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M itte ilu n gen  aus dem  Eisenhiittenm annischen Institu t d er K ón ig l. Technischen

H ochschule , Aachen.

Vergleichende Untersuchungen von rheinisch-westfalischem 
Giefóerei- und Hochofenkoks.*

Von F. W  u s t  in Aachen und G. O t t  in Augsburg.
(Nachdruck ycrbotcn.)

I—(s ist eine bekannte Tatsacho, dafi der 
Giefiereikoks im W erte lioher steht., ais 

der Hochofenkoks. Die Summę, welche die 
Eisengiefiereien in Deutscliland jahrlich mehr fiir 
ihren GieBercikoks verwenden, ais die Ilochofen- 
werke fiir die entsprechende Menge Ilochofen- 
koks, betragt mindestens 1,2 Millionen Mark. 
Diese bedeutende Mehrausgabe fiir Koks, die fiir 
die Eisengiefiereien natiirlich von holiem wirt- 
schaftlichem Interesse ist, kann nur in einer vor- 
ziiglicheren Bescliaffenheit des Giefiereikoks ihre 
Berechtigung finden. Die vorliegende Arbeit 
bezweckt nun, durch eine moglichst vollstandige 
Untersuchung beider Koksarten die Vorziige des 
Giefiereikoks festzustellen bezw. iiberhaupt einen 
Vergleich zwischen beiden Koksarten zu ziehen.

Ais U n t e r ś u c h u n g s m ą t e r i a l  lagen v o r: 
36 Sorten von Hochofenwerken eingelieferter 
Hochofenkoks, 26 Sorten von Eisengiefiereien 
eingelieferter Giefiereikoks. Dabei stammen 
17 Sorten von Hochofen- und Giefiereikoks von 
denselben, die iibrigen dagegen von yerschiedenen 
Zechen.

Bei den Untersuchungen wurdon folgende 
Bestimmungen ausgefiihrt: 1. Aschebestimmung;

* Yortrag, gehalten auf der Yersamnilung des 
Yereina deutacher EisengieBereien am 18. September
1905 in Eisenacli.

XIY.,„

2. Schwefelbestimmung; 3. Phosphorbestimmung; 
4. Brennwertbestiinmung; 5. Bestimmung des 
anscheinenden spezifischen Gewichtes; 6. Be- 
stimmung des wahren spezifischen Gewichtes;
7. Berechnung der Porosititt; 8. Bestimmung 
der Druckfestigkeit; 9. Bestimmung des Gliih- 
verlustes im Kohlensaurestrom.

1. Die A s c h e b e s t i m m u n g  wurde in be- 
kannter Weise ausgefiilirt, indem bei 120° C. 
getrocknete Substanz im Platinschalchen im 
Muffelofen 1 */s Stunden gegHiht wurde.

Aus der folgenden Tabelłe geht hervor, dafi 
unter siimtlichen Sorten Hochofenkoks der Asche
gehalt zwischen 6,74 °/o (bei Nr. 10) und 14,30 °/o 
(bei Nr. 27) schwankt. Der durchschnittliche 
Aschegehalt betragt 9,48 °/o. Unter samtlichen 
Sorten G i e f i e r e i k o k s  schwankt der Asche
gehalt zwischen 7,30 °/o (bei Nr. 14) und 13,07 °/o 
(bei Nr. 26). Der durchschnittliche Aschegehalt 
betragt 9,85 °/o, ist also um 0,37 °/o hoher ais 
beim Hochofenkoks.

2. Zur Bestimmung des S c h w e f e l s  wurde 
die von Eschka angegebene Methode etwas ino- 
difiziert angewendet. In einem 50 mm weiten 
und 40 mm tiefen Porzellantiegel wurde 1 g bei 
1200 C. getrockneter Koks mit 2 g Magnesia- 
misehung vermengt, der Tiegel oflen in die Muffel 
gestellt, diese langsaui auf fiotglut gebracht und
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eine Stunde bei dieser Temperatur erlutzt. Nach 
dem Erkalten wurde der Tiegelinlialt, der nur 
gesintert war, in eine Porzellanschale gespiilt, 
mit heiBeni W asser iibergossen, Broinwasser zu- 
gesetzt und mit Salzsaure angesauert. Der beim 
Eindampfen auf dem Wasserbad yerbliebeno Riick- 
stand wurde mit einigen Tropfen Salzsilure iiber- 
gossen, mit WasSgr verdiinnt, abflltriert, aus- 
gewaschen, und das F iltra t in der Siedehitze mit 
Chlorbarium gefallt.

Aus den erlialtonen Resultaten gelit hervor, 
daB der Schwefelgelialt bei samtlichen Proben 
Hochofenkoks zwischen 0,77 °/o (bei Nr. 10) 
und 1,52 o/o (bei Nr. 13) variiert, bei samt
lichen Proben GieBereikoks zwischen 0,73 % 
(bei Nr. 2) und 1,58 °/o (bei Nr. 13); ferner 
daB der mittlerc Schwefelgelialt im crsteren 
Falle 1,10 o/d, im letzteren 1,08 °/o betragt.

3. Die P  h o s p h o r  b e s t  i m m u n g wurde auf
folgende Weise ausgefiihrt: 0,5 g Asclie wurde
in einem Platintiegel mit der doppelten Menge 
Natrium-Kaliumkarbonat und Saipeter innig ge- 
mischt, vorsichtig angewilrmt und dann so lange 
iiber dem Geblilse orhitzt, gewohnlich 10 bis 
15 Minuten, bis die Masse ruhig zu fliefien an- 
ling. Die erhalteue Schmelze wurde in W asser 
gelost, fffiriert, zur Abscheidung der Kieselsiiure 
das F iltra t nach dem Ansituern mit Salzsilure 
auf dem Wasserbade zur Trockne yerdampft 
und der Riickstand mit etwas W asser und Salz- 
siiure aufgcnominen; dann wurde dio Kieselsiiure 
abflltriert, das F iltra t auf etwa 20 ccm euigeengt, 
ammoniakalisch gemacht und der UeberschuB 
des Ammoniaks mit Salpetorsilure (25 ccm) weg- 
genommen; alsdann wurde auf 70 0 C. erwilrmt und
40 ccm Ammoniummolybdatflussigkeit zugesetzt. 
Der erhalteue Niederschlag wurde auf einem ge- 
wogenen und getrockneten Filter gesammelt, 
mit salpeterhaltigem Wasser ausgewaschen und 
eine Stunde lang bei 115°C.  im Trockensclirank 
belassen, dann ausgewogen.

Die in der Tabelle yerzeiclmeten Resultate 
sind in Prozenten der angewandten Koksmenge 
angegeben. Ein Yergleicli dieser Zahlen ergibt, daB 
der P h o s p h o r g e h a l t  d e s  H o c h o f e n k o k s  
zwischen 0,047 °/o (bei Nr. 24) und 0,013 °/0 (bei 
Nr. 7) schwankt und im Durcbselmitt 0,022 % 
betriigt. Bei samtlichen Proben G i e B e r e i k o k s  
variiert der Phosphorgehalt zwischen 0,047 % 
(bei Nr. 2) und 0,013 °/o (bei Nr. 7) und betragt 
im Mittel wio auch beim Hochofenkoks 0,022 °/o.

4. Da es nicht gelang, den Koks in der 
Malilersclien Bombę vollstaudig zu verbrennen, 
wurden die B r e n n w e r t b e s t i m i n u n g e n  indirekt 
in der Weise ausgefiihrt, daB durch Gliihen von 
0,5 g Koks im Sauerstoffstrom der Kohlenstoff 
zu Kohlensilure verbrannt und dieselbe gewogen 
wurde. Durch Multiplikation des Kohlenstoff- 
gehaltes mit 8080 erhalt man dann die in der 
Tabelle zusammengestellten Brennwerte.

5. B e s t i m m u n g  des  a n s c h e i n e n d e n  
s p e z i f i s c h e n  G e w i c h t e s .  Prinzip des Yer- 
fahrens: Ein GefaB yon bekanntem Inhalt und 
Gewicht wird erst yollstilndig mit Sand gefUllt, 
welch letzterer aus einer ein fiir allemal fest- 
gesetzten Trichterhohe und W eite zuflioBt. Die 
iiber den Rand des GefilBes aufgehilufte Sand- 
menge wird yorsichtig abgestrichen und das 
GefaB alsdann gewogen.

Sei (las Eigengowicht des Geffifies =  Cr,
„ „ Yolumcn „ n =  J,
„ „ Gewicht des GefaBes -j- Sand =  A,

so betragt das Alleingewicht des Sandes
S =  A — G und sein spozifisches Gewicht

s
s =  , . Nun wird in dasselbo GefaB das zu

untersuchende, vorher aber bei 120° C. getrock- 
nete und gewogene ICoksstiick eingebraclit und 
wieder g latt bis zum Rande g e fu llt.' Das Ge- 
samtgewicht des Gefafies sei je tz t A1, das Ge
wicht des Koksstiickes g , so wiegt die zu- 
geflossene. Sandmenge nun A1 — G — g =  S, 

g
ihr Yolumen v =  —. Dieses vom Volumen J  des 

a
GefaBes abgezogen, ergibt dann den Inhalt des 
Koksstiickes zu V, woraus sich dessen spezitisches

O*
Gewicht zu s =  |  erhalten wird.

(i. Bestimmung des w a li r  e u s p e z i f i s e h e  n 
Ge wi c h t e s .  Da das Kokspulyer sich im Wasser 
nicht yollstilndig zu Boden setzt., sondeni sieli 
an den Wilńden des GefaBes einporsaugt, wurde 
ais Pyknometerlliissigkeit Schwefelkohlenstoff an- 
gewandt. Zu den Versuchen diente ein Pykno- 
meter von etwa 30 ccm Fassungsraum, dessen 
Stopfen in eine feine Glasrohre mit Markę aus- 
lief. E rst auf diesem RShrchen befand sich der 
YerschluBstopfen.

Die Fullung des Pyknoineters geschah nun 
in der A rt, daB erst das vorher getrocknete 
Kokspulyer eingewogen, etwa 1 g, und dann bis 
zur Halfte Schwefelkohlenstoff zulaufen gelassen 
wurde. Zur Entfernung etwa eingeschlossener 
Luft wurde nun mit einem in eine feine Spitze 
ausgezogenen Glasstabe tiichtig umgeriihrt, dann 
der Stopfen aufgesetzt, und durch den Hals 
desselben bis zur Markę Schwefelkohlenstoff aus 
einer Burette z ullieBen gelassen, dann das kleine 
Stopfchen aufgesetzt und gewogen. Schon yorher 
aber war das Gewicht des ohne und des nur 
mit Schwefelkohlenstoff gcfullton Pyknometors 
festgestellt worden. Das Pyknometer wurde 
wahrend der Versuche nicht mit der blofien Hand 
angefafit, sondern in einer Holzform transportiert.

Die Berecbnung des spezifischen Gewichts 
des Kokspulyers nun gestaltet sieli folgender- 
maBen:

Eigengowicht des Pyknometers . . . =  G 
Gewicht dos 1’yknometers +  Schwefel-

k o h le n s to f ! .............................................. =  A
Gewicht des Schwefolkohlonstoffs S . =  A — G.
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Das spezifische Gewicht des Scliwefelkolilcn-
stoffs wird mit Hilfe eines Ariiometcrs ermittelt.
Nun wird (1 g) Kokspulver eingewogen (g), und
nacli dem schon beschriebenen Yerfahren mit
Schwefelkolilenstoft' bis zur Markę anfgefiillt
Das Gewicht sei je tz t A '; dann betrag t das
Gewicht des enthaltenen Schwefelkohlenstoffs S '
=  A ' — G — g , folglich das des durch Koks
verdr!tngten S — S' Grainm. Diese (S — S')

g  __ g /
Gramm nehmen ein Volumen yon — g—  ccin 

ein, das zugleich dem der eingewogenen Koks-
L • 1 I Ą S --- S7 fcf * ^menge entspricnt. Aus g : -— 5—  =  -q2— 57

o  b  — o
erhalten wir dann das spezifische Gewiclit des 
Kokspulvers.

7. Unter P o r o s i t i l t  soli der Prozentgehalt 
an Porenraum in 100 Teilen eines Koksstuckes 
rerstanden sein. Die in der Tabelle yerzeich- 
neten Resultate sind immer das Mittel aus drei 
Versuchen. Man sieht, dafi sich der Prozent
gehalt an Porenraum zwischen 48 und 55,99 °/o 
bewegt. Die mittlere Porositilt betrilgt bei Hocli- 
ofenkoks 51,34 °/o, bei Giefiereikoks 53,34 % .

8. Bestimmung der D r u c k f e s t i g k e i t .  Alle 
Probestiicke wurden mittels eines Hohlbohrers 
aus dem Kokszylinder herausgearbeitet; Durch- 
messer und Hohe betrugen je  16 mm. Diese 
Zylinder wurden durch eine einfache Hebel- 
vorrichtung zerdriickt. Aus der Tabelle er- 
sieht man, dafi die Festigkeit des Koks in ganz 
bedeutenden Grenzen (bis zu 800 % ) schwankt. 
Diese Durchschnittswerte lassen allerdings er- 
kennen, dafi der dichteste Koks die grofite 
mittlere Festigkeit, der poroseste dagegen die 
niedrigste aufweist, aber die einzelnen Resultate, 
aus denen der Durchschnitt berechnet wurde, 
sind ganz bedeutend verschieden. So z. B. betriiert

unter den zehn Proben, die eine mittlere Festig- 
keit von 154,8 kg f. d. Quadratzentimeter auf- 
weisen, das Maximum 349,4 kg, das Minimum 
50,5 kg.

Alle diese Betrachtungen fiihren zu dem 
Schlufi dafi zwischen Festigkeit und Porositilt 
keine einfachen Beziehungen bestelien. Am 
krassesten zeigt dies wohl der Fali, in dem 
ein Koks von der iiberaus geringen Porositat 
von 37,88 °/o nur 68 kg Festigkeit besitzt, 
wahrend ein anderer mit 61,47 °/o Porenraum 
eine Festigkeit von 155,8 kg aufweist.

9. Bestimmung des G l i i h v e r l u s t e s  im 
Kohlensilurestrom. Diese Bestimmungen wurden 
in der Weise ausgefiihrt, dafi ein Zylinder aus 
Koks, mit Asbest abgedichtet, in ein Porzellan- 
rohr eingebracht wurde. Vor dem Versuche 
wurde das Rohr mit Ivohlenoxyd ausgefiillt, 
welches nach dem Noackschcn Verfahren her- 
gestellt worden und auf 1000° erhitzt war, um 
den Koks vollstilndig zu entgasen. Hierauf 
leitete man reine Kohlensilure durch und liefi im 
COa-Strome erkalten. Aus der Tabelle ergibt sich, 
dafi der mittlere Gliihverlust von Hoehofenkoks 
5,07 o/o, der von Giefiereikoks 4,46 °/o betr!igt.

S o we i t  die v o r l i e g e n d e n  U n t e r s u c h u n -  
g e n  ein a b s c h l i e f i e n d e s  U r t e i l  z u l a s s e n ,  
e r g i b t  s i ch ,  dafi  z w i s c h e n  Gi e f i e r e i k o k s  
und  H o e h o f e n k o k s  aus  dem R u h r b e z i r k  
in b e z u g  a u f  A s c h e - ,  S c h w e f e l - ,  P lio s -  
p h o r -  und  K o h l e n s t o f f g e h a l t  U n t e r s c h i e d e  
n i c h t  y o r h a n d e n  sind.

D a s s e l b e  g i l t  f iir  den B r e n n w e r t ,  die 
F e s t i g k e i t  u n d  die Po r o s i t i l t .  N u r  be-  
t r e f f s  d e r  A n g r e i f b a r k e i t  d u r c h  K o h l e n 
s i l ure  i s t  e ine  n i c h t  s e h r  ins  G e w i c h t  
f a l l e n d e  U e b e r l e g e n h e i t  des G i e f i e r e i k o k s  
f e s t g e s t e l l t  wor den .

Zur Frage der Windtrocknung.
Von Professor B. Osann-Clausthal .  

(SchluB Yonj Soito 789.)
(Nachdruck verboten.)

III . E in  V o r s c h l a g  z u r  U i n g e s t a l t u n g  
des  G a 3rl e y s c h e n  W i n d t r  o c k n u n g s -  

y e r f a h r o n s .
/  u dem Zweck, den Hochofengang gleich- 

milfiiger und okonoinischer zu gestalten, 
trocknet Gayley bekanntlicli den Wind, ehe er 
in die Geblilsezylinder einstromt, indem er ibn 
mit Hilfe eines von kalter Salzlosung durch- 
flossenen Rohrsystems auf — 5° kiihlt. Da
durch wird die Luftfeuchtigkeit in Gestalt von 
W asser und Eis bis auf einen kleinen und, was 
Gayley besonders betont. konstanten Rest aus- 
geschieden. Den niclit geringen Ausgaben, 
welche die Anlage und der Betrieb der Kiihl-

anlage erfordern, steht eine Koksersparnis von
20 °;0 und eine Mehrorzeugung von 25 °/0 gegen- 
iiber, d. h. n a c h  a m e r i k a n i s c h e n  V e r -  
o f f e n t l i c h u n g e n .

Nun ist vou vielen Seiten — auch gerade 
von dem Yerfasser dieses Aufsatzes* — der 
Einwand erhoben, dafi diese Zahlen bei a n o r -  
i n a l e u  Betriebsverhaltnisscn erm ittelt seien. 
W aren diese normal gewesen, so hatte die 
Koksersparnis nur etwa 4 °/„ betragen. Lafit 
man auch gelten, dafi die Gleichformigkeit des 
Feuclitigkeitsgehaltes der Geblaseluft Yorteile 
in sich schliefit, so sind diese doch viel zu teuer

* Yergl. „Stalli und Eisen“ 1905 Xr. 2 S. 73.
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erkauft. Audi in Anbetraclit der vielen stcts 
wechselnden anderen Faktoren, die auf den Hocli- 
ofen einwirken, wird der Hochofengang immer 
weclisęlvo]i bleiben, auch wenn der Geblasewind 
getrocknet wird. Abgesehen davon konnte man 
ja  viel billiger yerfahren, wenn man additiy 
yorginge, also durch ktinstliclies genau geregeltes 
Zufiigen von Wasserdampf die Wechsel der Luft- 
feuchtigkeit, wenigstens innerhalb eines Monats 
oder eines Yierteljahres, ausgliche.

Diese Erw.ttgungen und Einwande haben trotz 
des grofien Aufsehens, das die Gayleysche Er- 
findung machte, und tro tz des Interesses, das 
ihr entgegengebracht wurde, V3rhindert, daB eine 
Anlage in Deutschland und, wenn ich richtig be- 
dient bin, uberhaupt in Europa bisher zur Aus- 
fiihrung gelangte.

Obwohl ich selbst Anteil an der Scliuld liabc, 
habe ich dies Ergebnis bedauert, nicht weil ich au- 
aern Sinnes geworden bin, sondern weil dadurch 
der E intritt der Kaltemaschine in die Eisenhiitten- 
technik uberhaupt ausgeschlossen oder zum inin- 
desten verzogert wird, und hiermit auch alle 
Fortschritte, die auf ihr Konto nocli kommen 
sollen und hoffentlich auch kommen werden. Ich 
denke dabei, um nur e in  Gebiet zu nennen, an 
d ie  A n w e n d u n g  g e t r o c k n e t e n  W i n d  es  
im K o n v e r  t e r b e t r i e b e .  Die Verh!lltnisse 
liegen hier, wie die weiter unten folgenden Be- 
reclmungen beweisen, viel giinstiger ais beim 
Hochofenbetriebe; denn 1 t  im Konverter er- 
blasenes Roheisen verlangt in der Minutę nur 
den sechsten bis siebenteu Teil der Windmenge, 
die 1 t im Hochofen erblasenes Roheisen fordert. 
Im gleichen Sinne verhalten sich auch die Aus- 
gaben fiir die Kiihlarbeit. Das Endergebnis 
stelit sich so, dafi diese Ausgaben bereits aus- 
geglichen werden, wenn es gelingt, den Satz an 
Ferromangan beispielsweise von 1 °/0 auf 0,95 °/0 
infolge der Anwendung der Windtrocknung zu 
erniedrigen — von dem Gewinn durch Qualitats- 
yorsprung ganz abgesehen, der unter Umstitnden 
Vorteile gewjlhren kann, die jede Erwartung 
weit iibertreffen.

Ich kehre nach dieser Abschweifung wieder 
zum H o c h o f e n  zuriick und yerweise auf die 
Berechnungen, die ich seinerzeit in dieser Zeit- 
schrift veroffentlicht liabe.* Ihre Ergebnisse 
will ich hier kurz zusammenfassen, um zu be
weisen, dafi es so, wie es Gayley beabsichtigt, 
n i c h t  geht, wenigstens nicht im Rahmen unseres 
bisher bestehenden wissenschaftlichen und durch 
Erfahrung gewonnenen Materials.

Durch die Windtrocknung wird aufier der 
Koksersparnis von rund 4 °/0 eine Ersparnis an 
Geblasearbeit von 15 °/0 und eine Ersparnis an 
AUgemeinkosten von 4 °/0 erzielt. Setzt man

* O s a n n :  „Ist cs yorteilhaft, den Hochofen-
geblasewind zu trockncn?" „Stahl und Eisen" 1905 
Nr. 2 S. 73 und folg.

23 J(> fiir 1 t  Koks und 18 J6  fiir 1 t Kobie 
ein, welche Preise im Minettebezirk vor einem 
Jahre Giiltigkeit hatten, so werden die Selbst- 
kosten fiir 1 t Roheisen um 1 , 4 0 ^  gedriickt. 
Diesen Zahlen stelit die Ausgabe fur Abschrei- 
bung und den Betrieb der Kiihlanlage gegen- 
iiber mit 1,07 J(> fiir 1 t  Roheisen. Es bleibt 
also ein Gewinn von 0,33 Jb, die das Anlage- 
kapital der Kiihlanlage mit etwa 8 °/o yerzinsen 
wiirden, wohl gemerkt unter Einstellung der 
hohen Kohlen- und Kokspreise, wie sie im 
Minctterevier bestehen. Im Ruhrkohlengebiet 
ergab sich beispielsweise nur ein Gewinn von
0,06 J(, fur die Tonne Roheisen, die einer Ver- 
zinsung von 1,6 °/o entsprechen. Aber auch die 
genannten 8 °/o und 1,6 °/o lassen sich nicht 
aufrecht erhalten; sie sind erm ittelt fiir eine 
durchschnittliche Lufttemperatur von -)- 2 0 0 und 
einen Wasserdampfgehalt von 12 g im Kubik- 
m eter; das ist viel zu hoch fiir unsere Breiten. 
Es wurden diese Zahlen eben gewahlt, um im 
Rahmen der Gayleyschen Versuchsmonate zu 
bleiben.* Stellte sich auch unter diesen Ver- 
hilltnissen kein zufriedenstellendes Ergebnis 
heraus, so war uberhaupt niclits zu macheu.

Setzen wir, um diesen Fehler zu verbessern, 
eine Durchschnittstemperatur von 1 2 ,5 0 bei 
8,6 g Wasserdampf im Kubikmeter ein, wie es 
in den nachfolgenden Berechnungen fiir das 
Minettereyier geschehen ist, so sinkt die Ver- 
zinsung auf 1,3 °/o. So geht es also nicht. 
Selbst fiir Hochofenwerke in niedrigen Breite- 
graden, z. B. in Alabama gelegen, wo man mit 
einer Jahresdurckschnittstemperatur von +  2 0 0 
rechnen inufi, ergeben sich nur 7,5 °/o Verzin- 
sung. Ich yersuchte nun eine Aenderung ein- 
zufiihren, indem icli +  0 0 ais Grenze der Kiih- 
lung anstatt — 5 0 einfulirte. Es sollte also 
bestilndig auf 0° heruntergekiihlt werden. Der 
Erfolg w ar aber negatiy, die Verzinsung wurde 
noch schlechter, und dies w ar noch mehr der Fali, 
ais die Kiihlgrenze auf 5 0 eingestellt wurde. 
Schliefilich gelang es, einen Ausweg zu finden, 
naclidem mir die Ursache des Mifierfolges klar 
geworden war. Das h o h e  A n l a g e k a p i t a l  
frafi eben — um es kurz zu sagen — alle Er- 
sparnisse, welche durch die Kaltemaschine ein- 
gefuhrt wurden, auf, und dieses Anlagekapital 
war deshalb so hoch, weil die Kaltemaschine 
auf die Maxiinaltemperatur eingestellt werden 
inufi; sonst geniigt sie nicht der Anforderung, 
dafi der Wind tagaus, tagein mit demselben 
Wasserdampfgehalte in den Ofen eingefiihrt wird.

