 5,50 </(, geb, 7,50 ,/t.

K agerer, Felis, Oberstaatsbnhmat Ing.;- Das autogene 
Schwe.iBen und'Sehneiden mit Sauerstoff. llandbueh 
zum Studium, zur Binrichtung lpid zum Betriebe von 
Sauerstoff-Metallliearlieitunjjs-Anlagen. 2., verb. u. we- 
sontlich erw. Aufl. Mit 100 Abb. und 10 Tali. Wien: 
Waldheim-Kberle, A.-G. Leipzig: Otto Klennu 1919. 

(240 S.) 8 “ (10°). Geb. 5.50 
(Teęhnisehć Prasis.)

K rieger, Bernliard, Schriftleiter der Ton industrie-Zeitung: 
K a lk sands to in  - Betric bserfahrungen. IScrlin 
(N\V 21): Verlag der Tonindustrie-Zeitung. G. m. b. H.. 
1919; (46 S.) 8 Geb. 4,50 .ft.

(Des Zieglers Feierabendc. H. 7.)
K rieger, Bernhard, Schriftleiter der Tonindustrie-Zei- 

tuug: Der Sand. (Mit 1 Abb.) Berlin (NVV 21): Yerlag 
der Tonindustrir-Zeitung, G. m. b. II., 1919. (36S.)S°.
Geb. 3.50 .»(.

Leber, lingelbert, Friratdozent an ller Berg
akademie Freiberg i. Sa.: Die H e rs tc llung  desTemper- 
gusses und die Theorie des Gluhfrischens nebst AbriB . 
iiber die Anlage von Temjiergieficreien. llandbueh fur 
den 1‘raktiker und Studierenden. -Mit 213 Abb. im 
Text und auf 13 Taf. Berlin: Jnlius Springer 1919. 

(V III, 312 S;) 8°. 30,80 .11.
L h o tzk y , Heinrich: A rbe iten , mclitSi ais arbeiten. 

Stuttgart: J. Engelhorns Xaelif. 1919. (119 S.) S u.

3,50 .«.
M eck lcnburg , Werner, l ’rof. Dr.: Kuiv.es l.chrbuck 

der Chemie. Zugleieli 12. AufL von Koseoe-Schor- 
lemmers Kurzeni Lelirbueh der Chemie. Mil 100 Abb. 
und einer Spektraltaf. Braunachweig: Kriedr. V'iewec 
& Sohn 1919. (X IX , 750 S.) 8". 21./f, geb. 25 

M itte ilu ng e n  iiber Vcrsuche, ausgefuhrt voinEiscn- 
beton-Aiisschu B des Oesterreichiselien Tngenienr- und 
Arcliitekten-Vereins. f^ipzig und Wien: Franz Dea- 
ticke. 4".

11. 8. H an isc li, August, Ing., Óberbaurat und 
1’rofessor, und Ing. Bernhard K irsc li, ord. l’rof. der 
Teelin. HoChsehule in Wien: YerSuche zur Beurteilung 
hochwertiger Zemente. Mit 28 Abb. und 15 Tab. 19l9. 
(41 S.) 3.5(1. K.

M u lle r, Emil, Drcherineister, und Ingenieur l ’rof. Alfred 
F reund , Oberlehrer an der Stadt. Gewerbe- nnd 
Maschinenbausehule zu Leipzig: Gew indeschneiden. 

Ein praktisches Hilfsbuch furDrelier. m it yollstandigen; 
Tttbellen fur alle yorkommenden Drchbiinke und Ge- 
winde. 5., verb. Aufl. M it 16 Abb. im Test. Leipzig: 
Friedrich Brandstotter 1919. (V III, ISO S.) S °. Geb. 
3,9,0 -ft.

M u lle r, Georg, Rcgierungsbauiueister a. D..
Dozent fiir Bauingenieurwesen an der ReichsuniversjtSt 
Pcking: Ueber neuere Form en yon Hochbrucken bei 
tiefliegendeiu Gelaride. Alit 28 Fig. im Tost und 5 Taf. , 
Leipzig und Berlin: Wilhelm Engelmann 1914. (2 BI., 

30 S.)  4 o. 7,95 . « .
M ulle r. Oscar, Mitglied der Kedaktion der Deutschen 

Allgemeinen Zeitung: W a rum  muBten wir nach Ver- 
sailles ? Aron der Friedensrcsohition zum FriedenssehluB. 
Berlin: Xorddeutsche Buehdruckerei und Verlagsanstalt 
1919. (71 S.) 8 °. 1,60 Jf.

N eum ann , Fritz Stephan, Dr., Berlin: D cnk t Kinder 
und Enkel. .  . ! Eine Materialiensammlung zur Beur- 
teilung der demętkratischen und sozialistischen Politik. 
Berlin: Ot-to Elsner. Verlags-GeŚ; ni. b. H ., 1919. (VII. 
622 S.) . 8°. 10 ,K.

O s tc rtag , 1’., Sipl-»3np-, Professoir am kańtonalen Teeli- 
nikuin Wintcrthur: Theorie und Konstruktion der 
Kolben- und Turbo-Konipressoren. 2., yerb. Aufl- 
Mit 300 Tcstfig. • Berlin: Julius Springer 1919. (VI. 

295 S.) 4 o. Geb. 20 J ( .
Peiser, HerUnt, Direktor der Berlih-Anhaltiselien Ma- 

schinenbau-Akt-ien-Gesellsehaft: G rund lagen  dor lie- 
triebsreehnung in Masehincnbauanstalten. (Mit 3 Au- 
lagen.) Berlin: Julius Springer 1919. (2 BI., 106 S.) 
8°. 6.60.«.

P h il ip p i,  Erich, S r.^H il.: T orfkraf twerke und Neben- 
produktenanlagen. Techniseh-wirtsęhaftliehe Grund- 
iagen fur Innenkolonisierung. Alit 2S Testabb. Berlin: 

Julius Springer 1919. ( Y L  I33 S.) 8 11 .11.
H ie d le r ,  A.: W ir  kl iclikei t-ibl i udo in Wisseiischalt 

und Technik. B.-rlin: Julius Springer 1919. (VIII, 
198 S.) S°. 5.20 .U. 

liie g le r , Hans, l)r.: E is c n p ro d u k tio n  auf dem Wclt- 
markt wahrend des Krieges unter besonderer Beruck- 
sichtigung Deutschlands. Berlin (W 35): H e r m a n n

‘ Saek. Verlag, 1919. (61 S.) 8 4.40 .H.
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