Naclulem dies erkannt war, war es nicht 
schwer, das Verfahren in nutzbringender Weise 
umzugestalten. Man inufi eben nicht wie Gayley 
a u f  e in  b e s t i m m t e s  Maf i ,  s o n d e r n  um

* Yergl. den oben genannten Aufsatz in „Stahl 
und Eisen1' 1905 Jfr. 2 S. 77 linkę Spalte oben.
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e i n  b e s t i m m t  es  Ma fi kii h i e n ,  und zwar 
am besten um don Temperaturunterschied zwischen
— 5° und der JahrcsdurchschniUstemperatur, im 
Mińettereyier also beispielswoise um 5 +  12,5 
=  17,5°, wobei 8,G — 3,4 =  5,2 g Wasserdampf 
im Kubikmeter ausgeschiedon werden. Dabei ge- 
schieht es naturgemiifi, dafi in dor warmen Jahres- 
zeit die Temperatur der eintretenden Luft iiber
— 5° hinausgelit, ja  sogar mSglicherweise im 
Maximum auf etwa —)— 15° steigt. Von einer 
Stetigkeit, wio sie Gayley ais unerlilfilich be- 
traclitet, ist also keine Eede, wenigstens nicht 
in der einen Hiilfte des Jahres, dereń Tem
peratur oberlialb der Durchschnittstemperatur 
liegt. Aber Warum soli dies viel schaden? Im 
Hocliofenbetriebe hat man mit einem fortlaufenden 
Weclisel der Koks- und Mollerbeschaffenheit zu 
reehnen, allein schon in bozug auf Grofie der 
Stiicke und W assergehalt, auch mit stets wechseln- 
den Vorgiingen, die im Hocliofenbetriebe selbst 
bedingt sind, z. B. der Kohlenstaubabscheidung, 
und scliliefilich auch vielfacli mit einem Wechsel 
in der Sorgfalt der Bedienung — ich erinnere 
nur an die beriiclitigten „Montagsschichten". 
W ird aber geltend gemacht, dafi gerade der 
schroffe Wechsel der Wasserdampfgehalte, wie 
er in einigen Jahreszciten oft mehrinals am 
Tage erfolgt, * so yerderblich auf den Hocli- 
ofengang wirkt, so miissen auch diese Bedenken, 
falls sie wirklich berechtigt sind, scliwinden in 
Anbetracht der grofien Kiihlfliissigkeitsmengen, 
die in den Roliren aufgespeicliert sind. Kurz- 
dauernde Schwankungen werden dann iiborhaupt 
kaum mefibar werden, und im iibrigen wird die 
sonst yerzoichnete Zickzacklinie in eine sanfte 
Wollenlinie ubergcfuhrt werden.

Ich will nocli folgendes ausfiihren: Zwreifellos 
wird Zustimmung bestehen, wenn ich sage, dafi 
gorade Hochofenwcrke in heifien Gegenden am 
meistcn die Uebelstande hoher Lufttemperatur 
und Luftfeuehtigkeit empfinden. Kommt aus- 
gesprochen kontinentales Klima mit schroffem 
Wechsel der Tag- und Nachttemperatur, mit 
heifiem Sommer und kaltem W inter hinzu, so 
wird die Lage noch mifilicher. Gerade auf die 
Vereinigten Staaten pafit die Beschreibung dieser 
klimatischen Yerhiiltnisse. Die Hochofenwerke 
bei P ittsburg liegen in der Breite yon Neapel 
die W erke in Tennessee und Alabama sogar in 
der Breite von Gibraltar und Alexandria. Es 
ist also ganz begreiflich, dafi die Anregung zur 
Windtroćknung von amerikanischen Hochofen- 
leuten ausging. Je  killter und gleichmafiiger 
das Klima ist, um so giinstiger ist es offenbar 
fur den Hochofenbetrieb. Durch die Einfiihrung 
der Killtemaschine in meinem Simie wurden Ver- 
hilltnisse gescliaffen, wrie sie in Gegenden unter

* C a m p b e l l :  »Ueber die Yerhiiltnisse der Hoch- 
ofeu in Tennessee*. „Stahl und E isen“ 190G Nr. 4
S. 236.
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der Jahresdurchschnittsisotherme yon — 5 0 in 
einem ozeanischen Klima bestehen. Es sind das 
recht nordliche Gegenden. Die — 5 n Isotlierme 
schneidet Europa nur eben noch in der nord- 
ostlichen Ecke, gelit dann hart an der Siidspitze 
von Spitzbergen vorbei, liifit Island ziemlich 
weit siidlich liegen und selineidet das sudlieho 
Gronland ab. Unter allen UmstUnden wird bei 
der Anordnung in meinem Sinne die Koksinengc 
erspart, die einer Wasserdampfmenge vou etwa 
5,2 g im Kubikmeter in unseren Brciten ent- 
spricht. Die Geblilsearlieit wird im Zusammen- 
hange mit der Luftkuhliing yerringert und obenso 
die Allgemeinkosten nach der Mafigabe der durch 
die Koksersparnis eingebrachten Mehrerzeugung. 
Mit diesen Zahlen liifit sich mit voller Sieher- 
heit reclmen, sie sind nicht auf Spekulation, 
sondern auf sicherer Grundlage aufgebaut. W ird 
dann nach Abzug der Abschrcibungsbetriige und 
Betriebskosten fiir die Kiililarbeit eine aus- 
reichende Yerzinsung des Anlagekapitals erzielt, 
so ist eine solche Anlage berechtigt.

Ein w'eiterer Ausblick, oline den Boden 
spekulativer Anschauung zu betreten, ist der: 
Man wird nach Einfiihrung der Kiiltemascliine 
von selbst dazu gelangen, Luftfeuehtigkeit und 
Temperatur genau zu iiberwachen und den Gang 
der Gebliisemaschine entsprechend zu regeln. 
Auch dadurch wird im Hocliofenbetriebe manche 
unliebsameUeberraschunggespartwerden. Ferner 
wird — davon bin icli iiberzeugt — die Kalte- 
maschine, wenn sie einmal eingefiihrt ist, sclmell 
weitere Gebiete erobern. Bei gescliickter An
ordnung liifit sich die Killtemaschine und Kiihl- 
anlage an vielen Stellon zu weitgehenden Ver- 
suchen in dieser Richtung benutzen. Von der 
K i i h l u n g  d e s  K o n y e r t e r w i n d e s  war oben 
bereits dio R ede, weiter kommt die G i c h t  - 
g a s r e i n i g u n g  in Frage. Ferner kann auch 
gerade die Kiiltemascliine benutzt werden, um 
den Hochofengang anzuregen und einen Wechsel 
hineinzubringen. Es ist dies zuweilen sehr er- 
wiinscht, gerade bei Hochofen, die zum Hilngen 
neigen, Ansiltze oder Staubsilcke gebildet haben 
und in der Erzeugung zuriickbleiben. Auch in 
dieser Beziehung ist eine Anordnung denkbar, 
die gestattet, jeden einzelnen Hochofen an die 
Killtemaschine anzuschliefien. StoYit ein Hoch
ofen in Rohgang, so kann die Kaltemasehine 
unmittelbar ais W ilnnebringer ein tre ten ; denn 
sie entlastet sofort den Hochofen von einer 
Warmeausgabe, nilmlich derjenigen, die zur Zer- 
setzung der Luftfeuehtigkeit gebraucht wird. 
Gleichzeitig wird die Geblasemaschine entlastet.

W ichtig ist, dafi bei der Kiihlanlage nach 
meinem Yorsclilage das Anlagekapital fiir die 
Kiihlanlage ganz erheblich kleiner wird. In 
einem der hierunter folgenden Beispiele (Minette- 
reyier) betriigt das Anlagekapital im Sinne 
meines Yorschlages 140 000 oK: fiir einen Hoch-
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ofcn mit 250 t Tageserzeugiińg, im Sinne 
Gayleys aber 435 000 J L  Glaubt ein Hoch- 
ofenmann aber, dafi der Erfolg nur auf dem 
Wege zu erreichen ist, den Gayley bezeichnet 
liat, so kann er ja  Erweiterungsfahigkeit vor- 
sehen oder aucli die Anlagen von drei Hocliofen 
auf einen Hocliofen leiten, um im Gayleyschen 
Sinne zu arbeitcn; sieht. er dann keinen Erfolg, 
so mag er wicder zu dem von mir vorgeschla- 
genen Wege zuriickkehren.

Die Reingewinn- und YerzinsungsbetWige 
ei’sieht der Leser fiir die verscliiedeuen Hoch- 
ofenbezirlce aus den weiter unten folgenden 
Rechnungsbeispielen. Fiir den Minettebezirk, der 
am meisten interessiert ist, ergibt sieli eine 
V e r  z i n s u n g d e s  A n 1 a g  e k a p i t  a 1 s v o n
21 °/o, was vollauf geniigt, um die Anlage zu 
reehtfertigen.

Die den folgenden Ermittlungen zugrunde 
liegenden Einheitssiltze zur Berecluiung der 
Kuhlanlage verdanke ich der freundlich ge- 
leisteten llitarbeit der M as c h i n o n  b a u an  s t  a 11 
H u m b o l d t  in Kalle bei Koln, fiir die ich an 
dieser Stelle meinen Dank sage. Die genannte 
Firma bat neuerdings, gerade zum Zwecke der 
Kiililung des Hochofengebl|se\vindes, einige Ver- 
besserungen der Kiihlanlagen eingefuhrt, dereń 
Erlilutcrung der Firm a vorbehalten bleibt. Ich 
will liier nur erwilhnen, dali dieselbe Firma aucli 
einen Apparat bant, der ais Vo r  t r o c k o  n- 
a p p a r a t  fiir den Wind dient. und nacli meinen 
Angaben entworfen ist.

Ebenso ist die genannte Firma im Besitze 
eines G i c . h t g a s r e i n i g u n g s v e r  f a l i r e n s  mit 
Hilfe der Kai tein aschine, das nacli meinen Plilnen 
entworfen ist.

I. T a b o l l e  z u r  E r m i t t l u n g  dor  d u r e k  di e  E i n f u k r u n g  de r  K i i l t e m a s c h i i i o
bedi ngf c c n E r s p a r n i s s o .
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Boi .Tahreadurclischnittstemperatur

1 . +  1 0 ° — 5° 15° 345 1,4 1,7 +  0,2 =  1,9 80/0 v. 663 P .S i 1,9
7,5 £ 3,4 8 4,1 g — =  53

2 . +  15° — 5° 2 0 ° 350 2 ,2 2,6 +  0,31 =  2,91 11 o/0 v. 678P .S i 2,9
9,6 8 3,4 8 6 ,2  g — — — =  75

3. +  2 0 " —  5° 25 0 355 3,4 4,1 +  0,5 =  4,60 13 O/o v. 687 P.Si 4,6
12,9 g 3,4 s 9,5 g — =  89 —

Boi Masimaltcmporatur

1. +  30° — 5° 35° 369 6 ,1 7,3 +  0,9 =  8,2:20 0/o v.7141>.Si 8 ,2
2 0  s 3,4 8 16,6 g — — =  143

2 . +  35° — 5 “ 40° 375 8,5 10 ,2  +  1 , 3  =  11,5 26 o/0 v. 726 P. Si 11,5
26 s 3,4 8 22,6 s — — — =  189 —

3. +  40° — 5° 45° 379 11,2 13,4 +  1,7 =  15,1 31 0/0 v .734P .S i 15,1
33 s 3,4 g 29,6 g — - — =  227 —

E r l a u t e r u n g  z u  T a b e l l e  I. Es sind 
drei Falle gedaeht, um den versehiedenen kliina- 
tischen Yerhaltnissen der Hochofenwerke Recli- 
nung trageh zu konnen. Der Wasserdampf- 
gehalt der Luft ist im allgemeinen auf 75 °/o 
der Sattiguug eingestellt. Die Maximaltempe- 
ratur ist um 20° lioher ais die Jahresdurch- 
selmittstemperatur angenommen. Die Tages- 
erzeugung soli 250 t Roheisen betragen. Die 
fiir 100 kg Roheisen in den Hocliofen ein- 
gefiihrte Windmenge ist unter der Annahme be- 
rechnet, daB 105 kg Koks auf 100 kg Roh
eisen gesetzt werdeń und 79 °/6 des Koks ais 
verfiigbarer Kohlenstoff gelten konnen.

W i n d m e n g e  f i i r  100 k g  R o h e i s e n
79

~  1 0 5  ' 155 ' 4

1 0 °  :

332 cbm bei 0°  gemessen, bei

332 ( l  +  — )
\  273 / 345 cbm usf.

Die a u s g e s c h i e d e n e  W a s s e r d a m jj f- 
m e n g e  fiir 100 kg Roheisen folgt unmittelbar 
aus dieser Zahi, z. B. bei 10° =  345 .  4,1 g 
=  1,4 kg.

Die Ko k s e r s p a r n  i s ist dann =  1,4 . 1,2 
=  1,7 °/o, und z war, weil 1 kg Wasserdampf 
1 kg Kohlenstoff zu seiner Zerlegung erfordert, 
das etwa 1,2 kg Koks entspricht. (Die Her- 
leitung dieser Zalil geschieht folgendermalSen: 
1 kg Wasserstoff zu gasformigem W asser ver- 
brennend liefert 29 000 W .-E. Die Zerlegung 
von 9 kg Wasserdampf, die 1 kg Wasserstoff 
enthalten, erfordert die gleiche Warmemenge. 
Die Zerlegung von 1 kg Wasserdampf also 
29 000

fJ =  3220 W .-E. Anderseits entwickeit 1 kg

Kohlenstoff im Hocliofen mit Wind von 6 0 0 0 
zu Kohlenoxyd verbrennend auch 3220 W .-E. 
Folglich ei^fordert. 1 kg Wasserdampf 1 kg
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Kohlenstoff oder 1,2 kg Koks.) Zu dieser 
Koksersparnis gesellt sich noch eine weitere da
durch, dafi die W indtemperatur infolge der Ver- 
ringerung der durch die W inderhitzer fliefienden 
Windnienge steigt. Diese Koksersparnis hetrilgt
12 %  der oben berechneten, z. B. Koksersparnis 
bei 10° Lufttemperatur = 1 , 7  °/o, hierzu 
12 
100 . 1,7 =  0,2 °/o, zusammen 1,9 °/o.

D ie  E r  sp a r  n i s an  G e b l i l s e a r b e i t  setzt 
sich aus zwei Faktoren zusammen: 1. wird bei
erniedrigter Temperatur eine grofiere Gewichts- 
menge Luft bei derselben Geblilsearbeit in den 
Hochofen befordert; 2. bedingt die Koksersparnis 
eine Ersparnis an Geblilsearbeit fiir 100 kg 
Roheisen, und zwar z. B. eine Koksersparnis 
von 1,9 %  eine Ersparnis an Geblilsearbeit von 
ebenfalls 1,9 °/o.

Die Ersparnis ad 1 wird durch W ert y  be- 
herrsclit, d. li. die Gewichtsmenge reiner trockener 
Luftsubstanz, die in einem Kubikmeter Luft ent
halten ist.

10 334 — pd
y =  0,0001252 .

1 - f  0,003665 . t kg,

wobei p . =  Druck des in der Luft enthaltenen

Wasserdampfes in Kilogramm fiir 1 qin und t =  
Lufttemperatur.* Fiir 10° und 7,5 g Wasserdampf 
ist y — 1,283 kg, fiir — 5° und 3,4 g W asser
dampf aber =  1,310. Es werden also bei gleich- 
bleibender Geblilsearbeit fiir 1 cbm Zylinderraum 
1,310 — 1,233 — 0,077 kg oder 0 °/o mehr Luft
substanz geliefert. 6 %  -J- 1,9 °/o (ad 2) =  
rund 8 °/o -

Die G eb 1 a s  e a r  b ei t in  d en  D a m p f -  
z y l i n d e r n  der Geblitsemaschine ais indiz. P . S. 
gemessen, wird nach der Formel bereclinet, die 
ich in der oben genannten Abhandlung mitgeteilt 
liabe. Es ist ein Winddruck von 0,5 Atm. an- 
genommen. Die tlieoretisch auf Grund der in obiger 
Tabelle genannten Windmengen (345, 350 usf.) 
ermittelten Arbeitsmengen haben einen Zuschlag 
von 25 °/o erfahren, um don Undichtigkeiten 
und anderen in gleieliem Sinne wirkenden Fak
toren Reclmung zu tragen.

Die E r s p a r n i s  a n  A l l g e m e i n k o s t e n  
hillt genau gleiclien Schritt mit der Koksersparnis, 
also bei 1,9 °/° Koksersparnis auch 1,9 °/o  E r
sparnis an Allgemeinkosten.

In der weiter unten folgenden Zusammen- 
stellung ist angenommen, dafi die Allgemein
kosten 3 J(, fiir die Tónne Roheisen betragen.

II. T a b o l l o  z ur  E r m i t t l u n g  dor  K u h l a r b e i t .

Fali

Lufttemperatur 
und g \VHHt»ordftmpf 

Im Kubikmeter

Tor | nach

Durch Kuhl
arbeit 

entzogen
0 C. und g 

’NVa*«8er- 
dampf 

im cbm

■\Varme- 
menge, ent
halten in 1 kg 
entzogenen 

Wasser- 
dampf
W.-E.

Entzogene ‘WUrmemengc fur 1 cbm Luft Stundlich 
gekuhltc 

■\Vindmcnge 
(250 t Tages- 
erzeugung)

cbm

Stundlich
entzogene
WJirme-
menge

W.-E.

1.
zur

Luftkuhlung
W.-E.

2.

z. ■Wusserdampf- 
yerdichtung 

W.-E.

Summa

W.-E.
Anwendung 

der KUltcmaschine

Bei Jahrosdurchschnittstempcratur

1. +  10° — 5° 15° 692 4,3 2,8 T,1 39 400 279 000
7,5 g 3,4 S 4 ,1  e — — — T-

2. +  15° — 5° to O o 694: 5,7 4,3 10,0 40 000 400 000
9,0 g 3,4 g 0,2 g — __ — —

3. +  20° -  5° 25° 695 7,2 6,6 13,8 40 600 560 000
12,9 g 3,4 g 9,5 S — — — — —

Bei Maximaltemperatur

1. +  30° -  5° 35° 699 9,6 11,6 21,2 42 100 893 000
20 g 3,4 S 16,6 g — — — — — —

2. +  35° — 5° 40° 700 10,6 15,3 26,4 42 900 1 133 000
26 g 3,4 g 22,6 g — — — — — —

3. +  40° — 5" 45° 702 11,8 20,8 32,6 43 300 1 412 000
33 g 3 4 o- 29,6 g — — — — — —

E r l i l u t e r u n g e n  z u T a b e l l e  II. Die 
W  il r  m e m e n g e , e n t h a l t e n  i n  1 k g  d u r c h  
K u h l a r b e i t  e n t z o g e n o n  W a s s e r d a m p f ,  
setzt sich wie folgt zusammen: z. B. bei 10° 
und 7,5 g Wasserdampf im cbm Luft

1. Zum Herunterkiihlon von 1 kg W asser- w.-E. 
dampf auf dio Silttigungstemperatur (7°) 
miissen entzogen -werden 1 . 0,48 . 3 =  rund 1

2. Zum Umwandeln von 1 kg W asserdampf
in W asser und Herunterkiihlen auf 0° 
miissen entzogen werden . . . . . . .  609

3. Zum Yerwandeln von 1 kg W asser von W.-E.
0° in Eis von 0° miissen entzogen werden 80

4. Zum Kiihlen von 1 kg Eis yon 0° auf
— 5° miissen entzogen werden 1 . 5 . 0,5
=  r u n d ...................  ...................................... 2

Zusammen 1 -)- 609 — 80 —|— 2 =  692
Die f i i r  1 c bm L u f t  e n t z o g e n e  W ilrm e- 

m e n g e  setzt sich zusammen: 1. aus der fur

* Yergl. des Yerfassers Ausfiihrungen in „Stahl 
und Eisen" 1905 Jfr. 2 S. 76: ;,D ie Gewichtsmenge
trockener Luft im Kubikmeter".
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Luftkiihlung; 2. aus der fiir Wasserdampfver- 
dichtung.

ad 1) In 1 cbm Luft sind y kg trocken 
gedachte Luftsubstanz, z. B. bei 1 0 0 y =  1,233 kg. 
Um diese von 10° auf — 5° zu kiiklen, miissen 
entzogen werden 1,233 . 15 . 0,237 =  4,3 W .-E.

ad 2) Aus 1 cbm Luft sind 4,1 g W asser

dampf zu yerdicliten, dom nach^j— j^  =  2,8 W .E.

Die s t i i n d  1 icl i  g e k i i h l t e  W i n d m e n g e :  
Nacli Tabelle I  betrilgt die fiir 100 kg Roli- 
eisen in den Hochofen eingefiihrtc Windmenge 
in unserem Falle 345 cbm; da in einer Stunde

=  10 400 kg Roheisen erzeugt werden,

ergibt sich eine stundliche Windmenge von 
104 . 345 =  35 880 cbm. In Riicksicht auf Un- 
dichtigkeiten sollen 10 °/o zugeschlagen werden, 
also 39400 cbm. Die s t i i n d l i c h  e n t z o g o n e  
W a r m e m e n g e  ist nun einfach das Produkt 
7,1 . 39 400 =  279 000 W .-E.

III. Zur Berechnung des A n l a g e k a p i t a l s  
und d e r  B e t r i e b s k o s t e n  d e r  K a l t e 
m a s c h i n e  diene folgende Zusammenstellung: 
Fiir Kiihlung auf — 5° sind zu rechnen auf je  
100 000 stiindlich entzogene Warmeeinheiten
41 000 JK> Anlagekapital (auGer den Kosten der 
Kessel), 38 P. S i , 18 cbm Kiihlwasser von 10°.

IV. D i e K o s t e n  d e r  D a m p f e r z e u g u n g  
fur je  1000 P. S i - Stunden sollen auf folgeiuler 
Grundlage ermittelt werden.

A u s g  a b e f i i r  d i e  K i i h l a n l a g e

1. Brennstoff, 830 kg Steinkohlen. . . . .  x
2. Abschreibung dor Kessoianlage und Re-

paraturkosten*...................................................0,75
3. Bedicnung einschl. Kossolreinigung . . . 1,01
4. Keaselspeisowasaer (1 cbm =  1 c}) . . . 0,07

Zuaammen 1,83 
auBer der Ausgabo fiir Breunstoif, der nacli dem je- 
woiligen Preiso einzustellen ist.

Ich komme nunmęlir zur Zusammenstellung 
der Geldbetrage und zur Gewinnbereehnung:

A. M i n e t t e r e v i e r .  Hier betriigt die durch
schnittliche Jalirestemperatur -f- 10° bei 7,5 g 
Wasserdampf. Es miifite also Fali 1 in K raft 
treten. In Riicksicht auf die ungiinstigen Ver- 
haltnisse der llochofenwerke sei das Mittel 
zwischen Fali 1 und 2 gewahlt, also Durch- 
schnittstemperatur +  12,5° bei 8,6 g W asser
dampf, j\Iaximaltemperatur -{- 32,5° bei 23 g 
Wasserdampf. Der Kokspreis soli 25 d l  fiir 
1 t  betragen, der Kohlenpreis 19 J(> fiir 1 t. Die 
Dampferzeugungskosten fiir 1000 P. S i - Stunden 
betragen demnach 17,60 J i  —  rund 1 8 ^ .
E r a p a r n i s s o  f i i r  1 t R o h o i s e n  (Tagescrzeugung 

=  250 t Roheisen).
1 9 4 -  2 91

1. Koksersparnis ——-  ■ - =  2,4 o/o bei •*

einem Kokssatzo v. 1150 kg fur 1 t =  28 kg 0,70
53 -1- 75

2. Ersparnis an Geblasearbeit — -~ —

=  64 P. S i . D a in 1 Stunde 10,4 t Roh
eisen erzeugt worden, 6,1 P .S  i - Stunden =  0,11

3. Allgem einkosten, 2,4 °/o von 3 . . .  0,07
l Zusammen 0,88

f u r  o i n e  T o n n e  R o h e i s e n .

Nach Gayley Nach meinem 
Yorscblage

K iih l le i s t u n g ........................................................
Anlagekapital auBer Kosten der K e s s e l ...............................................
Betriebskraft, m a x im a l..............................................
Kiihlwaasermenge stiin d lich .......................................................

1. Abachreibung und Reparaturon 10 o/0 des Anlagekapitala, 
Yorteilt auf 91 000 t R o h e ia e n ........................................................

2. Botriobakraft (es sind 129 P. S i  im Durehachnitt an- 
zunehmen) 18 J6 fur 1000 P. S i - Stunden, verteilt auf 10,4 t 
R oheiaen .....................................................................................................

3. Kiihlwasser 0,5 ę} fiir 1 cbm, verteilt auf 10,4 t Roheiaen
4. Bedienung der Kaltemaschine, stiindlich 0,6 bczw. 0,3 J6, 

verteilt auf 10,4 t R o h e ia e n ............................................................
5. Schmierstoffverbrauch, stiindlich 0,07 J6, vcrteilt auf 10,4 t 

R oh eisen .....................................................................................................

1 060 000 W.-E. 
435 000 Jb 

403 P . S i  
191 cbm

0,48 Jt

0 ,22  „
+  0 ,02  „** 

0,03 „

0,06 „

0,01 „

340 000 W.-E. 
140 000

129 P. Si  
61 cbm

0,15

0 ,2 2  „ 

0,03 „ 

0,03 „

0 ,01  „

Zusammen 0,82 0,44 J t

Demnach a) Gewinn nach Gayleys Y e r fa h re n ...............................................=  0,88 — 0,82 =  0,06
b) „ „ meinem „ ...............................................=  0,88 — 0,44 =  0,44 „

Bei 91 000 t Roheisen im Jahre ergibt sich ein Gewinn:

ad a) =  6 000 Ji =  1,3 <y0 des Anlagekapitals. 
ad b) =  40 000 „ =  28 „ „ „

* Diese und dio folgonden Geldbetrage sind in meiner Abhandlung in „Stahl und Eisen" 1905 Nr. 2
S. 80 oben links begriindet.

** Zuschlag zum Ausgleich des hoheren Anlagekapitals der Kesselanlage.
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Dcmgegeniiber stehen die Ausgaben fiir die 
Killtemaschine. Ich gliedere gleich, indem ich 
die Killtemaschine einmal nach dem Yorbilde 
Gayleys bemesse und anderseits in Ueberein- 
stimmung mit meinem Yorschlage (siehe vor- 
st.ehende Tabelle Seite 849).

Diese Reingewinnziffer mufi insofern eine 
V e r k i i r z u n g  erfaliren, ais die Anlage nicht 
voll ąusgenutzt wird, sobald die Lufttemperatur 
unter deu Durchschuitt sinkt.

Eine Betraclitung der durchschnittlichen 
Yiertelj<ahrstemperaturen lehrt, dafi die Kiihl- 
leistung in dem killteren Halbjahre eine Kur- 
zung um etwa 33 °/o erfaliren wird, demgemilfi 
auch der aus der Kiihlung bereclmete Gewinn. 
Anderseits kann man in diesem Halbjahre auch 
ein D rittel des Betrages fiir Betriebskraft und 
Kuhlwasser sparen. Es wird sich dann in dem 
wilrmeren Halbjahre ein Gewinn von 44 S> er-

geben, in dcm killteren Halbjahre ein solcher 
von 23 im Mittel also 33 was einer Ver- 
zinsung von 3/4 . 28 =  21 °/o entspricht. Dieser

i , V e r z i n s u n g s b e t r a g  e r s c h e i n t  a i s  v o l l i g  
a u s r e i c h e n d .

B. Rh o i n l a n d - We s t f a l e n .  (Tageserzeugung 
=  250 t Roheisen.) Die klimatischen Verh!llt- 
nisse stimmen mit denen des Minettebezirks iiber- 
e in : Kohlenpreis =  11,50 J(>, Kokspreis = 1 7  J (>, 
Kosten von 1000 P. S i-Stunden — 11,40 J i .

E r s p a r n i s  f i i r  1 t R o h e i s e n .
Ji

1. Koksersparnis =  2,4 o/0 bei einem Koks-
satzo =  1000 kg =  24 kg żu je  11 J i . . . 0,41

2. Ersparnis an Gebliisearbeit 64 P .S  i -Stunden
=  0,72 ^  fur 10,4 t . .................................0,07

3. Ersparnis an Allgemeinkosten 2,4 o/o
yon 3 J i ................................................................. 0,07

ZuBnmmon 0,55

A u s g a b e  f i i r  d i e  K i i h l a n l a g e  f i i r 1 t R o h e i s e n .

Nach Gayley
Nach meinem 

Yorschlage

K iih lle is tu n g ......................................................................................................
A n lagekap ita l......................................................................................................
Betriebskraft, m a x im a l....................................................................................
Klihlwassormengo s t u n d l i c h ......................................................................

1. Abschreibung und Reparaturen: 10 0/0 des Anlagekapitals, 
verteilt auf 91 000 t R o h e is e n ........................................................

2. Betriebskraft: 11,4 >4! fur 1000 P. S i - Stunden, a lso  1,47 Jh 
fiir 129 P. S i - Stunden, Y e rte ilt  auf 10,4 t Roheisen . .

o v ,u i  ci*111 i  0,5 4 0,31 J i3. K U h lw asB er ------- — ----- -— -  —  -  . ......................................
10,4 t  10,4

4. Bedienung ..............................................................................................
5. SchmierstoffYcrbrauch ......................................................................

1 060 000 W.-E. 
435 000

403 P. S i 
191 cbm

0,48 J i

0,14 „
+  0,02 „

0,03 „

0,06 „ 
0,01 „

340 000 AY.-E. 
140 000 J l  

129 P. S i 
61 cbm

0,15 Ji

0,14 „

0,03 „

0,03 „
0,01 „

Zuaammen 0,74 ^ 0,36 J i

Demnach a) Gewinn nach GayleyB Yerfahren =  0,55 — 0 , 7 4 = — 0,19 J i  (also Vorlust),
b) G e w i n n  nach dem von mir vorgeschlagenen Yerfahren =  0,55 — 0,36 =  0 ,19 .^ ,

jahrlich also bei 91  0 0 0  t Roheisen =  1 7  3 0 0  J 6 ,  

entsprechend 1 2 , 4  °/o,  die in oben gekennzeich- 
neter Weise eine Kurzung auf 3/ . i . 1 2 , 4  =  9 , 3  °/o 
erfaliren miissen.

Unter dem Einflufi der niedrigeren Koks- 
und Kohlenpreise stellt sich also eine viel 
sciilechtere Verzinsung heraus. Da fiir Deutscli- 
land im allgemeinen die oben angegebenen klima
tischen Yerhiiltnisse zur Richtschnur gewahlt 
werden konnen, entscheidet nur die Hohe der 
Kohlen- und Kokspreise.

C. Ich will noch die Hocliofenwerke beriick- 
sichtigen, die siidlicher gelegen in das Bereich 
der —}— 1 5 °  Isotherme fallen. Es gilt dies von 
den Hochofen z. B. an der s i i d f r a n z o s i s c h e n  
K i i s t e ,  in E l b a  u n d  T r i e s t .  Es betrilgt 
also fur diese die Durchschnittstemperatur
15 - f  2,5 =  17,5°  bei 9,5 +  12,9

1 1 . 2  s

Wasserdampf (Mittel zwischen Fali 2 und 3). 
Der Kokspreis soli 30 J i  betragen, der 
Kohlenpreis 24 d l .  Die Dampferzeugung fiir 
1000 P. S i - Stunden kostet dann 21,75 J l  
=  rund 22 J l.

E r s p a r n i s  f i i r  1 t R o h e i s e n  

(Tageserzeugung 250 t).

2,9 - f  4,6
1. Koksersparnis =  ------ -------=  3,75 o/0 bei

einem Kokssatze von 1000 kg =  37,5 k g  . 1,13

2. Ersparnis an Gebliisearbeit =  —

=  82 P. S i - Stunden =  1,78 '.H fiir 10,4 t 
R oheisen ................................................................. 0,17

3. Ersparnis an Allgem einkosten 3,75 o/o
von 3 Jt> ..............................................   0,11

Zusammon 1,41
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A n a g a b e  f i i r  d i e  K i i h l  n n i a g ć  f i i r  1 t R o l i o i a e n .

Xnoh Gaylcy Nach melnem 
Yorschlag

K iih l l e i i t u n g ......................................................................................................
A n la g e k a p ita l......................................................................................................
Betriobakraft, n ia x im a l...................................................................................
Kulilwaaaermenge Btiiudlich .....................................................................

1. Abschreibung und Roparaturkoaten 10o/fl dea Anlagokapitala 
yorteilt auf 91000 t R o lie iB o n .......................................................

2. Betriobakraft: 22 J t fiir 1000 P .S r -  Stunden Yorteilt auf

10,4 t Roheiaen; 182 P. S i - Stunden kommen in Anaatz . . |

3. ICuhlwaaaer 0,5 Pf. fiir 1 cbm, vcrteilt auf 10,4 t Roheiaen; 
86 cbm —  0,43 J t  ...............................................................................

4. Bedienung ...................................................
5. Schm ieratoffverbrauch..........................................................................

1 322 000 W.-E. 
541 000 
502 P. S i 
238 cbm

0,60 Jt

0,40 „
+  0,03 „

0,04 
0,06 „
0,01 „

480 000 W.-E. 
197 0 0 0 .*  
182 P . S i  
86 cbm

0,22 Jt

0,40 „

0,04 „
0,03 „
0,01 „

Zusammen 1,14 Jt 0,70 *ft

Domnach a) Grewinn nach G-aylcya Y e r fa h r e n .............................................. =  1,41 —- 1,14 =  0,27 Jt
entaprechend jahrlicli 25 000 J t, entspr. einer Yerzinaung von 4,6 o/o

Demnacli b) nach mcinem Y o r s c h la g ................................................................. =  1,41 — 0,70 =  0,71 Jt
entsprechend jahrlicli 65 000 entaprecliend einer Yerzinaung von 
33 o/o, dio im Sinne der Auafilhruńgon unter A  eine Yerminderung 
auf 9/4 . 33 =  25 o/o crfaliren miiBsou.

D. Die H o cli o fe n  in  A l a b a m a  li ogon noch siidliclier. Es werden sich also die durch 
die Einfiihrung der Kaltemaschine erzielten Ge winne noch steigeni.

Z u a a m m e n a t e l l u n g  d e r  E r g o b n i a a e .

nochof cn in

Erzlelte
Koks-

ersparnis

%

Anlagekapital fiir die 
Kiihlanlage

Erzlelter Gewinn in % 
des Anlagekapitals

Nach Gayleys 
Yorschlag

Nach melnem 

Yorschlag
J£,

Nach
Gaylcys

Yorschlag
%

Nach
meinrin

Yorschlag
%

M in etteb ezirk .................................................................
Rheinland-W eitfalen (K oh len rovier)...................
Trieat, Elba uaf...............................................................

2.4
2.4 ' 
3,75

435 000 
485 000 
541 000

140 000 
140 000 
197 000

1,3
(Yerlnat)

4,6

21
9,3
25

Dabei sind natiirlich die Gewinne, die in der 
Gleichformigkeit des Hochofenganges begriindet 
sind, und die anderen obeu gekennzeichneten 
Vorteile unberiicksichtigt geblieben, da sie sich 
nicht zahlenmaBig ausdriicken łassen.

D ie  B e r e c h n u n g  e i n e r  K i i h l a n l a g e  
f u r  d e n  Ko n v e r  t e r  b e t r i e b .  Es soli ein 
Konverterwerk in Betracht gezogen werden, 
das Birnen von 15 t  Fassungsyermogen (das 
heifit ausgebrachtes Blockgewicht fiir die Charge 
=  15 t) besitzt und mit diesen eine werktag- 
liclie Erzeugung yon 1200 t Blocken erreiclit. 
Die kliraatischen Verhaltnisse sollen die des 
Minettebezirks sein. Die Geblasemaschinenkolben 
durchlaufen in der Minutę einen Baum von 
540 Kubikmetern, die Dampfzylinder der Ge- 
blasemaschine indizieren 1750 P. S. Es soli 
nun der Wind, ehe er in die Geblasezylinder 
gelangt, eine Kiihlujig auf — 5 0 erfahren. Als
dann wird sich eine E r s p a r n i s  an G e b l a s e -  
a r b e i t  geltend machen, die wir zunachst be- 
rechnen wollen:

Nach Tabelle I  betragt diese - 1 -  =  9,5 °/o.

9 5
Es werden also erspart ^ (| . 1750 =  166 P . S i -

Stunden. 166 P . S i - Stunden kosten (18 J(> 
fiir 1000 P .S  i-Stunden) 2,99 Da in einer 
Stunde 50 t Blocke erzeugt werden, Ersparnis 
fur 1 t  Blocke =  0,06 J l .

D ie K o s t e n  de r  K i i h l a n l a g e  miissen nun- 
mehr berechnet werden, indem das Anlagekapital 
auf die Maximaltemperatur eingestellt wird, also 
auf 32,5° bei 23 g Wasserdampf im Kubik- 
meter. Die Betriebskosten sind auf die Durch- 
schnittstemperatur von 12,5° bei 8,6 g W asser
dampf zu berechnen. Nimmt man bei Maximal- 

293temperatur 540 . - - -  = ;5 7 8  cbm ais minutliche

Windmęnge an, stiindlich also rund 35 000 cbm, 
so ist die bei Maximaltemperatur stiindlich zu 
entziehende Warmemenge (siehe Tabelle II)

91 o i o fi j.
=  35 000 . ——-T -— =  35 000 . 24 =  840 000u
W .-E. Die durchschnittlicli zu entziehende Warme
menge (540 X  60 =  33 000 cbm stiindlich)

=  33 000 . 7,1 j " - 0,0 =  33 000 . 8,6 =  284 000u
W.-E. Anlagekapital =  8,4 . 41 000 (vergl. III)
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=  345 000 tM , durchschn. Betriebskraft =  2,9 
• 38 =  110 P .S ., durchschn. Kiihlwassermcnge 
stundlich 2,9 . 18 =  52 cbm.

A u s g  a b e n f i i r  o i n o  S t u n d e .

1. Abschrcibung und Reparaturon (jahrlieh

10 °/o deB Anlagekapitals) ~  ^  ^  =  4,80

2. Betriebskraft 0 , 1 1 0 . 1 8 ........................=  1,98
Zuschlag in Riicksicht auf dio Amorti-

sation der K csselan lago ...................=  0,17
3. Kiihlwasser 52 . 0,5 =  26 4 . . . .  =  0,26
4. Bedienung der Kiiltomaschino . . .  =  0,60
5. SchmierstoiTverbrauch............................=  0,07

Zusammen stundlich (50 t Błocko)
Fiir 1 t Stahlblocko a l s o ............................
Hiervon ab dio Ersparnis an Geblase- 

a r b e it ...................................................

7,88
0,16

=  0,06

Bloibcn ais Ausgabo fiir 1 t Błocko . 0,10

W urde es moglich sein, den Ferromangan- 
satz von 1 °/o auf 0,95 °/o lierabzusetzen, so 
wiirde dies eine Ersparnis von 0,5 kg fiir 1 t 
Blocke bedeuten im W erte von rund 12,5 
also mehr ais die oben genannten 0,10 d l  Kosten 
der Luftkuhlung.

Gerade in Anbetracht der Rolle, die der aus 
der Luftfeuchtigkeit abgeschiedene Wasserstoff 
und vielleicht auch der Sauerstoff spielt in bezug 
auf Erstarrungserscheinungen, Hohlriiume und 
Festigkeitseigenschaften, ware ein Versuch in 
der angegebenen Richtung vom kaufmiinnischen 
Standpunkte voll und ganz zu reclitfertigen, da 
einem yerhaltnismafiig sehr geringen Einsatze

ein auBerordentlich lioher Gewinn aller Walir- 
scheinlichkeit nach gegeniibersteht.

Ich erinnere hier kurz an die grundlegeiulen 
Arbeiten M iille rs ,*  der die beim Anbohren von 
Blocken austretenden Gase auffing und selbst 
bei dichtem Blockgefiige Gasvolumina von iiber 
60°/o des Lochvolumens mit etwa 70 bis 92 °/o 
Wasserstoff erhielt.

Nach der von Muller begriindeten Theorie 
wirken alle unsere Desoxydationsinittel nur dahin, 
dafi die Entbindung der groBen Gasmengen wilh- 
rend des GieBens und Erstarrens des Blockes 
unterdriickt wird. W ird die Menge der gebun- 
denen Gase verringert, und dies geschielit, wenn 
man die Quelle des Wasserstoffzuflusses verstopft, 
so wird auch die Menge der Desoxydationsmittel 
eine Verminderung erfahren konnen.

W eiter erinnere ich an den ungiinstigen Ein- 
iluB des Wasserstoffs auf die Festigkeitseigen- 
schaften, der in verschiedener Gestalt zum Aus- 
dnick gelangt (Beizbriichigkeit, Sprodigkeit von 
Stahl, der beim Erhitzen in einer uudichten Gas- 
muffel 0,028 °/o Wasserstoff aufgenommen hatte, 
Ueberlegenlieit des Tiegelgufistalils gegeniiber 
dem Konverter- und Martinofenerzeugnis). He y u  
spricht sogar die Vermutung** aus, daB W asser
stoff bei heiBem Chargengange in groBerer Menge 
aufgenommen wird und alsdann ungiinstig auf 
die Eigenschaften des FluBeisens wirkt.

* „Stahl und Eisen" Jahrgang 1882 und folgondo.
** „Stahl und Eison“ 1900 Nr. 16 S. 839.

Der elektrische Antrieb der WalzenstraBen.
Von F. J a n s s e n  in Berlin.

I—< s diirfte fiir die beteiligten Kreise von Inter- 
esse sein, wenn der yon Hrn. Ge r k r a t l i  

erstattete Bericht iiber den gegenwiirtigen Ent- 
wieklungsstand und die Aussichten der elektrischen 
W alzwerksantriebe in einigen Punkten durch 
Erfahrungen erganzt wird, die von ausgefiihrten 
Anlagen her zur Yerfiigung stehen. Ich greife 
eine besonders charakteristische Anlage heraus, 
bei welclier von den Antrieben der FertigstraBen 
aus walzentechnischen Griinden eine weitgehende 
Steuerfiihigkeit verlangt wurde, so daB von vorn- 

.herein auf dio ausgleicheiule W irkung von 
Scliwungmassen verzichtet werden mufi te. Hier- 
aus ergab sich von selbst die Bedingung, daB 
die Motoren lioch uberlastungsffthig sein muBten.

Wenn ich iiber die wichtigste Frage, die 
der erzielten Betriebsokouomie, keine Zahlen 
bringe, so rechne ich auf die yerstandniśyolle 
Nachsicht der Leser; es handelt sich um ein 
Spezialwalzwerk, dessenRentabilitat gerade durch 
die Oekonomie der Energieversorgung wesentlich 
beeinfluBt wird. Fiir miBtrauische Gemiiter will 
ich noch besonders betonen, daB almliche Walz-

(Nachdruck yerboten.)

werke mit Dampfmaschinenantrieben seit Jahren 
im Gange sind, so daB fiir die Kostenberechnung 
der Energieversorgung bei dem Bau der Neu- 
anlagen einwandfreie Unterlagen yorhanden 
waren. Es ist ferner bemerkenswert, daB zur 
Erzeugung der elektrischen Energie keinerlei 
billige Energiemittel, Abgase oder dergleichen, 
zur Verfiigung standen, sondern daB man auf 
gestochte Kessel angewiesen ist. Da diese An- 
lage mit elektrischem Betrieb in der Folgę mehr- 
fach kopiert worden ist — auch im Ausland — 
und da einige von diesen Bctrieben unter Bei- 
belialtung des Systems wesentliche Erweiterungen 
erfahren haben, so ist man wohl zu der Annahme 
bereclitigt, daB die erzielten Betriebsergebnisse 
nicht so schleclit sein konnen, trotz der investierten 
hoheren Anlagekosten und trotz der Umsetzungs- 
yerluste.

Die zu besprechende Anlage ist ein reines 
W alzwerk mit 3 SpezialstraBen und den iiblichen 
Nebenbetrieben. Die YorstraBe zum Vorblocken 
des Materials wird durch einen Gleichstrom- 
Motor von normal 400 eff. P. S. angetrieben,
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arbeitct nach einer Drehrichtung und enthillt 
eine zusittzliche Schwungmasse von beiliiufig 30 t; 
der Motor ist mit einer regulierbaren.Compound- 
wicklung verschen, so da fi der fiir den Betrieb 
giinstigste Schlupf eingestellt werden kami.

Dieser Antrieb unterscheidet sich also in 
nichts von den bisher iiblichen Antrieben an Vor- 
straBen fiir Feinstrecken usw. Auf zwei Fertig- 
strafien mit Antrieben von normal 440 und 550 
efY. P . S. wird das Materiał fertiggewalzt. Die 
Gleichstrom-Zentrale, an welche auch etwa 35 
Einzelantriebe mit Leistungen zwischen 5 und 
40 P. S. angeschlosseti sind, umfaBt cinschlieBlich 
der Reserven 3 Dampfdynamos von je  450 KW. 
mit liegenden Tandemmaschinen.

Die Motoren der beiden Fertigstrafien, jede 
mit zwei Geriisten, auf denen abwechselnd ge
arbeitet wird, sind ebenfalls fiir nur eine Umlauf- 
richtung gebaut; jedoch wird innerhalb jeder 
Walzperiode eine Regulierung in der Tourenzahl 
vorgenominen, entsprechend der Bedingung, daB 
das W alzgut langsam gefafit und mit stetig zu 
steigernder Tourenzahl moglichst sclmell durch- 
gewalzt werden mufi. Es deckt sich also diese 
Bedingung mit der von Gerkrath aufgestellten 
Forderung fiir dio Arbeitsweise von Antrieben 
fiir schwere TriostraBen.

Die Aufgabe ist gelost durch Verwendung 
von reichlich bemessenen NebenschluBmotoren, 
dereń Tourenzahl durch Feldregulierung an 
Strafie I  in den Grenzen von 175 bis 260 
minutlich verilndert werden kann, an Strafie II 
in den Grenzen yon 220 bis 300 minutlich. 
W ahrend der Walzpause laufen die Motoren mit 
der kleinsten Tourenzalil; im Moment, wo das 
Materiał gefafit wird, kann eine weitere Drosse- 
lung der Umdrehungszahl durch kurzzoitiges 
Vorsclialten des Anlafiwiderstandes erreicht 
werden. Aus walztechnischen Griinden ist es 
erforderlich, dafi die Tourensteigerung moglichst 
gleichmitfiig yerlituft, und daB die Hochsttouren- 
zahl wiihrend des Beharrungszustandes konstant 
gehalten wird; auf eine Mitwirkung von Schwung- 
massen ist daher yerzichtet; ihre Beschleuni- 
gung und Verzogerung zu Anfang und am Ende 
der Walzperiode hittte ohnedies unbeąueme Bc- 
lastungsschwankungen ergoben. Bei der kurz- 
zeitigen Tourendrosselung beim Anfassen des 
W alzgutes wird — von dem rotierenden Motor- 
anker aus — so viel Energie frei, daB die 
Belastungsperiode fiir den Motor allmilhlicli ein- 
geleitet werden kann. Jede Walzperiode umfaBt, 
je nach Lange des Materials, etwa 30 bis 
50 Sekunden mit nachfolgender gleich langer 
Pause, die fiir das Abziehen des Fertigmaterials 
sowie fiir das Vorrichten und Ansetzen dc-s neuen 
Blockes ausgefiillt wird. Dadurch, dafi auf zwei 
Geriisten abwechselnd gearbeitet werden kann, 
ist ein guter Belastungsausgleicli erzielt. Die 
Steuerung der Motoren erfolgt yon einer gemein-

samen Steuerkanzel aus, von der aus die Mo
toren auch angelassen und an den MeBinstru- 
menten kontrolliert werden. Diese Steuerung 
ist so einfach, daB sie oline weiteres von einem 
Jungen betittigt M'erden kann.

Mir kommt es darauf an, zu zeigen, dafi 
dio hier yerwendeten Walzenzugmotoi'en den 
durch Gerkrath aufgestellten Fordorungen fiir 
die Antriebe von schweren TriostraBen in geradezu 
idealer Weise gerecht werden. Ais der voll- 
kommenere Antrieb fiir die Triostrafie gilt in 
diesem Bericht die Dampfinaschine — wenigstens 
was Steuerfiilugkeit anbelangt: sie gestattet eine 
Tourenregulierung einfach durch Verstellen des 
Regulators und gewilhrleistet wiihrend des Durch- 
walzens den geringsten Tourenabfall. Auch die 
Gasmaschine kommt diesem Ideał nahe, sobald 
sie nur nach den in dem Bericht gegebenen 
Anregungen ausgefiihrt wird. Die oben bo- 
schriebenen NebenschluBmotoren entsprechcn voll- 
kommen allen aufgestellten Forderungen: weit- 
gehende Tourenregulierung, groBe Ueberlastungs- 
filliigkeit bei geringom Tourenabfall; durch 
Gegenschalten einer zusatzlichen Serienwicklung 
lilBt sich der Tourenabfall sogar yollstandig 
kompensieren. Die Motoren der vorstehend be- 
schriebenen Anlage sind um 100 °/o uberlastungs- 
fahig bei sehr geringem Tourenabfall.

Es wird dann weitęrhin der Dampfinaschine 
wie der Gasmaschine ais Yorteil gedeutet, bei 
Ueberlastungen stchen zu bleiben, wiihrend der 
Elektromotor weiterliiuft, bis die Sicherung durch- 
brennt bezw\ der Automat herausfiillt. Dann 
aber bleibt der Elektromotor doch auch stehen, 
und man hat es sogar in der Hand, durch die 
W ahl einer geeigneten Sicherung bezw. durch 
die Einstellung am Automaten dem Motor genau 
die Grenze der Ueberlastung vorzuschreiben, 
bei welcher er stehen bleiben soli. Das wiire 
also ein Vorteil dem Dampf- oder Gasbetrieb 
gegeniiber. Und es ist auf jeden Fali einfachcr, 
beim Elektromotor den Automaten wieder ein- 
zulegen und den Handhebel des Anlassers zu 
betiltigen, ais eine Dampfwalzenzugmaschine 
wieder in Gang zu bringen, yon der Gasmaschine 
ganz zu schweigen.

Noch ein W ort iiber diejenigen Elektro- 
motoren, die versagt haben sollen, weil sie von 
yornherein zu schwach gewiihlt wurden. In den 
mir bekannt gewordenen Fiillen handelt es sich 
um einige illtere Gleichstromantriebe, die an- 
fanglich gut gearbeitet haben, d. h. mit funken- 
freiem Gang am Kollektor und miiBigen Er- 
warmungen von Anker und Feld. Man ist dann 
im Laufe der Zeit — eben weil alles so gut 
arbeitete — zum Teil auf eine wesentlich ge- 
steigerte Produktion iibergegangen, wobei man 
den Yorteil des elektrischen Systems ausnutzte, 
daB die Motoren auch bei groBen Ueberlastun
gen noch durchziehen, indem iibermafiig starkę
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Sicherungen cingesetzt oder die Automat,en kurz- 
geschlossen wurden. Die Folgę davon war eine 
iibermaBig holie Erwarmung der Motoren (Iso- 
lationsdefekte) und ein anormaler Biirsten- und 
KollektoryerschleiB, so daB die Lebensdauer fiir 
die Motoren entsprechend herabgemindert wurde. 
Das aber sind doch keine „MiBerfolge“ ! Im 
Gegenteil ist es fiir den Bctrieb unter Umstilnden 
von unschatzbarem Yorteil, wenn Antriebsmotoren 
zur Verfiigung stehen, die, wenn es sein muB, 
eine wesentlieh groBero Produktion bewilltigen 
konnen, und die hietbei erzielten Vorteile 
stehen in gar keinem Verhilltnis zu den Mehr- 
ausgaben, welche der iiberanstrcngte Motor 
verursacht.

In diesem Punkte ist der Elektromotor auch 
der Dampfmasehine iiberlegen, dio bei weitenr 
nicht die dauernde Ueberlastungsfiihigkeit besitzt, 
wie sie yorstehend gekennzeichnet wurde; und 
bei der Gasmascliine ist man bisher froh ge- 
wesen, wenn sie die normale Produktion iiber- 
haupt durchgezogen hat. Wenn man dic „Mifi-

erfolge“ mit Elektromotoren nach den durch- 
gebrannten Sicherungen bewertot, wie muB man 
dann erst, die Storungen beurteilen, welche beim 
Gasmotorenbetricb durch ausgeschlissone Zylinder, 
gerissene Yentilgehause, Wellenbriiche und un- 
zulangliche AnląBvorrichtungen heryorgerufen 
wurden. Der Kostenvergleich iiber das Lehr- 
geld, das einerseits bei der Einfiilirung des elek- 
trischen Betriebes, anderseits bei den ent- 
sprechenden Versuchen mit Gasmaschinen im 
W alzwerksbetrieb bezahlt worden ist, diirfte 
selbst denjenigen die Daseinsberechtiguug des 
Elektromotors nachwoisen, welche die giinstige 
Entwickluńg der elektrischen Kraftiibertragung 
hauptsaehlich auf eine geschickt inszenierte 
wissenschaftliche Propaganda zuriiekfiihren.

Wenn man die lange Reihe dor elektrischen 
WalzenstraBenantriebe uberschaut, welche seit 
Jahren erfolgreich betrieben werden, so hat man 
doch wohl dio Empfindung, ais ob — auBer der 
Reklamo — nebenher noch ein gut Stiick posi- 
tiyer Hgenieurarbeit geleistet wurde.

Rombacher Iliittenwerke 
in Rombach (Lothringen) 
erbauten Schlackenfor- 
deranlage heryor, die in 
|S ta h l und Eisen Ł 1906 
Nr. 8 auf Tafel IX ab- 
gebildet ist. D urcli Seiten- 
Selbstentlader wird die Abbildung 45. Hochbehaltcr mit Schenck-liechcrkette (Waldhof, Ruliland).

Z ur Frage der Bewegung und Lagerung von Huttenrohstoffen.
Yon Professor M. B uhle-D resden.

(SchluB von Soite 795.)

A  ls Beispiel einer Hochbehiilteranlage fiir 
Kohlen seien im Zusammenhang mit einer 

Ausfiihrung der oben besprochenen S c h e n c k -  
schen Konveyor die aus Abbildung 45 und 45 a 
ersichtlichen Kesselbun- 
ker inWaldliof (RuBland) 
erwahnt. Die scharfen 
Raumkuryen treten gut 
hervor; auch sind die 
Einschaltungsstellen fiir 
Brecher, Antrieb, Spann- 
yorriclitung, W age usw. 
im Zusammenhang mit 
dcm Hochlager ohne wei- 
teres zu yerstehen.

Wio in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur gegen- 
seitigen Erganzung hau- 
tig H o c h -  und T i e f -  
b e h a 11 e r  erforderlich 
w erden, geht aus der 
von J . P o h l i g  A.-G. 
in Koln a. Rh. fiir die

Schlacke in groBe Tiofbehalter gefiillt, aus denen 
fahrbare elektrische Hunt-Greifer sie heben und 
in einen Hochbehaltcr schiitten. Yon dort wird 
die Schlacke durch eine Ottosche Seilbahn bis
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* „Zeitschr. des Yereines 
deutscher Ing.“ 1899 S. 1387.

** „Eng. X ew s“ 1904, I.
S. 433.

auf die Halde transportiert. Die beiden Winden 
leisten 150 bis 210 t/Stuude; der Greiferinhalt 
betragt 2,5 cbm (rund 3 fc Schlacke), und der 
Energieverbraucli beliiuft sieli auf rd. 30 F. S.

Endlich sei in diesem Zusammenhang unter 
Hinweis auf des Yerfassers friihere Ausfiihrungon* 
und mit Bezugnahme auf Abbildung 46** noch . 
der gewaltigen Erzverladeanlagen an den grofien 
Seen der Yereinigten Staaten von Nordamerika 
gedacht, in denen einzelue Hochbehaltor von iiber 
600 m Lange yorkommen; beispielsweiśe besitzt 
ein einziges dortiges Lager
bei Dulutli ein Fassungs- 
vermogen von 160 000 t ;  
dabei betrag t der Inhalt 
einer Tasche rund 150 t.. 
Bekanntlich werden die Ta- 
schen von den dariiberliegen- 
den Gleisen aus durch die 
bodenentleerenden Eisen* 
bahnwagen gefiillt und die 
Erze nach Belieben durch 
seitliche Rutschen in die

Abbildung 46. Erztaschen in Duluth. (Mafie in m.)

Dampfer geschiittet. Auf diese 
Weise werden bis zu 45 000 t 
Erz an einem Tage von einer 
einzigen Briicke re rlad en ; die 
Hoclistleistung betrug 7700 t in 
2 1/-2 Stunden.

Zuin Aufnehmen yon Schiittgut 
dienen, wie bereits erwahnt, die 
G r e i f e r ,  dereń aufiergewśhnlicho 
Entwicklung nach Grofie und Lei- 
stung ihrer ungemein schnell zu- 
nelnnenden Bedeutung zuzuschrei- 
ben ist. Yon deutschen Bauarton 
sind aufier den in vielen Aus- 
fiihrungen namentlich fiir Gas- 
anstalten sehr 111 Aufnahme kom- 
menden B 1 e i c h e r  t  - Greifern 
(Berlin-Tegel, Berlin-M ariendorf 
usw.) * die Konstruktionen von 
J . J a e g e r  in Duisburg (Abbil
dung 47 [Greiferinhalt 6,5 cbm]) 
zu erwalmen. Von den vielen von 
dieser Firma gelieferten Ausfiih- 
rungen ist eine der neuesten im 
Hafen von Walsum entstanden; 
die dortigen zum Umsclilag von 
Kohle und Erz dienenden Trans- 
portanlagen sind bemerkenswert. 
durch ihr fiir die Verladung von 
Ko h i e n  an anderer Stelle bisher 
meines Wissens noch nicht in An
wendung gekommenes System.** 
Die in der W a g g o n f a b r i k  A.-G. 

U e r d i n g e n  gebauten Kohlentransportwagen (Ab
bildung 48) bestehen liier namlich nicht aus einem 
mit dem Laufgestell fest verbundeneń Wagen- 
kasten, sondern aus einem Untergestell, das je  vier

* Vergl. des Yerfassers Vortrag im Architektenyer- 
ein zu Berlin vom 9. IY. 1906: „Neuerungen im M aSBen- 
trnnaport" ; „Deutsche Bauzeitung" 1906 S. 240 u. 1’. 
sowie „Zentralblatt der Bauverw.“ 1906 S. 205 u. f.

** Beziigl. der grundsatzlich ahnlichen Ziegelver- 
ladung aus Schiffon yergl. „Deutsche Bauzeitung" 1906
S. 250.

Abbildung 45 a.

Hochbehalter 

mit 

Schenck- 

Becherkotto 

(Waldhof, Kuli- 

land).
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Die Briicke selbst wird mit 
0,4 m/Sek. durcli einen 
68 P . S.-Motor bewegt, der 
auf Briickenmitte aufgestellt 
ist uiul mittels eincr durch- 
gehenden Transinission beide 
Briickenstiitzen antreibt. Die 
Leistungsfaliigkeit dieser 
Briicke beim Fordern vom 
W aggon auf Lager (also 
bei Kastenbetrieb) betragt 
100 bis 160t/S tunde, beim 
Fordern vom Lager in die 
Schiffsratime mit Selbst- 
greifer 60 bis 100 t/Stunde. 
Beim Laden vom Waggon 
in die Scliiffsrilume mit Ka- 
sten ist mit der Briicke eine 
Leistung von 120 bis 200 
t/Stunde erreicht worden. * 
Die Kosten eines der drei

Abbildung 47. Jaegorsckcr Greifer.

abnehmbare Klappkasten von je  8 t  Fassungsver- 
mogen und je  2 t Eigengewicht trilgt. Diese 
Kasten werden auf den Zecłien der Gutehoffnungs- 
liiitte gefiilłt und, im Hafen angelangt, durcli 
besondere Hebezeuge abgelioben, in die Schiffs- 
raume gesenkt, mechaniscli durch Auf- 
klappen entleert und wieder auf das Wagen- 
gestell abgesetzt. Zur Verladung in die 
Scliiffsrilume dienen hauptsiichlicb mehrere 
auf der Kaimauer laufende elektriscli be- 
triebene Drehkrane (Abbildung 49 [500 
Volt Drelistrom]) von je  10 t  T ragkraft 
bei 12 m Ausladung und 4 m Spurweite 
(Hubgeschwindigkeit 0,3 m /Sek., Falir- 
geschwindigkeit 1 m/Sek., Drehgeschwin- 
digkeit 1,5 m/Sek., Hubmotor 60 P . S., 
Fahrmotor 30 P. S., Drelimotor 10 P . S., 
i^tundenleistung 160 bis 240 t). Sie sind 
mit Universalentleerung ausgeriistet, um 
die Kasten in beliebiger H6he entladen zu 
konnen. Fiir die Lagerung dor Kobie ist 
eine Verladebriicke aufgestellt, die bei 90 m 
Spannweite und 112,5 m Gesamtlange einen 
auf den Obergurten laufenden, falirbaren 
Drehkran von 10 t T ragkraft bei 11 m 
Ausladung und 5 m Spurweite trag t. Die 
Verladebriicke wird ebenfalls vollstandig 
elektrisch betrieben. Fiir den auf der 
Briicke fahrenden Kran sind dieselben 
Motoren wie bei den Kaikranen angewen- 
det, womit sich bei ersterem aulier den 
oben angegebenen Leistungen nocli eine 
Falirgescliwindigkcit von 1,5 m/Sek. er- 
zielen laBt. Das Falirwerk ist mit einer 
elektromagnetischen Bremse ausgeriistet, 
um den Kran sclmell anhalten zu konnen.

Kaidrebkrane belaufen sich 
auf 40 000 die dazu 
gehorige Balm von 240 m 

Lange einschlieBlicli der erforderlichen Sclileif- 
leitungen (olme Fundament) kostet 25 000 J6. Der 
Preis dieser Yorladebriicke einschlieBlich einer

* Fur dio Bodienung der Kastentravorso (D. R. P. a.) 
ist nur c i n Mann erforderlick.

Abbildung 48. Koblontransportwagen 

der 'Wnggonfabrik, Aktien-Gesellsebaft, Uerdingen.
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„ , Abbildung 50. Lagernlatzkran von Mo h r  & F o d c r h a f ł ,  Mannheim.
* „Iron A ge“ 1904 (I. Ja- °  B 1

nuar) S. 49 u. f. (M. Stinnes, Kehl.)

XIV. i* z

Abbildung 49. Unischlagsoinriehtung fiir Kobie und l',rz in Walsum von J. J a c g o r ,  Duisburg.

240 m langen Balin mit Schleifleitungen (ohne 
Fumlamoiit) stellt sich auf 1 75 000 ,JL

Die im Hafen zu bewegenden, im SchifT an- 
kommemlen E r z e  werden mit Hilfe von Dreli- 
kranen urnl diner 03,5 m langen Verladcbriicke 
ahnlicher Ausfiibning (1 GO 000 c/(?) in T a l b o t -  
Wagen bezw. auf Lager gefordert. Soweit 
leiclitere Erze in Frage kommen, arbeitet die 
Verladebriicke mit einem 2 '/» cbm-.J aeger-S e lbst- 
greifer; schwere Erze konnen nicht ng%ritVena 
werden, und man bedient sieli in diesem Falle 
der gewShnlichen Klaiiji- 
kasten ( o h n e  Traverse).

Einen Lagerplat.zkran 
ahnlicher Atiordnung, dor 
von Mo h r  & F e d e r h a f f  
in Mannheim fiir Matt.h. Stin
nes in Kclil a. Rhein gebaut 
is t, und der bei 85,5 m 
Briickenliinge, 54,5 m Spur- 
weite uiul 25 m Gesamt- 
ausladung 700 t in lOStun- 
den leistet., zeigt. Abbild. 50.

Mit groBartigen Uni- 
schlags- und Lagęranlagen 
sind die Stalli werke der 
L a c k a  w a n n a  S t e e l  Co. 
in Buffalo, N. Y ., ausge- 
riistot.* Dort sind u. a. fiinf 
H u 1 c 11- A u s l e g  e r  - V o r-  
1 a d e b r  ii c k e n aufgestelll, 
dio das Erz aus den Schiflen

dem Lager zufiihren, und drei Verladebriicken, 
dereń Zweck in der Speisung der Hochofen mit 
Lagermaterial besteht (Abbild. 5 1 ). Der Hulett- 
Greifer* ist parallel zur Kaikante timl senk- 
reclit dazu derartig beweglich, dafi er jeden 
Punkt des Scliiftes bestreichen kann; auBerdem 
ist er natiirlich in der Hohe beliebig verstellbar. 
Durch eine Kreisbewegung des zweiarinigen, an 
seinem wasserseitigen Ende den 10 t. fassenden

* Yergl. auch „Glasors Annalen" 1904 1 S. 41 u. f.
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Hulett- (Stiel-) Greifer tragenden Auslegerbalken 
um eine Drehaclise iiber der Kaikante (und 
parallel zu ihr) erfolgt Heben und Senken des 
vertikalen Greiferarmes. Der Laufwagen, an 
dem der genannte hebelformige Ausleger be- 
festigt ist, bewirkt die Bewegung senkrccht zur 
Kaikante. In der ttufiersten Laufwagenstellung 
reclits schiittet der Greifer mittels eines Rumpfes 
in einen Kiibelwagen. Dieser mit eigenem An-

Briicken betragt 10 t. Es betragen die Ge- 
schwindigkeiten fiir das Greiferheben 61 m/M n., 
fiir das Katzenfahren 244 m/Min., fiir das 
Briickenfaliren 15 bis 23 m/Min. — Beziiglich 
der eigenartigen Bauart der Hoclibehalter mit 
Parabelboden sei verwiesen auf des Verfassers 
Aufsatz: „Ueber einige Elemente zur Beforde- 
rung und Lagerung yon Massengiitern^ („Elek- 
trisclie Balmen und Betriebe“ 1904 S. 160 u. f.).

Abbildung 51. H u le t t -G r e if e r  (MaBe in m).

Greifweite von 5,5 m, die zum Auskratzen der 
Ecken nocli um 0,75 m yergrofiert werden kann. 
Die Hulett-Greifer haben Schiffe bis auf 5 °/o 
ihres Inhalts mit 200 bis 600 t/Stundenleistung 
entladen. Das Schliefien der Greiferschaufeln 
erfolgt wie das Drelien des Greifers um die 
Vertikalachsc h y d r a u l i s c h .  Soli das Erz oder 
ein Teil davon unmittelbar aus den Schiffen in 
Eisenbahnwagen yerladen werden, so benutzt 
man dazu die Verladebrucken mit iiberstehenden 
Enden vdii iiber 100 m nutzbarer Laufkatzen- 
schienenliinge. Jede Briicke erfordert zwei Mann 
Bedienung. Greifer- und Wageninlialt fiir diese

zugefiihrt, aus denen der Koks zur Verladung in 
Eisenbahnwagen (mit Kastenwilnden aus Profil- 
eisen-Gerippe und Drahtgeflecht - Bespannung) in 
den Bereich von 20 t-K ranen gelangt. Die Ab- 
bildungen 53 und 53 a lassen die beschriebenen 
Hauptumschlagsteilo der grofiartigen, in Conneaut, 
Ohio, gelegenen Anlage in photographischer 
W iedergabe erkennen. *

Endlich sei noch der vierteiligen sogenannten 
„ O ra n g e -p ee l“- oder „ c l a m- s h e l l “ - Gr e i f e r **

* „Scientific American" 1906 S. 125 u. f.
** „Eng. News" 1905 Bd. 53, S. 111,

triebe ausgestattete, fiir sich bediente Laufwagen 
wird dann an dem schrUgen Auslegerarm eni]ior- 
gezogen und an beliebiger Stelle selbstUttig ent- 
leert. Alle Bewegungen des Hulett-Greifers 
werden von einem Mann im Innern des senk- 
rechten Teiles in der Hubachse gesteuert; auch 
das in den Ecken des Scliiffsraumes lagernde 
Gut kann auf diese Weise beąuem ausgeschopft 
werden. Der ganz geoftnete Greifer hat eine

Bemerkenswert ist auch die Koksgewin- 
nungsanlage, die, zwischen dem in Abbildung 52 
(reclits) sichtbaren Erie-See und einem Kanał 
gelegen, durchaus syinmetrisch angeordnet ist. 
Die Kohle gelangt auf Gurtforderern in yier 
(111 der Mitte der Abbildung gelegenen) Behiilter 
von je  1500 t Eassungsraum. Von hier aus wird 
sie den seitlich zunachst gelegenen Koksofen 
(man sieht die Belade- und Ausstofimaschinen'

Abbildung 52. Kokggewinmingaanlago der Łackawanna Steel Co., Buffalo (MaBe in m).
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(Abbildung 54 [Bauart M aysl&  B a i l y ,  Chicago]) 
gedacht. Die SchlieBstangen greifeu bei o mog
lichst weit vom Drehpunkt d der Schalen an. 
Wiihrend das SchlieBseil iiber die auf den Hebcln h

Abbildung 53. Um schlagsanlage in Conneaut, Ohio.

sitzenden Rollen r  liiuft, ist das zweite Seil, 
an dem der Greifer hilngt, direkt am Rahmen 
befestigt. Diese Greifer eigńen sich besonders 
fiir lose Kobie, wie auch fiir Mttll, Schutt und 
dergleichen.* ATit einem 2 t -  Greifer wurde ein 
40 t-Wagon (Kobie) in 30 Mi- 
nuten bis auf 15 °/o entladen.

Zum SchluB werdę kurz dio 
F o r m g e b u n g  d e r  H a u f e n -  
l a g e r  behandelt. Wiihrend auf 
den mehrfach oben erwiihnlen 
Lagern der Betrieb gleichsam 
nach rechtwiukligen Iioordina- 
ten vor sich gelit. lassen die 
neuesten aus Amerika stam- 
menden Beispiele erkennen, 
daB die K r e i s l a g e r  (Kegel- 
stumpfe) sehr beliebt geworden 
sind, und gern in Yerbindung 
mit auf Kreis- oder Kreisseg- 
ment-Gleisen fahrenden Dreli- 
kranen oder vereinigten Dreh- 
und Wippkranen, ** oder auch 
mit den neuartigen K r e i s b a h n k r a n e n  *** der 
Dodge  Coal  S t o r a g e  Co., Philadelphia an- 
gelegt werden. Die an sich verstiindliche Ab
bildung 55 veranschanlicht ein solches Lager

yon 50 000 t; dabei betrilgt die radiale Ent- 
fernuńg bis Gleismitte rund 65 m.

Mit Bezugnahme auf die in friiheren Be- 
richten* beschriebenen, in reiner (voller) Kegel- 

form mittels Kratzern aufge- 
scliiitteten umfangreichen Koh- 
lenstapel der D o d g e  Co. sei 
ergttnzend bemerlct, daB z. B. 
Abbildung 56 eine 480 000 t 
(1 t =  1016 kg) fassende 
(„ Bridgeport-Transfer “) Kegel- 
lager-Anlage der Philadelphia
& Reading Coal & Iron Co. 
wiedergibt (an der Station 
Abrams der Philadelphia & Rea
ding Eisenbahn - Gesellscliaft). 
Insgesamt gehoren dor erst- 
genannten Gesellscliaft Lager 
von 2 250 000 t  Passungsver- 
mijgen; davon yermag das 
Schuylkill Hafen-Lager allein 
700 000 t(!) aufziinehmen. Dio 
Produktion an Pennsylyania- 
Anthrazit belief sich im Jalire 

1905 nach amtlichen Angaben auf 69 339 152 t  
mit einem W erto von 141 879000 Davon 
entfallen auf die oben genannte Gesellscliaft 
11057 721 t oder rund 16 °/o. Ist nun schon 
fiir finanziell zu yerwertende Erzeugnisse die

* „Deutsche Bauzeitung" 1906 am SchluB des 
Yortrages t o i h  9. April (S. 240 u. f .) .

** „Deutsche Bauzeitung“ 1906 am SchluB des 
Yoi-trages vom 9. April (S. 240 u. f.).

*** In Deutschland ist von der A u g s b u r g -  
N u r n b e r g e r  M a s c h i n e n f a b r i k  A.-GL kurzlich ein 
solcherK ran von rund 60 m Kadiua fiir dio Germania- 
werft in Gaarden bei K iel gebaut („Deutsche Bauztg."
1906 S. 250); aucli J. P o h l i g  A.-G. in Koln hat fiir 
die Berliner Elektrizitatswerke (Zentrale Oberspree) 
eine grundsiitzlich tihnliche Anlag© geschaffen.

Abbildung 53 a. Umschlagsanlage in Conneaut, Ohio.

Frage der Transportbilligkeit eine die Renta- 
bilnat der W erke wesentlich beeinflussende, so 
ist dies noch mehr der Fali bei denjenigon 
Stoffen, bei denen auf die Erzielung eines 
Gegenwertes durch Verkauf nicht zu rechnen 
ist, wie bei den Abfullen. Es geht zwar schon 
lange das Bestreben in allen einschlagigen Be- 
trieben darauf hinaus, die Abfiillo wieder moglichst 
zu yerwerten, doch lilBt sich nicht leugnen, daB 
davon nur yerlialtnismaBig geringe Gebiete be- 
troffen werden, und daB die Bildung der Abgangs-

* „Zeitschrift des Yereines deutscher Ingenieure“ 
1899 S. 1385 u. f.
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halden vielfach von ausschlaggebender Be- 
deutung ist. Wenn die W ertstcigerung der 
Bodenflache eine weitere Horizontalausdeh- 
nung der Anschiittung yerbietet, so bleibt 
meist mir die Ausdehmmg in die Hohe, und 
da bietet sieli in den B le ic lie rtsch en  Hal- 
denbriicken* ein treffliches Hilfsmittel. Auf

mmmm

Abbildung 54. Yierteiubrcr Groifer

von Al n y s  & B a i l y ,  Chicago.

weiterąĘrliluterungen niocbte ich mich nicht 
mehr einlassen, da eine solche Anlage in 
, Stahl und Eisen1* ** bereits eingeheml 
beschrieben und abgebildet ist.

S chlu fi b e m e r  k u h g e  n.
Zweifęllos liegt naturgemafi das wirt- 

scliaftlich wiclit.igst.e Gebiet, das bei der 
B e w e g u n g  und L a g e r u n g  von Roh-  
s t o f f e n  uberhaupt in Bętraclit kommt, im 
Bergbau und Hiittenwesen. und das hier

Abbildiing 55. 50 000 t-K ogolstuinpflagor mit Kreis-

bahnkran der D o d g o  Co a l  S t o r a g c  Co., Philadelphia.
* I). K. P. 150 197.

**-1906 Kr. 7 S. 385 u. f

Abbildung 56. 480000 t-L a g cr  nach D o d g o  bei Abrams (Philadelphia und Kcading Coal & Iron Co.).
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yorgefiihrte „Neueste vóm Neuen“ * diirfte 
doch vielleieht einen annaliernden, wenn auch 
sSlbstver8tIlndlie.il nicht liickenlosen Ucberblick 
iiber die Ahlage und W irtschaftlichkeit neu- 
zeitlich eingerichtetfer Umśchlagsplatze gegeben 
haben. Die W eltlagc yerlangt eine zunólimeiide 
Bewertung des Zeitfaktors; das beweist ani 
besten das nicht zu leugncnde, auf allen Ge- 
liioten der Industrie in den letzten Jahren das

* Dio Gowinnung dieaos Einblickes, hat dor Yor- 
fnsser auBer Herm D r .-In g . E. S e h r o d t o r  einor 
groBen Zalil von in- und aiisliindischen Finnon und 
Freuiiden zu danken, und er moclito nicht verfehlon, 
an dieser Stello don nlloryerbindlioliston Dauk fur das 
ihm hewioseno Yortraueu und fiir das ungemoin weit- 
gehendo Hntgegoiikommon wioderholt auszusjireclion.

Erwerbsłeben scliarf kennzeichnende Hindritngen 
auf Sclmell- und Massenbetriobo bei groBtmog- 
liclier Ersparnis an Zeit und Arbeitsmitteln, und 
diese Tatsache bedingt in erster Linie die Aus- 
schaltnng des Menschen ais Kraftmaschine, ins- 
besondere an den Stellen, wo auch hygienische 
Rucksichten dio gleichen Forderungen stellen.

Eingedenk des sćhonen Kruppsclien Bekennt- 
nisses „Der Zweck der Arbeit soli das Gemein- 
wolil sein“ , miige darnin auch dor Transport- 
ingenieur zielbewuBt und mit. gleichem Erfolge 
wie im yergangenen Jahrzelint an seiner schiinen 
Aufgabe weiter arboiten: „Im Dienste der
Menschhoit zu wirken, ist des Menschen wiir- 
digstę Aufgabe!“ ^ d il .a f te r  Beifall.)

Geschichte der Eisenindustrie in Wales.
A 011 Pl of. i ) l. L. B o c k ,  Biebricll. (Nuchdruck yerboten.)

I—<s ist allgemein bekannt, welche wichtige
1 Rolle S ii d w a 1 e s in der Geschichte der 

Eisenindustrie nicht nur Englands, sondern der 
W elt gespielt. hat. Mit groBer Egwartung wird 
man doslialb das Buch „Di e  G e s c h i c h t e  d e r  
E i s e n - ,  S t a l l i - ,  W e i B b l c c h -  und a n d e r e r  
I n d u s t r i e n  i n  W a l e s “ von Ch a r l e s  W i l 
ki  n s (The History of the Iron, Steel, Tinplate 
and other Trades of Wales l>y Charles Wilkins, 
Mertliy Tydfil 1003) in die Hand nehraen, 
um so melir, ais der Verfasser auBer seineni 
F. G. S. auf dem Titel hinzufiigt, daB er der 
Autor einer „Geschichte der Kohlenindustrie yon 
W ales“, der „Literaturgeschiehte von W ales" 
und Schriftfiihrer der Camlirian Archaeological 
Association fiir Glamorgan ist.. Leider wird 
diese Erw artuug nur zum Teil erfiillt. Der 
448 Seiten fiillende Band diirfte nur wenige 
Leser in Deutscbland finden, noch weniger einen 
Uebersetzer. Um so melir mag es angezeigt 
erscheinen, den geschichtlichen Inhalt, der zwar 
fiir die allgemeine Geschichte des Eisens nicht 
viel Neues bietet, wolil aber reiche Ausbeute 
fur die Lokalgeschichte, in einem Auszug mit- 
zuteilen und die geschichtlichen Tatsaehen, die 
in dem W erke zerstreut und etwas ungeordnet 
enthalten sind, nach MSglichkeit zu einem ein- 
heitliclien Bild zusammenzufassen.

W a l e s  ist ein Land der Sagen und der 
Lieder. In die Berge yon Wales zogen sieli 
die kymrischen Bewohner, die Britannier, zuriick, 
ais die Sachsen und die Diinen sie aus ihren 
alten Sitzen yertrieljen, und bis heute ist es die 
feste Burg dieser keltisclien Urbewohner ge
blieben. Die Liebe zur Heimat ist ihnen, wie 
den meisten Bergbewohnern, eigen und sie wird 
yerklflrt durch Ileldensagen und schone Lieder, 
die nach alter Stammessitte von Harfen begleitet

werden. Das Stammcsgefiihl und die alten Ueber- 
lieferungen sind zu neuem Leben erwacht, seit- 
dem die Englander vor etwa hundert Jahren 
sie naher kennen und schatzen geloriit haben. 
Dio Freude an der Heimat findet auch in Wilkins 
Geschichte lebhaften Ausdruck. Sago mul Poesie 
hiillen aiicr die Vergangenhcit iu einen nebol- 
liąfton Sclileier, und geschichtliche Tatsaehen 
aus der Zeit vor der noriniinnischen Herrschaft 
sind kaum festzustellen.

DaB dio E i s e n g e  w i n n u  n g  in B r i t a n  u i en 
selir a lt ist, wissen wir bestimmt durch das 
Zeugnis J u l i u s  C as  a r s ,  der zum erstenuial 
im Jahre 56 vor Christi romische Legionen von 
Gallien nach Britannien fiihrte. E r berichtet 
in seinen Memoiren uber den gallischen Kri eg 
(Buch V, Kap. 12), daB die Britannier Eisen- 
Stabe yon bestimmter GriiBe ais Geld gebrauchten 
und daB sie das Eisen im eigenen Lande ge- 
wannen. Wenn er sagt, daB sie es an ihrer 
Kiiste nur śp&rlich filnden, so muB man bedenken, 
daB ihm von ganz GroBbritannieu nur die Kiiste 
yon Kent aus eigenem Augenschein bekannt war. 
Strabo schreibt kaum 50 Jahre spater, daB das 
Eisen ein Ausfuhrartikel der Britannier sei.

AuBer diesen Tatsaehen wissen wir von der 
y o r r o m i s c h e n  Eisenindustrie Britanniens nichts. 
Wohl finden sieli auf den Hohen und an den Ab- 
haugeu der Berge von W ales alte Schlackenhalden, 
welche die Eisengewinnungin R e n n f e u e r n  (bloo- 
maries) bezeugen; dafi diese aber aus vorromischer 
Zeit stammten, laBt sich nicht naclnveisen.

Bekannt ist, daB schon die Bhonizier auf 
dem Seewege nach der siidw'estlichen Kiiste von 
England kamen, und man nimmt an, daB sie auch 
mit der Kiiste von Wales llamlelsverkelir pflegten, 
doch sind Reste phoniziseher Niederlassungen 
nicht bekannt.
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Mehr Licht haben dagegen Altertumsfunde 
iiber die Eisenindustrio Britanniens unter der r  o - 
m i s c li e n Herrscliaft verbreitct. Der FluB Śevern 
(Sabrina) war einer der wiclitigsten Kultur- 
straBen Englands. In den Ilocliborgen von 
W ales entspringend, umfaBt er das Industrie- 
gebiet von Slidwales bis zu seiner breiten Miin- 
dungsbuclit, die sieli in den Bristolkanal ergieBt, 
im Halbkreis. Allerdings sind es zum Teil 
englische Provinzen, die sich zwischen dem Flufl- 
tal und dem Bergland von Wales erstrecken. 
Aber die geographische Abgrenzung von W ales 
ist eine willkiirliche und folgt nicht der Sprach- 
grenze, aucli nicht der industriollen Entwicklung. 
Das Gebiet, in dem sich die Eisenindustrie von 
S i i d w a l e s  vornehmlich entwickelte, umfaBt in 
erster Linie die Provinzen Mo nm  o u t l i -  und 
G l a m o r g a n s h i r e ,  von denen die erstere zu 
England, die letztere zu Wales gerechnet wird. 
In beiden ist aber die angestammte Bevolkerung 
keltiscli.

Eine uralte Eisengewinnung fand in dem 
F o r e s t  o f  D e a n  sta tt, am rechten, nacli 
W ales zu gewendeten Ufer des Severn, das nocli 
zu Gloueestershire geliort. Hier fand yermutlieli 
schon vor der romischen Inyasion Eisengewin
nung sta tt, welclie unter romischer Herrscliaft 
in groBem MaBstabe fortgesetzt wurde, lagen 
doch diese Eisenwerke fiir wichtige Ansiede- 
lungen der Romer besonders giinstig. Sie be- 
fanden sich in der Nalie der bekannten Heer- 
straBe, welche von Aquae Solis (Batli), der 
Badestadt der Romer, die Kaiser Hadrian nocli 
120 n. Chr. zu einer starken Garnisonstadt mit 
kaiserlicher Waffenfabrik gemaclit hatte, nacli 
der bedeutenden Stadt Isca Silurum (Caerleon) 
in Monmouthshire, dem Śtandąuartier der zweiten 
Legion, fiihrte, wo sie sich nacli Norden und 
nacli W esten teilte und die WeststraBe entlaug 
der Siidkiiste von W ales zu der Stadt Nidum 
(Neath) fiilirte. Der groBe Eisenbedarf der 
romischen Legionen steigerte den Betrieb der 
Luppenfeuer im Forest of Dean in solcher Weise, 
daB die Berge reicher Eisenschlacken 1200 Jahre 
nach dem Riickzug der Romer jahrzehntelang 
eine grofiere Anzahl von Holzkohlenhochofen 
speisten und eine neue bliihende Industrie auf- 
leben lieflen.* Die Romer beschriinkten sich 
nicht auf die Eisengewinnung im Forest of Dean, 
sie schmolzen aucli Erze in W ales. Reste davon 
flnden sich in Schlackenfeldern bei C a s  t e l l  
Goc h  und L i a n t r i s a n t  in Glamorganshire, 
wo man bei den Schlacken eine Miinze des 
Antonius Pius und Selierben eines schonen Ge- 
filBes von te rra  sigillata gefunden hat. Nicht 
weit von der Fundstelle sind die Ueberreste 
eines romischen Turmes bei Croes Faen. Audi die

* Nakores kieruber B e c k :  „Gesckiekte des
Eisena“ I. S. 675; II. S. 1272 bis 1281.

alten Holzschaufeln, die in verlasseneu Eisenerz- 
grubon bei M w y d d u  gefunden wurden, liillt 
man fiir romisch. Prithistorische Eisenschlacken 
fand man ferner bei Darran y Bwllfa, Cwmdare, 
und die Reste eines alten Ofens bei Ilemlre 
Faw r im Tafftal hat W. Jones fiir romisch 
erklart.

Nach dem Abzug der Romer schweigt die 
Geschichte iiber die Eisenindustrie von Sud- 
wales viele Jahrhunderte lang. Reste von alten 
Luppenfeuern beweisen ihren Fortbestaud. Kliister 
und Monche wurden die K ultu rtrlger. Eine alte 
Klosterclironik Cartulary of Morgan, von G. T. 
Clark iibersetzt, bericlitet von Eisen und Eisen- 
arbeitern im W ahl bei N e a t h .  In den Gesetzen 
von Hywel Dda aus dem Jahre 925 wird der 
Eisenschmied ais ein Mitglicd (officer) des konig- 
lichen Haushaltes erwahnt. E r maclite Kessel, 
llangeeisen, Haken, Beile, Aexte, Lanzenspitzen, 
Messer usw. gegen Bezalilung. Ein anderes 
altes Gesetz (Moelmutian laws) erwahnt den 
Bergmann, der Eisenerze grabt, daB dieser unter 
besonderem Schutze stehe und iiberall Erze 
graben diirfe.

Etwas bestimmter werden die Nachrieliten 
nach der Zeit W i l h e l m s  d e s  E r o b e r e r s .  
Das D o m e s d a 3r Bo o k  meldet Ende des 11. Jalir- 
humlerts, daB die Stadt G1 o c e s  t e r  an W il
helm den Eroberer 36 Eisenmasseln (dicres of 
iron) und 100 Eisenstilbe zu Bolzen und Nageln 
fur des Kiinigs Schifte liefern muBte. Doch sind 
aucli aus diesem und dem folgenden Jahrhundcrt 
die Naclirichten sparlich, und daB England damals 
arm an Eisen war, gelit aus dem V e r  b o t  d e r  
E i s e n a u s f u h r ,  das K o n i g  E d u a r d  III. im 
Jahre 1355 erlieB, hervor. Der Grund dieser 
Armut an Eisen lag nur in dem Mangel an 
Ilolzkolilen infolge der immer zuuehmenden Ent- 
waldung.

Um das Jalir 1300 scheint der S t e i n -  
k o h 1 e n b e r  g b a u i u S ii d w a 1 e s seinen Anfang 
genommen zu haben. Nicht lange zuvor hatte 
der Normanne Gilbert de Clare ( f  1295) das 
feste Schlofi Morlais Castle, in dessen Nahe man 
Eisenschlacken und Kohlenasche ausgegraben 
hat, erbaut. In dem Sterbeprotokoll (inąuisition 
011 deatli) seiner W itwe Joan de Clare, 1307, 
fiiulet sich folgende Angabe: Bei Kevenkam 
(Cefn Carnau) ist ein Schacht, in dem Stein- 
kohlen gegraben werden; der Gewinn davon 
betragt 20 sh im Jalir. Eine ahnliclie Notiz 
aus derselben Zeit erwahnt eine Steinkohlon- 
grube bei Landwedu (Llanfedw — „tliere is a 
certain mino of eartli coal, and it is worth 
yearly 19 sh .“). In dem Bericlit eines Ver- 
walters (custodian) von Glamorgan aus dcm 
Jahre 1316 heifit es, der Pacht des Kohlen- 
bergwerks Llandweddon ergab niclits wegen 
Mangel an Arbeitern infolge des Krieges. In 
der gerichtlichen Untersucliung iiber den Tod
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von Edward le Despencer 1376 wird eine Kolilen- 
grube bei Caerphilly, die 10 sh p. a. einbraclite, 
erwillint.

Die mittelaltcrlichen Bardengesange enthalteń 
wenig Bestimnites. Der Bardo Lewis Glyn Cotlii 
im 15. Jahrhundert erwillint einen Schmelzofen 
bei einer sachsischen Ansiedelung bei Flint.

Etwas reicbliclier iliefien die Nacbricbten im 
16. Jahrhundert. Nacli Leland wurden die Braun- 
eise.nsteingruben yon Mwy n d d u  bei  L l a n t r i s  
zur Zeit Heinrichs V III. betrieben und Eisen 
daselbst geschmolzen. Der nachste Platz, wo 
W alliser um 1540 Eisen schmolzen, w a r A b e r -  
d a r e .  Der Unternebmer Sion ap H y w e l  Gwyn 
war zugleich ein Barde. Nach dem Zeugnis des 
Jolo Morganwg erricbtete jener bei L 1 w y d c o e d 
einen Schmelzofen, worin er yiel Eisen schmolz 
und dadurcli reicli wurde. Hywel und seine 
Nachkommen sollen nocli mehr Schmelzofen, 
walirscheinlicb bei Bwllfa, wo groBe Schlacken- 
liaufen sind, erbaut lmben. 1547 wurden bei 
Mwynddu Eisensteingruben auf Grund einer 
yon Heinrich V III. erteilten und von Eduard VI. 
bestatigten Belelmung (cbarter) betrieben. Das 
erste Anzeichen einer Eisenscbmelze bei Me r t l i y r  
gab eine aufgofundene guBeiserne Ofenplatte mit 
dem koniglichen Wappen und den Bucbstaben
E. K. Niclit lange danach wurde bei H i r w a i n  
in der Gemeinde Rhigos Eisenstein gewonnen, 
und auf dem Ausstreiclien eines Erzlagers bei 
Cwmliendre-fawa fand man im Waldgebiete dio 
Reste eines alten Sclunelzofens mit Eiśenschlacken 
und Holzkolilenresten. Doch wurde das Schmelzen 
dort 1581 wegen der Entwaldung yerboten. Seit- 
dem braclite man die Erze auf Mauleseln nacli 
Llantrisant, Melincourt und anderen Orten. Auch 
bei Blaencanaid im M erthyrtal fand man die von 
Farnkraut iiberwucherten Reste eines alten Holz- 
kolilenofens zu der Zeit, ais nicht weit davon 
Tausende vonArbeitern in den groBen Steinkohlen-, 
Eisen- und Stalilwerken beschaftigt waren.

Unter der Regierung der K o n i g i n  E l i s a -  
be t l i  begann die Eisenindustrie yon Wales eine 
etwas grofiere Bedeutung zu erlangen. Sir 
Win. M a t t h e w s  von Radyr betrieb nalie bei 
C a r d i f f  zwei Schmelzofen. Sein Solni Sir 
Toby Matthews wurde beschuldigt, der spanischen 
Armada Kanonen geliefert zu haben, doch war 
dies nur ein falsches Geriicht; er betrieb seinen 
Holzkohlenofen fort und ging dieser erst unter 
Konig Jacobs II. Regierung ein. An dessen 
Stelle entstanden spater die Eisenwerke yon 
C a e r p h i l l y  und P e n t r y c l i .

1565 wanderte C a p e l  H a n b u r y  aus W or- 
cestershire ein, erwarb Grundbesitz bei P o n t y 
li o o 1, grub Steinkohlen und Eisenerze, baute 
Schmelzofen und W asserrader und haiulelte 1588 
mit Eisen. Ein Nachkomme von ihm errichtete 
1615 eine Eisenhiitte am Flusse C l y d a c h  in 
der Gemeinde Llanelly.

Eine wichtige Bergwerksverleihung erteilte 
am 8. Oktober 157 7 der Graf von P e m b r o k e  
in seiner Herrschaft S e n g h e n y d d  an E d u a r d  
Mo r g h a n .  Nicht lange danach im Jahre 1583 
ersehien Ant l i on Mo r l e y ,  der einen Eisen* 
schmelzofen bei P o n t y g w a i t h  errichtete an einem 
kleinen Bacli, der die Balge trieb. Anfangs ging 
es ihm gut, doch geriet er spater in Scliulden; 
sein Eisenwerk wurde yersteigert. Bemerkens- 
w ert ist, daB damals noch eiserne Ambosse zum 
Gebrauch in Glainorgan aus dem eisenreicheren 
W esten Euglands gemietet wurden; so mietete 
ein Thomas Sulley von St. Althan’s in Gla- 
morganshire einen AmboB fiir 3 sh 4 d das Jahr 
auf yierteljahrige Kiindiguug.

Die Holzarmut Englands w ar so grofi geworden, 
daB im Jahre 1581 K bnig inE lisabet.li ein Gesetz 
erlieB, welches d ie  A n l a g e  u e u e r  E i s e n w e r k e ,  
ais der gróBten Zerstorer der W alder, in Eng- 
land, y e r b o t ,  und einige Jahre spater wurde 
angeordnet, daB kein Stainmholz von 16 Quadrat- 
zoll am Stumpf zum Brenneu von Holzkohlen 
yerwendet werden diirfe. Diese Verbote veran- 
laBten yiele englische Eisenhuttenmeister, aus 
ihren alten Sitzen in Sussex nach dem damals 
waldreichen Glamorganshire auszuwandern, wo 
namentlich das T a f f  t a 1 durch seinen herr- 
lichen Baumwuclis zur Ansiedlung lockte. Ein 
anderes Brennmaterial fiir die Eisenbereitung 
ais Holzkohle kannte man noch nicht. Deshalb 
waren die Eisenwerke grofie Holzfresser, ob- 
gleicli damals ein Hochofen hochstens 2 bis 
3 t taglich oder 15 bis 21 t  in der Woelie er- 
zeugte und das nur da, wo eine starkę W asser- 
kraft die ledernen Blasbalge trieb.

E rst im 17 ten Jahrhundert begann die S t e i n - 
k o h l e  eine grijBere Bedeutung zu erlangen, 
wenn auch noch nicht fiir die Eisenindustrie. 
Die Verleihungen auf Steinkohlen erfolgten zu 
Spottpreisen. 1611 erteilte Wilhelm Graf von 
Pembroke dem P h i l i p p  W i l l i a m s  das Recht 
auf Kohlen und Steine in dem Freiland und den 
W aldern yon S e n g h e n y d d ,  Rudsy und W hit- 
cliurch auf 21 Jahre fiir 10 Schilling jahrlich. 
Derselbe Graf belieli 1614 den William Morgan 
von Blantrisant, und seine beiden Solinę Polydor 
und Edmund mit einem grofien Gebiet in der 
Herrschaft S e n g h e n y d d  fiir drei Menschenalter 
(3 lives) gegen eine Jahrespacht von 5 sh 10 d 
fur das Land und 5 sh fiir die Steinkohlen, zu- 
sammen 10 sh 10 d. Dieselbe Pachtung (lease) 
ubernahui Eduard Morgan 1619 fiir sich allein 
auf 33 Jahre fiir 12 sh im Jahr.

Um diese Zeit (1619) machte D ud D u d l e y  
seine ersten Versuche, Eisenerze mit Steinkohlen 
zu schmelzen,* die ihm zwar in techuisclier 
Hinsicht gelangen, aber doch zunachst keinen 
bleibenden Erfolg hatten und in den folgenden

* Beck a. a. O. II S. 1258.
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Jahrzehnten nur mifigliickte Nachalimungen fan- 
den. In seiner beriihmten Schrift „Metallum 
M artis“ von 1665 (nicht 1615, wio W ilkins an- 
gibt) erwillnit er, daB es damalś 300 Hochofen 
in England gab, die alle mit Holzkolilen be- 
trieben wurden. Zur Zeit K a r ls  I. und C roni- 
w e lls  entwickeite sich die Eisenindustrie lang- 
sam weiter. 1640 betrieb ein L e w is  o f th e  
V an , ein Nachkomme des Nationallielden Ifor 
Bach, in Gemeinśęhaft. mit einem englischen 
Eisenhilndler C o o k , yermutlich aus Sussex, die 
Eisenworke von P o n ty g w a i th ,  auBerdem hatte 
er einen kleinen Hochofen bei C a e r p h i l l y .  
Weil Lewis dem Protektor Cromwell ais Royalist 
verdaclitig war, lieli dieser die Eisenwerke zer- 
stiiren; da er aber notwemlig Munition brauclite, 
forderte er die Eisenhutten von Carmarthenshiro 
zu Lieferungen auf. Von diesen W erken ist 
sonst nichts bekannt; ein Eisenliammer soli in 
den Trummern der Abtei von W hitlaud erbaut 
worden sein. Cromwell verlangte (nach eiuem 
von W ilkins abgedruckten Schreiben) hauptsiich- 
1 ich Kugeln von 143/4 Zoll Durchmesser fiir 
seine Morser. 0 1 iv e r  C ro m w ell wurde be- 
kanntlieh selbst Eisenindustrieller, indem er sich 
mit Capi tiin  B uck  verband, der eine Eisenhutte 
in F o r e s t  o f D ean  erbaute, worin er mit Stein- 
kohlen Eisen schmelzen wollte, doch miBlang 
das Unternehmen. Auch Capi tan John C opley  
aus Cornwall, der 1655 bei Bristol Eisen mit 
Steinkohlen zu schmelzen versuehte, hatte keinen 
Erfolg.

Aus den seehziger Jaliren wird von IIolz- 
kohlenhochofen in Glamorganshire berichtet; ein 
solcher wurde 1663 zu C ae r Luce bei Llwydcoed 
betrieben, desgleichen einer bei Hirwain von May- 
berry. Die Eisenerze wurden von Lasttieren 
herbeigetragen. Die Gewinnung der Erze war eine 
sehr priinitive, sie erfolgte durch Auswaschung, 
indem ein reiBendesBergwasser auf diebetreffende 
Stelle des Berges gelenkt uiid die ausgewasehenen 
Eisensteine dann geleseu wurden. Bristoler 
Unternelimer erwarben 1677 und 1701 ver- 
schiedene Belehnungeii auf Steinkohlen in Gla- 
morgan von dem Grafen von Pembroke. 1720 
war der Eisenbedarf Englands nacli der An- 
gabe der Eisenindustrieilen 30 000 t, wovon nur 
10 000 t im eigenen Lande gewonnen, 20 000 t 
eingefiihrt wurden, und zwar 15 000 t aus 
Schweden und 5000 t aus Ruflland. W ie arm 
war damals die euglisehe Eisenindustrie im Ver- 
gleicli mit sp a te r! Nur ganz allinahlicb kam 
etwas mehr Lebcn in das Berg- und Hiitten- 
wesen von Wales. Ein wichtiges Ereignis fur 
die englische Industrie und fiir Siidwales war 
die Einfuhrung der W ć iB b le c h fa b r ik a t io n . 
Bekanntlich verdankt England dieselbe dem groBen 
Patrioten A u d re a s  Y a r r a ń to i i ,  der, in ricli- 
tiger Wiirdigung iliręr Bedeutung fiir sein Vater- 
land, dieselbe 1670 in Sachsen studiert und mit

Ililfe befreuudeter Kapitalisten zu P o n ty p o o l 
in Monmouthshire eingefiihrt hatte. Der Fort- 
schritt bestand nicht nur im Verzinnen, sondern 
auch in der Einfiihrung der Bleclih!!miner. Die 
Milnnor, die Yarranton unterstiitzten und sieli 
mit ihm zu diesem Zweck verbuiulen hatten, 
waren Sir W alter K. Blount, Sir Samuel und 
Sir Thomas Baldwin, Thomas und Pliilipp Foley 
und noch seclis Herren (gentlemen). Der mate- 
riellc Erfolg war leider gering.

Mehr Gliick hatte Thomas A l Ig o  od von 
Northamptonshire, der das Lackieren des Eisen- 
bleches erfand und die in Aufnahme gekommenen 
japanisclieii Lackwaren nachahmte. E r griindete 
dieso Industrie ebenfalls in Pontypool, und 
nPontypool-.Tapanware“ blieb iiber hundert Jahre 
beriilimt, bis Birmingham diese Industrie an 
sieli riB.

In Yarrantons FuBstapfen tra t der um die 
WeiBblechindustrie Englands hochverdiente Majror 
J o h n  H a n b u ry . E r war 1664 ais ein Solin 
des Capel Hanbury von Kiddcrminster geboren, 
nicht unvermiigend und betrieb Eisenwerke, die 
er yerbesserte, und erwarb sich durch Geschick 
und Klugheit Reichtum. E r fiihrte zuerst 
das D u b lie re n  d e r  B le c h e , wodurch er sie 
diinner und gleichntaBiger aussebmieden konnte, 
ein, verbesserte das Beizen und Vei'zinnen und 
erfand .emllich, yermutlicli in Yerbindung mit 
Jo h n  P a y n e , 1728 das W a lz e n  d e r  B le c h e , 
wodurch die englische WeiBblechfabrikation die 
groBtc Forderung erfulir. John Hanbury war 
liochangesehen; bereits 1719 wurde er łtitglied 
des Parlaments fiir Monmouthshire. Spater be- 
teiligte er sieli bei den Kupferwerken yon Sir 
Humphrey M a c k w o rth  im Neath- und Swansea- 
tal. Noch heute besitzt. seine Familie Pontypool 
Park. Einige wichtige Beleihungen auf Stein
kohlen und Eisenstein erwarb die Familie M organ  
um diese Zeit in Glaniorgan. Am 21. April 1723 
yerlieh Thomas Lord Windsor dem Hon. William 
Morgan yon Tredegar das Recht auf Kohlen- 
und jĘisensteinbergwerkc und Steinbriiclie in den 
Gemeinden Senglienydd, Rudry und Whitchurch 
auf 21 Jahre  fiir 20 £  P ach t; am 15. Sep- 
temper 1741 Herbert Lord Windsor ebeuso dem 
Hon. Thomas Morgan von Ruppera die Er- 
neuerung dieses Pacht.es auf 21 Jahre zu dem 
gleichen Betrag.

Inzwischen war eine neue Eisenhiitte zu 
Pontygwaith-yr-JSaiarn bei T r e d e g a r  entstanden. 
Dort sollen schon 1690 Luppenfeuer (bloomaries) 
bestanden haben. Die hier gewonnenen Eisen
erze yersorgten die kleinen Eise.nschmelzen in 
Breeoiishire, besonders die von L la n e l ly .  Der 
yeraltete Betrieb wurde fortgesetzt, bis 1738 
zwei Herren aus der Bretagne (two gentlemen 
of Brittany) einen groBeren Hochofen, dessen 
Triimmer heute noch sichtbar sind, erbauteu 
und GieBerei betrieben, indem sie Krippen, Kessel
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und landwirtschaftliche Gebrauchsgjsgenstaude 
gossen. Sic schcinen niclit viel dabei yerdient 
zu liaben, denn schon 1745 kehrten sie in ihre 
Heimat zuriick. Doch war nocli 17G1 eine 
Eisenschmelze bei Llanelly in Betrieb.

Im .Talire 1740 liatte die ganze britische 
Produktion yon Roheisen, das noch ausschlieBlieh 
mit Holzkolilen erldasen wurde, nur 17 300 t 
betragen. 1750 gab es in Siidwales nur zwei 
Hochofen in P o n ty p o o l ,  die 000 t  Roheisen 
im Jalir macliten, einen in L la n e l ly  mit 400 t, 
einen zu Y n y sced  wy n mit 200 t, einen zu 
N ea tli mit 200 t, einen bei C e a rp h i l ly  mit. 
200 t und einen zu K id w e lly  mit 100 t, im 
ganzen sicben llochofen mit 2000 t Produktion. 
Nocli leuchteten nicht die Gichtflammen zu 
Dowlais, Cyfartlifa uml Penydarren; noch lagen 
ihre Taler im Schatten jungfriUilicherWaldungen, 
und wo spttter die zalilreichen Huttenfeuer von 
Plymouth die Nacht erhellten, wogten liobliclie 
Kornfelder. Aber die Zeit war nalie, in der 
ein neues, frenulartiges, inodernes Leben mit 
Larm und Arbeit, mit Rauch und Staub in den 
einsaineu Talern erwachen, wo Tausende von 
tleiBigen Haiden Erwerb fiiulen und an gro 13en 
Aufgaben des Fortschritts der Menschhcit mit- 
scliaffen sollten.

L e w is , G u e s t und A n th o n y  B aco n  waren 
die Pfadiinder, und D o w la is  und C y fa r t l i f a  
die ersten Griiiulungen dieser neuen Zeit.

Es lit lit sich kaum etwas Einfacheres denken 
ais die ersten Anfilnge der riesigen Eisen
werke von D o w la is . Ais .Tagdgebiet hatte 
T hom as M o rg an  yon Newport, ein Yorfahre des 
Lord Tredegar, den groBen Bezirk (2000 acres) 
unfruchtbaren Berglandes von Lady Windsor 
1747 auf 99 Jahre  gegen eine Jaliresrente von 
26 £  gepachtet. Nachdem es durch Afterpacht 
in yerschiedene andere Hande gelangt war, kam 
es nach etwa zelm Jaliren an L e w is  o f tlic 
V an , einen Nachkommen des friiher erwalmten 
Hiittenmeisters von Pontygwaith, fiir 28 £  p. a. 
Lewis baute einen kleinen Ilolzkolilenofen bei 
Dowlais. Die not.igen Materialien wurden auf 
dem Riicken yon Mauleseln und Pferden yon 
den Eisenwerken zu Caerphilly und Pentrych 
herbeigeschatTt, und z. T. auf demselben schlechten 
Weg erfolgte der Riiektransport des erblasenen 
Roheisens bis nach C a rd iff . Den Transport 
und die Yerladung zu Carditl' besorgte ein Ver- 
wandter William Lewis, ein Yorfahre von Sir 
William Lewis, dem in unserer Zeit die Anlagen 
des groBartigen Hafens und der Docks yon 
Cardiff zu danken sind. Es war eine alte Romor- 
straBe, die von Caerphilly nacli Gelligaer und 
vou da iiber Waun - Mountain nach Dowlais 
fiihrte, auf der die Baumaterialien fiir den ersten 
Hochofen yon Dowlais und das erste geschmolzene 
Eisen yon Ponys und Mauleseln geschleppt wurden, 
aber es war ein denkwurdiges Ereignis, ais das

erste eisenbeladene Scliiff von Cardiff in See 
ging, wohl niclit weiter ais bis nach Bristol. 
Welche Massen von Eisen sind seitdem aus dem 
Hafen von Cardiff nach allen W eltteilen ver- 
sclufft worden! Die meisten Eisenbahnschienen 
der ersten Eisenbalmen von Amerika, RuBland 
und Indien sind in Dowlais und den Nachbar- 
wćrken gewalzt und in Cardiff yerlailsh worden. 
W ie aiulers noch dam als! Lewis of t.lie Yan 
sali sieli nach einem im Eisenhiittenwesen er- 
fahrenen Mann ais Betriebsleiter um und fand 
ilm in J o h n  G u e s t yon B ro s e le y  (Shropshire). 
E r stammte aus einer sachsischeii Familie und 
war Farmer, Kohlenhandler und Besitzer eines 
kleinen Hochofens. Einen geeigneteren Mann 
hiltte Lewis nicht. flnden konnen. E r wurde 
der Griinder der Dowlais lronworks und eines 
liocliangesehenen Industrieadels. 1700 yerliefi 
John Guest scine Heimat und wanderte nach 
Wales, damals ein Unteriielimon so schwierig, 
wie spater die Auswanderungen • yon den ost- 
liclien kultivierten Unionstaaten nach dem , wild 
west“ . Niemand begleitete ilin ais ein treuer 
Diener Ben Guest, also wahrseheinlieh ein ariner. 
Verwandter. Der dritte Begleiter war ein alter 
Gaul, der ja  wohl fiir den Herrn bestimmt war; 
dieser aber wanderte meist mit seiuem Knoten- 
stock riistigen Scliril.tes neben dem Tier ber, 
und wenn er einnial aufstieg, mufite auch Ben 
hintenaufsitzen. So zogen sie in das weltver- 
lassene Schaferdorf M e r t h y r ,  das nur aus 
einigen Hausera bestand, wahrend es je tz t iiber 
30 000 Einwohner zahlt, ein. Und doch war 
dieser schlichte Einzug ein wichtiges geschiclit- 
liches Ereignis fiir Siidwales und fiir die Guests. 
John Guest lebte wie in der Verbannung unter 
Stammesfreniden mit fremder Sprache, die er 
niclit yerstańd und mit Miihe erlernen muBte. 
Aber seine W illenskraft besiegte alle Schwierig- 
keiten. Er begańn mit Lewis V e rsu c h e , dio 
Eisenerze im Hochofen mit S t  e in  k o n i  Cn zu 
sclimelzen. Zu diesem Zweck wurde eine D ainpf- 
iii a s  ch i n e aufgestellt. Anschaulicli schildert 
Wilkins den miiheyollen Transport des Dampf- 
zylinders iiber den W aunberg mit 24 Ochsen, 
ein Ereignis, das sich lange in der Erinnerung 
der Eingeboreneu erhalten hat. Aehnlich waren 
die Scliwierigkeiten bei der Aufstellung und In- 
betriebsetzung, aber sie wurden gleichfalls iiber- 
wunden und der Hochofen angeblasen. John 
Guest, der einer kinderreichen Familie ent- 
stammte, yeranlaBte mehrere Briider und andere 
Yerwandte und Bekannte, ihm zu folgen. Auch 
Isaack W ilk in s o n , der Yater des beriihmten John 
Wilkinson, der ebenfalls von Broseley stammte, 
wurde yon dem Ruf des neuen Unternelimens, 
der sich rascli yerbreitete, angelockt und baute 
in Gemeinschaft mit Guest zwei Hochofen bei 
M e r th y r - T y d y i l  zu Plymouth und zu Dowlais. 
Fiir letzteren benutzte er ein ziemlich entferntes
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W asserrad, das er seine Balge treiben liefl, und 
leitete den Wind durcli eine lange Rohrleitung 
nach dem Ofen. Die Sache rentierte sich n ich t; 
Wilkinson gab sie auf und kelirte nach seiner 
Heimat zuriick, wolil zu seinem und der Nacli- 
welt Gliick. Nicht minder aber begriindete das 
hoffnungsmutige Aushari eń von John Guest das 
Gliick seiner Nachkommen und der Eisenindustrie 
von W ales. Dio Schwierigkeiten, die Guest zu 
iiberwinden hatte, waren gro fi. Der Transport 
des Eisens und der Materialien nach und von 
Cardiff war ein hochst schwieriger. Nur cinraal 
in der Woclie kam eine Post oder vielmehr eine 
alte Postbotin auf einem armseligen Pony von 
Brecon nach Merthyr und gab in der Dorf- 
schmiede die Postsachen ab, die dann ein kleines 
Madchen nach der noch weit entfernten Eisen- 
hutte trug. Der ernste, nachdenkliche John 
Guest w artete schon auf ihr Erscbeinen. E r safl 
einsam vor seinem Hochofen auf einem groBen 
Stein. Mit einem Anflug von Lacheln nalim er 
seine Zeitung „The Cambridge Intelligencer“ , 
die einzige Briicke, die ihn mit seiner gebil- 
deteren Mitwelt yerband, und die Briefe aus der 
Heimat in Empfang und belohnte die jugendliche 
Botin stolz mit einem Penny. Die Eisenhiitte 
brachte ihm wenig ein. E r yerdiente seinen 
Unterhalt mit der Steinkolile, die zutage aus- 
strich, und die er in derselben primitiven Weise, 
wie es oben bei dem Eisenstein geschildert wor
den ist, durch Auswaschen (scouring) gewann. 
Die Steinkohlen wurden von den benachbarten 
kleinen Landpachtern gem  genommen ihrer 
Billigkeit wegen. Es war aber noch der reine 
Tauschliandel, denn fiir die Kohlen war zwar 
ein Preis angenommen,. Guest empfing aber kein 
Geld, sondern die Lebensmittel, die er fiir sich 
und seine Arbeiter brauchte. Indes das Ge- 
schaft war gut. Er erhohte allmalilich seine 
Produktion von 500 auf 1500 t. Ais er spater 
seinen Preis fur Steinkohlen um einen Penny 
fiir den Zentner erhohte, gab es einen form- 
lichen Aufruhr unter den Farmera. Yon wirk- 
lichem Erfolg kann man erst seit 1780 sprechen. 
John Guest hatte sich von Lewis of the Van 
unabhangig gemacht, auch von Thomson, seinem 
Reisenden, dem er einen Anteil am Geschaft 
gegeben h a tte , das dieser aber an einen 
Mr. Tait yerkauft hatte. Ais John Guest am 
25. November 1785 starb, w ar die Zukunft 
seiner Familie gesichert.

Je tz t leuchteten aber gegeniiber von Dow- 
lais bereits andere Gichtflammen nicht minder 
heli in die Nacht liinein, dies waren die der 
Hochofen von C y f a r t h f a , *  die A n t h o n y  
B a c o n  errichtet hatte. Auch er w ar aus Eng
land eingewandert, nicht lange nach Guest. E r

* "Wilkins echreibt Cyfarthfa, wahrend die cng- 
lische Schreibweise Cyfartha ist.

soli aus Whitehaven stammen, war spater Kauf- 
mann in London. Hier horte er von den Er- 
folgen yon Lewis und Guest. 1763 kam Bacon 
nacli Merthyr. E r erkannte bald die zukiinftige 
Bedeutung yon Kobie und Eisen, untersuchte 
mit Eifer das Land, besonders bei Hirwain, wo 
Eisensteinlager zutage ausstriclieu. 1765 er- 
warb er sich mit einem Brownrig von Whitehaven 
die wichtige Pachtung von G raf Talbot und 
Richards von Cardiff eines 8 englische Meilen 
langen, 5 Meilen breiten, 4000 Acres umfassen- 
den Landstriches, der den groBen Erzlagerzug 
von Cyfarthfa einschlofi, auf 99 Jalire fiir 
100 p. a. (!). Allerdings hatte er sich 
mit den Pachtem  abzufinden. Da diese aber 
arm waren, und ihr Pacht meist nur 5 bis 6 j f f  
betrug, so gelang es ihm, sie nach und nach 
fiir durchschnittlich 100 £  aufzukaufen.

1765 errichtete Bacon den ersten Hochofen 
zu Cyfarthfa, der noch mit Holzkohlen betrieben 
wurde. Diese waren aber so schwer zu be- 
schaffen, daB er anfangs nur drei Tage in der 
Woche geschmolzen haben soli, und dann drei 
Tage seine Leute Holz fallen lieB. Auch baute 
er sich ein Wohnhaus, das noch besteht. Es 
gelang ihm, 1765 noch weitere Belehnungen von 
dem Grafen von Plymouth zu erwerbon, wo- 
durch sein Gebiet groBer wurde, ais manches 
deutsche Fiirstentum. Die Schwierigkeiten des 
Transports nach Cardiff, der nur in kleinen 
Lasten mit Mauleseln bewerkstelligt werden 
konnte, waren auBerordentlich. Nachdem er 
auch einen Eisenhammer errichtet hatte, baute 
er 1767 seinen zweiten Hochofen, und in dem- 
selben Jah r wurde eine bessere Strafie nach 
der See, zu der er die Farm er iiberred.et hatte. 
yollendet. Natiirlich hatte er den grofiten Teil 
der Kosten zu zahlen. Ais der amerikanische 
Krieg ausbrach (1775), iibernahm er die Liefe- 
rung von Kanonen fiir den Staat. Diese nach 
Cardiff zu schaffen, war schwere Arbeit. Jede 
Kanone erforderte 18 Fuhrwerke fiir den Trans
port, und jedesmal wurde der W eg durch die 
Last so yerfahren, dafi es einen yollen Monat 
dauerte, ihn wieder instand zu setzen. Bacon 
und Guest hielten gute Nachbarschaft.. John 
Guest kam oft zu Fufi, manchmal auch auf einem 
Pony von Dowlais heruber, wobei er sein Mit- 
tagessen in seinem Felleisen mitbraehte. Dann 
fiihlten sich beide, indem sie Erfahrungen, Er- 
innerungen und Hoffnungen austauschten, ais die 
einzig gebildeten Englander in dem raulien frem- 
den Land.

Wenn John Guest in Dowlais fachmaunische 
Hilfe brauchte, sandte er in seine Heimat nach 
H o m p h r a y ,  der ein kleines Eisenwerk Calcott 
(Calcutt) bei Broseley und einen Hammer zu 
Stewpony bei Stourbridge betrieb. Dieser hatte 
drei Solinę: S a m u e l ,  J e r  e m i a s  und Tl i oma  s. 
Auf Guests Einladung hin kamen sie nach Dow-
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lais, besuchten Bacon in Cyfarthfa und beschlossen, 
einen Eisenhammer bei Cyfarthfa zu erbauen, 
wofiir ihnen Bacon das Roheisen z u 4 JS  10 sh 
und Steinkohlen zu 4 sh f. d. Tonue zu liefern 
versprach. Alsdann kehrten sie in ihre JBteunat 
zuriick, um geschickte Eisenarbeiter anzuwerben. 
Eine Anzahl folgte dem Ruf. So kamen die 
Turleys, Lees, Hemans und Browns, die mit 
Weib und Kind auswanderten, nach Merthyr. 
Die Hinreise verlief hoclist abenteuerlich; sie 
sollte zu W asser unternommen werden. Ein 
Boot wurde ausgeriistet, das die F iut erst nach 
W oreester, dann nach Glocester und von da 
durcli die Seyernmiindung in den Bristolkanal, 
also in die See brachte. Der Fiihrer der Barkę 
hatte nie auf dem Me er gefaliren, und da es be- 
wegt war, verlor er den Kopf. Deimoch kam 
die geiingstigte Gesellschaft. endlicli gliicklicli in 
Cardiff an, wo der Schiffer sein Boot im Stich 
liefi, um auf festem Boden in die Heimat zuriick- 
zukehren. Die Auswanderer aber wurden von 
Jeremias Homphray in W agen abgeholt uiul 
hielten am 13. Mai 1782-ihreu Einzug in Merthyr. 
Die Homplirays legten neben ihrem Hammer auch 
eine E i s e n g i e B e r e i  an, dereń Meister R o b e r t s  
liieB, und der Yorfahre des bekannten Roberts 
von Treforest-W orks war. Bacon w ar inzwischen 
Parlamentsmitglięd fiir Aylesbury geworden (1768 
bis 1780) und hatte neue Anlagen errichtet. Zur 
Eroffnung seines Eisenhammers zu Merthyr kamen 
die Bewohner von Dowlais und Plymouth, uiul 
herrlich sołl der alte Barde Slionny Cwmglo, 
der ais lOOjiihriger Greis verstarb, damals die 
Harfę geschlagen liaben. Bacon yęrdiente viel 
durcli seine Kanonenlieferungen an die Regierung 
wilhrend des amerikanischen Krieges, da er aber 
aucli den Amerikanern Kanonen lieferte,\ verlor 
er die Kundschaft, die an die Carron-Werke in 
Schottland uberging. Auch die Homplirays lie- 
ferten Geschutze. Es waren gute Jahre, aber 
bald kam der Riickschlag und eine Stockung im 
Geschaft. Bacon stand damals grofi da. Er 
hatte eine Giefierei, einen Eisenhammer und zwei 
Hocliofen zu Cyfarthfa, einen bei Hirwain und 
einen bei Plymouth, die aber alle nocli mit Holz- 
kolilen betriebeu wurden und zwerghaft waren 
gegen die jetzigen Oefen. Seine Maultierkarawane 
schleppte das Eisen nach Cardiff, wo er 18 £  
fiir die Tonne erlostc. Sein Jahresgewinn 
soli bis 10 000 £  betragen haben. In den 
guten Jahren hatten Bacon und die Homplirays 
sich yertragen, in den schlechten gerieten sie 
in Feindschaft. Bacon lieferte Homphray ge- 
ringwertiges Roheisen, was diesen so erboste, 
da fi er auf die Hiitte yon Cyfarthfa ging und 
selbst den Hocliofen abstach. Daraus entstand 
ein heftiger Streit, der zu einer blutigen Schla- 
gerei zwischen den beiderseitigen Arbeitern aus- 
artete. Damit war der Bruch besiegelt. Ais 
Bacon alt wurde, iibergab er erst seinen Hoch-
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ofen zu P l y m o u t h  einem R i c h a r d  H i  11, 
wofiir dieser ihm 5 sh fiir die Tonne Roheisen 
zahlen muBte. So kamen die Hills an die P ly
m outh-W erke. 1784 yerkaufte Bacon seine 
Eisenwerke zu Cyfarthfa und Hirwain so gut, 
daB er daraus eine Jahresrente von 10 000 £  
hatte, wahrend er sie fiir LOO J£  p. a. iiber- 
nommen hatte. Der gluckliche, erfolgreiche 
Griinder verliefi W ales und zog sich zuriick. 
Seine Kinder verscliwendeten das groBe ererbte 
Vermogen.

Auch Bacons Geschaftsnachfolger waren nicht 
gliicklicli. Thomas T r e h a r e  wurde der Be- 
tricbsleiter von Cyfarthfa. E r war, wie weiland 
die jiidischen Patriarchen, mit seiner Familie 
und 30 bis 40 Pferden und Mauleseln von Car- 
mathen nach Merthyr gezogen. E r verband sich 
mit B o w s e r  und C o c k s h u t t ,  welche die 
Kohlenbergwerke von Bacon iibernommen hatten. 
Bowser kam ins Gedrange. Um seine Arbeiter 
zu bezahlen, borgte er yon Trehare dessen E r- 
sparnisse, was aber seinen Bankrott nicht ab- 
wenden konnte. Doch kam er spater wieder 
obenauf und besafi den Hocliofen von H irw a in . 
Cockshutt und ein gewisser S t e p h e n s  hatten 
die W erke von Cyfarthfa, wo Trehare Betriebs- 
clief war. Mit dieśen tra t ein R i c h a r d  
C r a w s l i a y  in Verbinduug, der nach und nach 
die samtlichen W erke zu C y f a r t h f a  an sieh 
brachte und der Griinder eines beriihmten Ge- 
schlechtes von Eisenindustriellen wurde.

Richard Crawsliay wurde 1741 in Normanton 
bei Wakefield in Yorkshire geboren ais Sołm 
eines Pachters aus normańnispliem Geschlecht. 
Seine Entschlossenheit zeigte er sclion in der 
Jugend. Ais er, 16 Jahre alt, mit seinem Vater 
in einen Wortweclisel geriet, sattelte er friih- 
morgens seinen Pony und r i t t ,  ohne Abschied 
zu nehmen, nach London. Hier wurde er Laden- 
diener in einem Kramladen, der auch Eisenwaren 
fiihrte. Durch FleiB und Gewissenhaftigkeit er- 
warb der „Yorkshire boy“ das Yertrauen seines 
Herrn, der ihm, ais er sich zuriickzog, das Gufi- 
warengeschaft iiberlieB. Dadurch gewann er 
Interesse am Eisengeschaft. E r konnte Geld 
zuriicklegen, heiratete die Tochter seines alten 
Herrn, gewann in der Lotterie und so besafi er 
ein Vermogen von 1500 ais er in den Zei- 
tungen von den Erfolgen von Guest, Bacon und 
Homphray las. Rasch entschlossen zog er nach 
Wales. Dort kam er in die kritische Zeit ais 
Bowser fallierte. E r verband sich mit Cockshutt 
und Stephens und erwarb mit diesem die W erke 
von Cyfarthfa. Diese bestanden aus sechs Hoch- 
ofen und melireren Eisenhammern. Richard 
Crawsliay war von entschlossenem Charakter, 
der, wie wenige, Menschen zu beherrschen ver- 
stand. Eine andere Eigenschaft, die den Leuten 
damals gewaltig imponierte, war die, daB er 
imrner bares Geld in der Tasche hatte. Man

Geschichte der E isenindustrie in  Wales.
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munkelte, er konne Geld machen und sieli in 
Guineen walzen. Bald sali man in ihm den 
groBen Mann der Zukunft, der die Werke in die 
Hohe bringen werde, und sein zweiter definitiver 
Einzug in Merthyr w ar ein Triumphzug. Von 
nah und fern w ar die Bevolkerung zusammen- 
gestrOmt, die ihn mit .Tubel empfing, ihm in der 
Begeisterung die Pferde ausspannte und den 
W agen nach seiner Wolinung zog. Der Instinkt 
des Volkes hatte sich nicht getauscht. Richard 
Crawshay war der erste, der die Bedeutung von 
C o r t s  E r f i n d u u g  d e s  P u d d e l p r o z e s s e s  

d. li. das Frischen des Eisens im Flammofen 
mit Steinkohle — begritt' und sie auszunutzeu 
verstand. Kaum hatte er davon gehort, so reiste 
er mit Gockshutt nach Gosport, in dessen Niihe 
zu Fontley Henry Cort. sein neues Verfahren 
der Eisenbereitung, das Puddeln und Walzen, 
betrieb. Crawshay erkannte sofort seine Wichtig- 
keit fiir S ud wales, erwarb 1789 eine Lizenz 
von Cort derart, daB er ihm fiir jede Tomie 
des nach dem neuen Yerfahren erzeugten Eisens 
eine Gebiihr von 10 Sliilling zu zahlen ver- 
sprach. W as er an Kapitał aufbringen konnte, 
steckte er in das neue Unternehmen. Noch in 
demselben Jah r konnte er mit Stolz berichten, 
daB er 3 t  m i t  S t e i n  kol i  l en  g e p u d d e l t e  
L u p p e n  i n  d e r  W o c h e  e r z e u g e .  T h o m a s  
L l e w e l y n  von Swansea baute fiir Crawshay das 
erste W alzwerk. 1795 sollen die W erke um 
Merthyr bereits 250 t  Eisen und Eisenwaren 
erzeugt und tilglich 200 t Steinkoblen yerbraucht

haben. 1801 wurden zwei weitere Hocliofen zu 
Y n is fa c li erbaut. 1802 bestand sclion ein Ver- 
ein der Eisenindustriellen, die griiBtenteils 
aus Nordeugland eingewandert waren. Sie kamen 
yierteljahrlicli in Abergayenny zu einer Ver- 
sainmlung, dem „Welsch Quaterly Meeting“ , zu- 
sammen. Der Jahresbeitrag betrug 1 £  1 sh. 
Malkin schreibt 1803 iiber Siidwales, daB 
Crawshays W erke, die wochentlich 60 bis 70 t 
Stabeisen machen, die groBten von GroBbritannien 
seien, und 1804 berichtet ein anderer Reisender: 
„Crawshay liat vier Hocliofen im Betrieb, auBer 
einigen kleiijercn und ganze Reihen von Hammer- 
und W alzwerken, die in letzterer Zeit durch die 
Anlage eines riesigen W asserrades von 50 FuB 
Durchmesser und FuB Breite, dessen W elle 
100 t wiegt, eine weitere Verbesserting erfahren 
haben. Das W erk, das groBte des Konigreielis 
— yielleicht der W elt — beschaftige 1000 Ar- 
beiter. Das W asserrad, das vier Hocliofen bc- 
diente und 25 t W asser i. d. Minutę brauchte, 
gait ais eines der W under des Lamles.

Der Transport w ar noch liiichst mangelhaft. 
Pferde und Maulesel trugen das Eisen in La- 
dungen von 130 Pfund auf dem Riicken nach 
Carditf. Ein Weib oder ein .Tunge fiihrte ge- 
wohnlich vier Tiere. Konnte in Cardiff nicht 
yerladen werden, was bei den schlechten Lade- 
yorrichtungen ofter yorkam, so wurde das Eisen 
in W agen mit vier Pferden weiter nach Swansea 
getahren. Die Fuhrleute spielten damals noch 
eine wielif.ige Rolle. (Portsetzung folgt.)

Die Herstellung von Roheisen im elektrischen Ofen.*
Yon F r i t z  C i r k e l ,  Dipl.

l-< u g e n e  H a a n e l ,  Direktor der „Mines Brancli"
' der Dominial-Regieruug von Kanada, liat vor 

kurzem die Yersuche erfolgreich beendet, welche 
den Zweck hatten, die MafSenerzeugung von 
Roheisen und Stahl im elektrischen Ofen praktisch 
durchzufiihren. Kanada, welchesjiihrlichRolieisen- 
produkte im W erte yon iiber 40 000 000 $  ein- 
fiihrt, ist reicli an Eisenerzlagerstatten, welche 
jedoch infolge des Mangels an geeigneten Ver- 
kehrswegen, hauptsachlicli aber wegen des teuren 
Breunmaterials bis lieute nicht uutzbar gemacht 
werden konnten. Die in ausgedehntem MaBe 
yorgenommenen Versuehe haben nicht allein ge- 
zeigt,, daB es unter Zuhilfenahnie der aus W asser- 
k raf ten gewounenen elektrischen Energie mog- 
lich ist, Roheisen yon guter Qualitat aus stark 
schwefelhaltigen Erzen billig herzustellen, son
dern auch die Scliwierigkeit der Brennmaterial- 
frage ist dahin gelost worden, daB der Koks 
durch Holzkohle oder Torfkoks mit Erfolg er- 
setzt werden kann.

Berg-Ingenieur in Montreal.
(Nachdruck verboten.)

Ygl. auch „Stahl und E isenu 1906 Nr. 9 S. 566.

Der elektriscbe ProzeB zur Erzeugung von 
Stahl ist sclion yon Dr. H ś r o u l t  und K e l l e r  
in Frankreicli und von S t  a s  s a n  o in Italien 
angeweudet worden, jedoch konnten sich die Er- 
linder nicht mit der Massenerzeugung des ge- 
wohnliehen Rolieisens befassen, da die Pro- 
duktionskosten der auf dem gewohnlichen Wege 
gewonnenen elektrischen Energie viel zu hocli 
waren. Dr. H a a n e l ,  der sich mit der Elektro- 
Metallurgie schon seit yielen Jahren befaBte, 
erkannte die groBe Bedeutung und Ti-agweite 
der elektrischen Sclimelzmethode fiir Kanada; 
sollte es, so war seine Ansicht, gelingen, die 
Brennmaterialfrage zu losen und einen elek
trischen Ofen zu koustruiereu, der den speziellen 
Anforderungen der Roheisengewinnung Geniige 
leistete, so wurde Kanada sich selir bald un- 
abhangig machen und in bezug auf Eisenpro- 
duktion auf eigeuen FiiBen stehen konnen.

Von diesem Gesichtspunkte geleitet, wurde 
im Friihjalir 1904 auf Veranlassung des Mi- 
nisters des Innern, Clifford Sifton, eine tech
nische Kommission ernannt, mit dem Auftrage,
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die in Europa schon in Betrieb beiindlichen 
elektrischen Schmelzwerke fur die Erzeugung 
von Stahl zu besuchen und von den bereits erzielten 
Erfolgen Kennt.nis zu nehmen. An der Spitze dieser 
Kommission stand Dr. Haanel, dera Mr. Harbord 
aus London ais M etfjlurgę beigegeben wurde.

Die einzigen Versuche, welche in Gegenwart 
der Kommission mit der Herstellung von Eisen 
auf elektrischem Wege vorgenommen wurden, 
waren diejenigen von Dr. Hóroult in La Praz, 
F rankreich , und von Keller von der Firma 
Keller, Leleux & Co. in Livet. Dio bei Heroult 
yorgenommenęn Versuehe hielten sieli in sehr 
kleinem MaBstabe, wilhrend 
die von Keller vorge-
fiihrten Experimente ziem- 
lich umfangreicher Natur 
waren und sich iiber eine 
Reihe ron Tagen erstrfeek- 
ten; sie wurden in elek
trischen Oefeu vorgenom- 
men, welche fiir die Pro- 
duktion von Ferrosilizium 
dienten und daher nicht den 
Anforderungen entsprachen, 
welche die rationelle H er
stellung von Roheisen be- 
dingten. Das Erz, welches 
bei den Versuchen in Livet 
angewendet wurde, war ein 
zu diesetn Zweck bescliaffter 
Hitmatit von yorztiglicher 
Qualit,'it, sehr poroś, frei 
von Schwefel aber stark  
manganhaltig. Die Produk- 
tion an Roheisen fiir je 
1000 elektrisclie Pferde- 
kraft-Tage betrug fiir eine 
Reihe von Versuehen 5,76 t, 
fiir eine zwei te Reihe 12,121, 
wobei das bei dem letzteren 
Yerśuche hergcstellte P ro 
dukt WeiBeisen war. Harbord, der Motallurge der 
Kommission, nalim ais Endresultat das Mittel 
zwischen beiden Versuchen an, nUmlich 7,82 t.

Das Resultat dieser Versuche unter Beriick- 
siehtigung der sie begleitenden Hmstiinde konnte 
auf die fiir eine Tonne aufgewendete elektrisclie 
K raft ais giinstig bezeichnet werden. Allein 
eine Reihe anderer wichtiger Punkte, welche 
bei der Anwendung kanadiseher Erze in Frage 
kamen, wie z. B. das Schmelzen von Magnetit, 
die Nutzbarmachung stark  schwefelhaltiger Eisen
erze und der Ersatz von Koks durch Holzkohle, 
blieben noch zu regelu nbrig. Tatsachlica wurde 
in Livet ein Versuch gemacht, in yfgtchem Koks 
durch Holzkohle ersetzt wurde, jedoch scheiterte 
derselbe vollst;indig, und Harbord und Keller 
kamen Ilierbei zu dem SchluB, daB Holzkohle nur 
mit Erfolg angewendet werden konne, wenn sie

mit dem Erz zusammen brikettiert und die Briketts 
in Stiicken von 1 Kubikzoll aufgegeben wiirden.

W as die Eisenerzeugung aus Erzen mit holicm 
Schwefelgehalt betraf, so fiihrte Harbord in 
seinem Berichte aus,. die Versuche hatten nicht 
dargetan, daB Eisen von geringem Schwefelgehalt 
ohne Zusatz von Mangan in der Erzmischung 
hergestellt werden konne, und um das genauer 
festzustellen, ware es notig, eine Reilie von Ver- 
suchen mit manganfreien Erzen vorzunehmen.

Bei den Erorterungen iiber eine erfolgreiche 
Einfiihrung des elektrischen Schmolzprozesses 
namentlich unter Anwendung von scliwefelMl-

tigen kanadischen Eiseuerzen blieben daher fol- 
geude Punkte, iiber welche sich die Kommission 
kein geniigendes Dr teil bilden konnte, ungeklilrt:

1. Kann Magnetit, welches eins der am hiiufig- 
sten vorkommenden kanadischen Erze, und 
welches bis zu einem gewissen Grade ein 
Leiter der E lektrizitat ist, auf elektrischem 
Wege reduzięrt werden?

2. Kann aus Eisonerzen mit bedeutendem 
Schwefelgehalte ein Roheisen von markt- 
fahiger ZusanimensotzungJiergestellt werden 'i

3. Kann Holzkohle, aus Sagemiihlenabfallen ge- 
wonnen oder von anderen Quellen stammend 
ais Ersatz fiir Koks dienen. der unter er- 
heblichen Kosten eingefiihrt werden muB?

4. Wie hoch stellt sich der Verbrauch an 
elektrischer Energie fiir die Tonne er- 
zeugtes Roheisen ?

Abbildung 1.
Heroultscher Yerauchsofen fur elektriBoho Roheiaenerzeugung.
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In Anbotraeht der groBen Bedeutung, 
welehe die befriedigende Losung der yórstehen- 
den Fragen auf die Entwieklung des Landes, 
insbesondero der Eisenindustrie baben wiirde, 
beschloB die kanadisclie Dominial-Regierung auf 
Yorsclilag von Dr. Haanel, weitere Versucbo 
unter Zubilfenahme von geeigneteu W asser- 
kraften fiir dio Entwieklung der elektrischeń 
Energie in Kanada vorzunehmen, und genelimigte 
zu diesem Zweek im Fruhjahr 1905 die Smnme 
von 15 000 # .

H ó r o u l t ,  der sieli zu dieser Zeit gerade 
in Kanada aufhielt, erki itr te sich bereit, fiir

oben genannte Zwecke einen elektrischeń Ofen 
von ungefahr 250 P . S. zu konstruieren und 
ebenso die Untersuchung derjenigen Faktoren 
Yorzunelimen, welche fiir eine okonomische 
Robeisengewinnung auf elektrischem W ege aus- 
schlaggebend waren. Die „Lake Superior Power 
Co.“ in Sault Ste. Marie, Ontario, stellte zu 
diesen Yersuchen 300 elektrische Pferdestarken, 
aus W asserkraften entwickelt, gratis zur Ver- 
fugung; die notwendigen elektrischeń Instrumente 
wurden von der Westinghouse Gesellscliaft, die 
Elektroden (1,8 m lang und 26 mm .im Quadrat) 
aus Schweden beschafft.
j'j j»Die Versuche mit kanadischen Erzen be- 
gannen Mitte Januar 1906 und der elektrische 
Ofen war von da an bis Mitte Marz ununter-

brochen Tag und Nacht in Betrieb. W ahrend 
dieser Zeit wurden 150 Absticlie vorgenommeii 
und insgesamt 55 t  Roheiscn erzeugt.. F u r die 
ersten Versuclie wurden Hamatiterze, fiir fast. 
alle anderen aber verscliiedene Sorten Magnetit, 
die mcistens sehr schwefelhaltig waren, ver- 
wendet. Dor elektrische Ofen hatte die Form 
eines groBen Schmelztiegels, dessen Wandę aus 
feuerfesten Ziegeln bestanden, und dessen Boden 
aus Kohlenstoff hergestellt war. Zwei Oeff- 
nungen an der Seite des Ofens dienten ais Ab- 
fluB fiir das lliissige Eisen und die Schlacke. 
Die Erze wurden mit Holzkohle yerinischt dein

Ofen aufgegeben, die grofie 1,8 m lange 
Elelctrode von oben hereingelassen und der Strom 
eingesclialtet. Die Temperatur im Innern des 
Ofens wurde durcli einen Arbeiter geregelt, 
der die iiber dem Ofen aufgehangte Elektrode 
je nach den Angaben der MeBapparate hob oder 
tiefer in den Ofen hinablieB. Bei Yersuchen in 
groBerem MaBstabe wiirde diese Regelung selbst- 
ta tig  erfolgen koiinen.

Schon bei den ersten Yersuchen zeigte es 
sich, daB der Magnetit ebenso leicht reduziert 
werden konnte wie der Hamatit, und zwar nicht 
allein mit Koks, der erst eingefiihrt werden 
muB und daher sehr teuer zu stehen kommt. 
sondern auch mit Holzkohle. Man hatte durcliaus 
keine Schwierigkeiten, wahrend der Ofen in Be-
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trieb w a r; er ging sohr regelmaBig und die Regu- 
lierung der Elektroden bedurfte keiner weiteren 
besomleren Aufmerksamkeit. Eine Analysc des 
auf diese W eise erzeugten Roheisens ergab, daB, 
obschon die Sclilacke nicht stark basisch war, 
fast. aller Schwefel in die Schlacke iiberging, 
und daB das Eisen nur wenige Tausendstel 
Prozent Schwefel onthielt. Ais weitere wiclitige 
Tatsache zeigte sich, daB die Produktion be- 
deutend hoher war (verschiedentlich um ein 
D rittel) ais die in dem Harbordschen Bericht iiber 
die Tittigkeit, der nach Europa entsandten Kom- 
mission angegebenen Żabien erwarten lieBen.

Ein anderer Punkt, iiber den man sich bei 
Gelegenlieit der in Liyęt angestellten Yersuche 
keine Klarheit yerschaffen konnte, war der Elek
troden verbrauch. Es stellte sich bei den in 
Sault Ste. Marie angestellten Versuchen heraus, 
daB dieser wider Erw arten gering war, daB die 
Yerluste einer Elektrode, welche drei Wochen 
lang in Betrieb und der WeiBglut fiir viele 
Stunden ausgesetzt war, nur 7 bis 10 kg fiir die 
Tonne produziertes Roheisen betrugen. Nach 
Dr. Hśroults Zahlen entspricht dieser Verlust 
einem W ert von nur 30 Cents f. d. Tonne, gegen 
77 Cents bei den Versuchen von Livet.

Viele kanadische Magnetite enthalten zu viel 
Schwefel, um im Hocliofen verarbeitet werden zu 
konnen, und sind deshalb bis je tz t von sehr geringer 
Bedeutung gewesen; die Versuche haben aber er- 
geben, daB Roheisen von sehr guter Qualitat auf 
elektrischemWege aus Magnetiten hergestellt wer
den kann, welche bis zu 1 °/o Schwefel enthalten.

Zur Erzeugung der elektrischen Energie fiir 
die Herstellung von Roheisen in Kanada konnen 
eine Reihe vorteilhaft gelegener groBerer W asser- 
krafte benutzt werden, und die Kosten fiir die 
elektriselie Pferdekraft stellen sich im Jahre 
auf nur 4,50 bis 6 Hierzu kommt noch der 
niedrige Preis der schwefelhaltigeu Magnetite, 
die fiir 1,25 bis 1,50 $  die Tonne zu haben 
sind; beriicksichtigt man ferner, daB Koks durch 
Holzkolile ersetzt werden kann, so wird man 
die Bedeutung dieser mit aller Sorgfalt von 
Dr. Haanel erfolgreich zu Ende gefiihrten Yer
suche fiir die Eisen- und Stahlindustrie Kanadas 
begreifen. Es eriibrigt nur noch, diese bis- 
herigen Erfolge in grofierem Mafistabe weiter 
auszunutzen und einen Plan fiir eine tilgliche 
Erzeugung von 100 bis 150 t einschlieBlich 
aller niitigen Apparate und Einrichtungen zu 
entwerfen. Es unterliegt keinem Zweifel, daB 
das elektrische Verfahren eine erhebliche Ver- 
billigung der Roheisenerzeugung herbeifiihren 
wird. Beilaufig soli noch erwahnt werden, daB 
das bei dem im elektrischen Ofen vor sich 
gehenden ProzeB gebildete Kohlenoxyd einen 
hohen kalorischen W ert besitzt und unter Um- 
standen so ausgenutzt werden kann, daB die 
Leistungsfahigkeit des Ofens um wenigstens ein

D rittel erhoht wird. Sollte dieses erreicht werden, 
so diirfte der Hocliofen hierzulande mit dem 
elektrischen Ofen schwerlich lconkurrieren konnen, 
selbst wenn der Preis fiir Koks erheblich nie- 
driger wird ais der, den man bisher in den 
ProYinzen Ontario und Quebec bezahlt.

Die Resultate der in Sault Ste. Marie im Auf- 
trage der Kanadischen Regierung von Dr. Haanel 
ausgefiihrten Versuche lassen sich in folgendem 
zusammenfassen:

1. Kanadische Eisenerze, namentlich Magnetite, 
lassen sich auf elektrischem Wege gewinn- 
bringend verarbeiten.

2. Aus Eisenerzen mit bohem Schwefelgehalt 
kann ein Eisen mit nur wenigen Tausendstel 
Prozent Schwefel erzeugt werden.

3. Der Gehalt an Silizium kann nach W illkiir 
vermehrt oder verringert werden.

4. Holzkolile, welche aus Sagemiihlenabfallen 
billig hergestellt werden kann, und Torf koks 
konnen die Kohle ersetzen, ohne vorher 
mit dem Erz brikettiert zu werden.

5. Aus nickelhaltigem Pyrrhotit kann Nickel- 
Roheisen von guter Qualitat und praktisch 
frei von Schwefel hergestellt werden.

6. Pyritabfalle, die ais Ruckstiinde bei der 
Schwefelsaurefabrikation gewonnen werden, 
konnen ebenfalls zur Eisenerzeugung ver- 
wendet werden.

7. Titanhaltige Eisenerze, bis zu 5 °/o Titan ent- 
haltend, konnen auf elektrischem Wege vor- 
teilbaft. yerarbeitet werden.

Es ist je tz t kaum eineinhalb Jalir her, seit- 
dem die Kommission ihre europaische Mission voll- 
endet hat, und sclion hat man in Syracuse N.Y. 
mit der Fabrikation von Stahl in groBem MaB- 
stabe nach Heroults Verfahren begonnen. Eine 
andere Firma in Sheffield, England, hat Kjellins 
elektrische Schmelzmethode eingefulirt, wahrend 
drei groBere deutsche Firmen, zwei nach Kjellins 
und eine nach Hćroults System, Stahl auf elek
trischem Wege darstellen. Neuerdings hat auch die 
groBe Eisen- und Stalilgesellschaft „Stora Koppar- 
bergs Aktiebolag" in Schweden die Summę von 
100 000 Kronen fiir elektrische Schmelzversuche 
mit Eisenerzen genehmigt und zugleich mit Gron- 
vall, dem Erfinder eines neuen elektrischen Ofens, 
zwecks Errichtung einer Schmelzanlage mit einer 
Leistungsfahigkeit yon 10 000 t  f. d. Jalir einen 
V ertrag abgeschlossen.

Die Kanadische Regierung hat in Riicksicht 
auf den giinstigen Ausgang der elektrischen 
Sehmelzversuche eine Untersuchung der samt- 
lichen groBen, noch unaufgeschlossenen Eisen- 
erzlagerstatten in den Provinzen Quebec, Ontario 
und Neu-Schottland sowie der in der Nahe dieser 
Lagerstatten befindlichenWasserkrafte veranlaBt; 
die Nutzbarmachung dieser gewaltigen Erzlager 
wird zweifellos bald den AnstoB geben zum Auf- 
schwung der kanadischen Eisen- und Stahlindustrie.
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Neuere GieBereien Deutsehlands in den ersten Jahren 
des zwanzigsten Jahrhunderts.

Von E. F r e y t a g ,  Zivilingenieur, Hiittendirektor a. D.

(SchluB von Seite 814. — Hierzu Tafel XVII.)

Dann moclite ich noch einen Bau vorfiihren, 
welchen ich im Jahre. 1899 fiir ein suchsi- 

sches Hiittenwerk jirojektierte, dessen Ausfiihrung 
aber zuerst wegen Einspruehs (lor Naclibarschaft 
und dann wegen riicklaufiger Konjunktur zuriick- 
gestellt werden mufite.

Diese Giefierei, welclie den nachfolgenden 
Ausfiihrungen zugrunde gelegt und auf Abbild. 11 
(Tafel XVII) dargesteUt ist, sollte jahrlieh mi n -  
d e s t e n s  6000 t schweren und scbwierigsten 
Maśchinengufi in Sand und Lehm, Fassongufi 
fiir Wasser- und Gasleitungsrohren mit viel 
Kernen und endlich Baugufi und kleineren Gufi 
herstellen. Fiir den Bau der Giefierei sollten 
in erster Linie d ie  b i l l i g s t e n  H e r s t e l l u n g s -  
k o s t e n  d e s  F a b r i k a t s  in Betracht kommen. 
Es sollte daher zwar die Giefierei auf das vor- 
teilhafteste eingerichtet werden, aber beim Bau 
alle unproduktivon Ausgaben vermieden werden. 
Desbalb wurde n u r  f  ii r  d en  s c li w e r e n  G u B 
ein hohes, geritumiges Schiff geplant, wahrend 
der Mit.tc.l- und KleinguB yon 5 t das Stiick 
und darunter in weniger hohen Hallen von ge- 
ringerer Spannweite hergestellt werden sollte.

Die Saulenentfernung wurde allgemein zu 
8 m gewahlt, was fiir die Ausnutzung der Arbeits- 
platze yorieilliaft ist, die Spannweite der Neben- 
schiffe ebenfalls 8 m, nur das Schiff fiir die 
GrofigieBerei erhielt 18 m Spannweite. Die Hohe 
des Hauptschiffes wurde zu 12, die der Neben- 
schiffe zu 6,5 m bis Unterkante-Eisenkonstruktion 
bestimmt.

Es konnte angenommen werden, dafi hochstens 
40 °/o der Produktion in Stiicken iiber 5 t Einzel- 
gewicht bestehen wiirden, daher enipfahl es sich, 
d r e i  Nebensehiffe anzuordnen und eines davon 
noch mit Kranen fiir 5 t-Stiicke zu versehen, 
um dem Betrieb Spielraum • zu lassen. Dann 
hatte die GrofigieBerei drei Siebentel und die 
Mittel- und KleingieBerei vier Siebentel der 
Grundflache inno. Wenn nun die GieBerei von
18 -f- 24 =  42 m Breite in neun Feldern zu 
8 m =  72 m lang ausgefiihrt wurde, so wurde sie 
mit 3024 qm reiner Arbeitstlache, zu welclier 
nocli Kernmacherei uml die Trockenkammern, 
in welchen gearbeitet wird, dazukommen, eino 
Leistungsfahigkeit von jahrlieh 6000 bis 7500 t, 
besitzen.

Demgemafi wurde folgender Plan entworfen: 
Die Formarbeit soli so verteilt werden, daB 
alle Stiicke iiber 5 t im Haupr.schiff, der Klein-

gufi, welclier keineS Kranes bedarf, im Schiffe I, 
das in seiner Mitte die Kupolofen enthjj.lt, und 
der Mittelgufi in den Schiffen 11 und III  her
gestellt werden. Das Schiff I I  wird noch mit 
zwei Laufkranen zu je  2, und das Schiff 111 
mit einem Laufkran zu 5 uml einem zu 8 t 
ausgeriistet. Das Schiff I I I  kann dann ins- 
besondere auch Rotationskorper bequem anfertigen, 
welclie sperrig sind und gelegentlich mehr ais 
5 t wiegen. — Dem Hauptschiff ist nach Siiden 
zu, den Nebenschiffen gegeniiber, ein 10 m breites 
Schleppilach angefiigt, unter welchem sich die 
Trockenkammern, die Kernmacherei und die 
Bureaus beflnden. Die Flachę der Trocken
kammern mufi reichlich genommen werden, weil 
die Lehmformer teilweise in den Kammern ar
beiten und weil auf viel getrockneten Gufi 
gerechnet wurde, deshalb ist das Hauptschiff 
nach W esten um 10 m verlangert, um z w e i  
g r o 6 e S c li 1 i t z t r  o c k e n k a m m e r  n unterzu- 
bringen. Zwischen diesen Kammern bleibt eine 
Durchfahrt frei, um Formkasten vom Kastenhof 
zur Giefierei und groBe AusschuBstiicke unter 
das Fallwerk zu befordern. Den Schlitzkammęrn 
gegeniiber nach Osten ist vor die andere Stirn- 
seite der GieBerei die Putzerei gelagert, so dafi 
aus jedem Schiffe die GuBstiickc geraden Weges 
zur Putzerei gelangen konnen.

Das grijfito Gufistiick war zu 30 t ange
nommen, die griifite Inanspruclmahme der Kupol

ofen an einem Tage betragt +  30^)

1,4 =  70 t, es werden daher drei Kupolofen 
von je  7 t stiindlicher Śchmelzung in 3 Stunden 
20 Minuten das erforderliche Eisen sclimelzen 
und auch noch tur eine hOhere Produktion aus- 
reichend sein. Die Oefen sind in das Mittelfeld 
des ersten Seitenschiffes neben die Haii])tkran- 
bahn gestellt. Die Gichtbiihne liegt 7'/2 m 
liocli in der Ebene des nahezu wagerechten 
Daelies der Seitenschiffe, so daB der Roheisen- 
und Kokstransport iiber diese liinweg erfolgt. 
Der Transport der Ofensclilacke und des feuer- 
festen Materials zu den Ofenreparaturen geschieht 
zu ebener Erde auf zwei Schmalspurbahnen, 
w'elche quei- durch die ganze GieBerei gehen 
und auch dem Transport des fliissigen Eisens, 
der Kerne und des Modellsandes dienen.

Von den Rohmaterialien werden Roheisen 
und Koks der Nordseite, Sand, Lehm und Gene- 
ratorkohle der Siidseite der Giefierei zugefiilirt.
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Auf der Siidseite der GieBerei in der Ecke nebeu 
der Putzerei befindet sich das Yersandbureau, 
von weichem der Versand der W aren ausgeht. 
Hier liegt auch die Meisterstube und im ersten 
Stock das Betriebs- und Rechuungszimmer, so 
dafi alle Weisungen und Anfragen hier in 
kiirzester F rist erledigt werden konnen.

TJm die Putzerei gut auszunutzen, ist sie 
durch eine Silulenreihe geteilt und mit zwei 
nebeneinander laufenden Laufkranen von 30 und 
8 t T ragkraft ausgeriistet, welche wTegen ihrer 
geringen Spannweito leiclit laufen. Diese Krane 
verladen dic GuBstiicke direkt in normalspurige 
Waggons. Die Putzerei ist verli;iltnism!lBig 
geriiumig; sie soli aber auch ais Lagcrstatte 
von Guli dienen, der noch nicht abgerufen w ird ; 
dann kommen in ihr dic cingehendeu Modelle 
zur Yerteilung, und werden hin und wieder einige 
Zeit daselbst lagern miissen. Ueher der Putzerei 
ist ein Modellboden fiir hilufig gebrauchte Modelle 
augelegt.

Wie schon erwahnt, ist die Putzerei in zwei 
Sehiffe von je  8 m Spannweite geteilt, von denen 
das westliche dem groben, das ostliche dem 
kleinen GuB dient. Dio beiden Krane laufen 
bis an die nijrdliche Stirnwand der Putzerei Iiber 
ein kurzes, aus dem Schiff III kommendes Gleise. 
Nach Siiden zu lauft der 8 t-Kran nur bis iiber 
das Normalspurgleise, welclies i u die Putzerei 
fiihrt, wahrend der 30 t-Kran auch iiber das 
Gleise lauft, welches an der Putzerei vorbeifiihrt.

Im Hauptschiff laufen zwei Krane, ostlich 
ein 35 t- und westlich ein 15 t-K ran; sie werden 
unterstiitzt durch zwe i  V e l o z i p e d k r a n e  von
4 t  T ragkraft und 7 1/l> m Ausladung, welche in 
der Skizze in fiinf Stellungen angedeutet sind.

Die schwereren GuBstiicke werden vom groBen 
Kran bis in die Putzerei gefahren, derart, daB 
ein -Al/a m langes Stiick Schiene von der Putzerei- 
kranbahn sich wie ein Tor ijfthet, wenn der 
35 t-Kran in die Putzerei fahrt. Die leichteren 
Stiicke werden von den Formereikranen auf 
Wagen gelegt und durch ein zweites Tor zu 
ebener Erde von Hand in die Putzerei geschoben. 
Der 15 t-Kran lauft gegen W esten bis ans Ende 
der Schlitzkaminern und des AussclniBgleises 
zwischen denselben. Die K e r n m a c h e r e i  ist in 
die Mitte des Sclileppbaues gelegt, durch sie 
laufen zwei Schmalspurgleise. Ueber ihr befindet 
sich die Sand- und Lehmauf bereitung. Die Kilu me 
iiber den Trockenkammern der Sandformerei 
dienen ais Zimmerwerkstatte, die iiber den 
Trockenkammern der Lehmformerei ais Lager 
fiir Schablonen und Formerwerkzeuge.

Der Formkastenhof erstreckt sich langs der 
ganzen W estseite der GieBerei; er wird von 
einem 15 t-Bockkran bestrichen, wrelcher bis 
zum Fallwerk lauft. Unter der Gichtbiihne vor 
den Kupolofen ist 3 '/a in iiber GieBereisohle 
eine Stube 8 m im Geviert eingebaut., in welcher 

X IV .,«

sich die Geblase und ihre Antriebsmotoren be- 
finden.

Die Dachflaehen sind aus Bimsbeton mit 
Pappebedeckung vorgesehen und alle Decken in 
Monierkonstruktion angenommen. Bimsbeton- 
decken sind verhaltnismaBig leiclit, s ie  l e i t e n  
d i e  W ii r  m c s c h 1 e c h t und sind feuersicher.

Dio Belichtung des Hauptschiffes geschieht 
durch l o t r e c h t e F e n s t e r ,  welche den oberen 
Teil der Frontwande bilden, ferner durch zwei 4 m 
lange, unter 50 Grad gegen die W agerechte ge- 
neigte Glasflachen des Daches, die der Sciten- 
schifie durch aufgesetztc Oberlichter, zu denen 
noch grofie Fenster in den Umfassungsmauern 
kommen. Dic Putzerei wird von der ais Fenster 
ausgebildeten Uinfassungsmauer belichtet. Die 
Ventilat.ion ist von den Fenstern getrennt, damit 
letztere nicht durch die an den Lichtflachen 
vorbeiziehende Luft unwirksam gemacht werden.

Dem Bureau gegeniiber sind endlich die 
Kleiderablage, der Wasch- und Bade- sowie der 
Erfrischungsraum fiir die Arbeiter in einem be- 
sonderen Gebaude untergebracht.

Die Vorteile dieser GieBerei durften darin 
bestehen, daB dic Arbeitsraume der Former zu- 
sammcnliegen, und daB die Hilfsraume derart um 
sie gruppiert sind, daB alle Transporte kurz und 
beąuem, d. h. billig sind. Endlich ist die Aus- 
dehnung dieser GieBerei sowohl durch Verineh- 
rung der Felderzahl gegen Westen, ais dio An- 
fiigung eines Schiffes nacli Norden zu leiclit 
moglich. Die GieBerei hat im Hauptbau eine 
Grundflaclie von 4866 qm, welche indes, da teil- 
weise in zwei Stockwerken gearbeitet wird, ein- 
schlieBlich des Modellagers 5594 qm Arbeits- 
flache bietet. Die Hilfsraume haben 2180 qm 
Grundflaclie, so daB die Giefler.i iiber 7774 qm 
bebaute Nutzilache yerfiigt. Die Gesaintbaukosten 
fiir diese GieBerei oline Einrichtung wurdcn sich, 
falls sie am Teltowkanal in einem Vororte von 
Berlin erbaut werden sollte, bei den heutigen 
Preisverhaltnissen auf rund 330 0 0 0 ^  stellen.

Verfehlen will ich endlich nicht, auf einen 
GieBereibau hinzuweisen, welchen Zmlingenieur 
R i e t k o t t e r  in Hagen kiirzlich fur ein rheinisches 
W erk ausgefiihrt hat, und welcher in „Stahl 
und Eisen" * beschrieben wurde.

Die in A m e r i k a  gepflegte Massenerzeugung, 
die bei kleineren Gufistiicken den Maschinen- 
guB viel allgemeiner ais bei uns durchgefiihrt 
h a t, und auch bei groBen Stiicken die Mo
delle viel ofter hintereiiiander abgiefien laBt,
hat bewirkt, daB man in groBen GieBereien, 
welche Kleingufl maclien, haufig mit getrennten 
Kolonnen, Former, GieBer und Aufraumer hinter- 
oinander, arbeiten laflt. Auch auf verschiedene 
Stockwerke wird die Arbeit der GieBerei ver-
teilt. Bei GieBereien, welche auch schwere

* 1906 Kr. 9 S. 546 bis 551 u. Nr. 10 S. 615 bis 621.
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GuBstiicke anfertigen, sclieint. sich ciii bestimmter 
Typus im Bau niclit entwickelt zu haben, wenig- 
stcns zeigen die Photographien verschiedener 
W erke nichts Einlicitliclies, sondern nur grofie 
Spannweiten uml wenig Silulen.

TJeber inoderiie CHeGereibauten veroffentlicht 
I)avid T o w n s e n d ,  Pa., in „The Iron Trade Re- 
view“ * Einiges von Interesse. Die Leistung 
einer GieBerei gibt er boi 300 Arbeitstagen im 
.Talu- und einfacher zelinstiindiger Tagesschicht 
auf 8 bis 24 t GuBwaren fiir das Quadratmeter 
reiner Arbeitsflaclie und die Baukosten zu 36 
bis 68 J(, f. d. Quadrątmeter an. E r fiigt zwei 
GieBereiąuerschnitte bei: einen nacli amerika- 
niscliem Stil und einen nach europiiischcm 
(Tafel XVII, Abbild. 15 und 16).

Ich muB indes gestelien, daB mir in Deutscli- 
land keine GieBerei bekannt ist, welche nach 
dem European Style gebaut ist, aber es iinden 
sich viele und auch iii ter e nacli dem sogenannten 
American Style.

Die GieBerei der S c h e n e c t a d y - L o k o -  
m o t i v \ v e r k e  in S c h e n e c t a d j f, N. Y .,f*  ist ein 
Rechteck von 53,28 X  19.8 m, bedeckt also eine 
Flachę yon rund 10 400 qm; bloB GieBerei, 
Putzerei und eine kleine Tischlcrwerkstatt (sielie 
Abbildung 12 Tafel XVII). Sie hat ein Mittel- 
sehiff von 21 m und zwoi Seitenseliiffe von 
je  15,58 ni Tiefe bei 11,58 und 7,31 m 
llohe bis Unterkante Eiscnkonstruktion. Die 
Dilcher sind ganz flach. Die drei Kupolofeii 
stehen in zwei Gruppen, um den Transport des 
Eisens zu yermindern. Das Mittelschiff hat zwei 
Laufkrane zu 35 t und zwei zu 10 t, erstere 
erscheinen fur den LokomotivguB s e h r  s t a r k .  
Die Putzerei ist im Giefieroigebttude selbst unter- 
gebracht, und irgendwelche AbscliluBwilmle sind 
weder erwahnt noch gezeichnet. Die Kern- 
machereien, die Trockenkammern, die Gleisc und 
eine lange Giefigrube, alles ist besonders fiir 
den LokomotiyguB in eigenartiger bei uns unge- 
wohnlicher Weise angeordnet.

D ie  H. R. W p r t h i n g t o n  H y d r a u l i c  
W o r k s  in Harrison N. J . *** besitzen zwei ge- 
trennte GieBereien, eine fiir schweren, die andere 
fiir KleinguB, welche mancherlei Beaclitenswertes 
bieten. Die GieBerei fiir schweren GuB (Abbil
dung 13 Tafel XVII) mifit 183 m in der 
Lange und bedeckt etwa 7800 qm Grundflachę. 
Sie besteht aus vier Scliifłen, dem Mittelschiff von 
18,3 m, einem Seitenschiff von 12,2 m und zwei 
Seitenscliitfen von je  6,1 m Spannweite, letztere 
gemeinschaftlich unter einem Dach. Das Mittel- 
schiff hat 11,15 m, die Seitenseliiffe haben 6,1 m 
Kolie bis zur eisernen Dachkonstruktion. Das

* 1906, 12. April.
** „Foundry", Mai 1904; „Stahl und Eisen“ 1905 

Nr. U  S .  656 bis 658.
*** „The Iron Trade Rcvie\v“, 6. Juli 1905.

Hauptscliiff enthalt zwei Laufkrane von je 30 
und zwei von je  20 t. Das breite Seitenschiff 
hat vier Krane zu 10 t ,  auBerdem arbeiten 
fiinf W andkrane. Es sind zwei Kupolofeii, 
wahrsclieinlich entfernt voneinander angeordnet, 
von denen jeder 36 t in  d e r  Stur ide sclimilzt.

Die Stiicke werden aus dcm Grobsten sclion 
in der GieBerei geputzt, indem sio noch lieiB 
auf einen Putzplatz 43 X  ^3 m gebracht werden, 
welcher unterkellert ist. Der FuBboden dieses 
Putzplatzes besteht nun teilweise aus Eisenrosten, 
durch welche Sand und Kernmasse in den Keller 
fitllt, von wo dies M ateriał durch einen Elevator 
einem Siebwerk und dann wieder der GieBerei 
zugefiihrt wird. In der KleingieBerei sind meist 
Fonnmascliinen aufgestellt, deren Kasten, sobald 
sie fertig sind, walirend des ganzen Tages ab- 
gegossen werden. Diese GieBerei ist 122 m 
lang und hat drei Schiffe, ein Mittelschiff 15,25 m 
tief und zwei Seitenseliiffe je  9,15 m tief. Von 
zwei Kupolofeii von 1,22 m lichtem Durclimcsser 
geht einer vormittags, der andere nachmittags. 
Die Foriner arbeiten in den Seitcnscliiffen auf 
den Fonnmascliinen, welche bis 100 Kasten 
|&glich machen, und setzen die fertigen Kasten 
moglichst nalie an den Mittelgang, wo sie von 
besonderen GieBern, die den Jlittelgang bedienen, 
abgegossen werden. Die Putzerei ist 01 X  18,Bm 
groB. In der GieBerei sind bcschaftigt 75 Mann 
und 25 Madclien beim Kernmaclien. In der 
Putzerei arbeiten 30 Mann.

D ie B r o w n  & Sl i a r pe  M fg. Go. in Provi- 
dence R. .T. (Foundry 1906) liefert GuB fiir W erk- 
zeuginaschinen, aber wenig Stiicke iiber 500 kg 
sebwer. Sie zeichnet sich dadurch aus, daB yor 
den Kupolofeii das llauptschiff von 10,37 m 
Spannweite liegt und normal zu diesem dio 
Querschiffe von 6,10 m Spannweite abgehęn. 
Die Kranbahnen der Quersclnffc gehen bis unter 
die Kranbabn des Hauptscliiffes, welches die 
Nebenschiffe also bedienen kann.

Kurz vor Drucklegung kommt mir nocli die 
Juninummer der „Foundry“ zu Gesiclit, in welcher 
die neue GieBerei der II. W . C a l d w e l l  & Son  
C o . , C h i c a g o  beschrieben ist. Diese GieBerei 
bat nur 1970 qm Grundllitche, aber sie zeigt, 
wie ein beschrilnkter Raum ausgenutzt werden 
kann. Sie gehort einer Firma, welche noch eine 
Maschinenfabrik und ein W alzwerk besitzt, wo- 
durcli fiir die GieBerei nicht bloB wenig P latz 
iibriggelassen, sondern sogar noch die Durch- 
fiihrung eines Normalspurgleises fiir fremde Zwecke 
notig wurde.

Die GieBerei bildet ein Rechteck von 56,7 
X  34,77 m und soli besonders groBe Riem- 
scliciben, Seilscheiben sowio Schwungrader und 
Zahm-ader herstellen; sie ist in Abbildung 14 
Tafel X V II im GrundriB und Ouerśclmitt im 
MaBstabe 1 : 333 '/s dargestellt. Die GieBerei 
besteht aus einem Mittelschiff, welches 9,76 m bis
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l'nt'erkanto Dachkonstruktion hoch ist und zwei 
Seitenschiffen, von welchon das ostliche naliezu 
cbeiiso hoch ist wie das Hauptschiff, wahrend das 
wcstliche nur 5,3 m Holie hat. Das Mittelschiff 
tritgt eine Laterne; die Dilcher sind sehr flach 
und bcstehcn vcrmutlich aus Holzzement oder 
Schlackeubeton. Dio Tiefe des Mittelschiffes 
betragt 15,04, die der Seitenschiffe 9,36 und 
10,37 m.

lin westlichcn Scitenschiff steht ein Kupol- 
ofen, wie die nieisten Oefen in Amerika sehr 
groB; ein zweiter klęinerer ist vorgesehen. Die 
Oefen stelien neben der Kranbahn des Haupt- 
schiffes etwas aufier der Mitte des Gebitudes 
gegen Norden zu. Das Dach des westlichcn 
Seitenschiffes ist, fiir eine Belastung von 3 t  auf 
das Quadratmetcr bei \ierfacher Sicherheit be-, 
rechnet und dient zum Teil ais Chargierbiilme 
fiir die Kupolofen, zum Teil ais Roheisenlager. 
Wegen der starkcn Belastung ist es auch durch 
eine Silulenreihe unterstiitzt, welche das Schiff 
in zwei Hallen zerlegt. Natiirlich ist der Teil 
des Daches, welcher ais Chargierraum fiir die 
Kupolofen dient, iiberdacht.

Im westlichcn Schiffe neben dem Normalspur- 
gleise, welches die GieBerei in schrkgcr Riclitung 
durchschneidet, befindet sich ein elektrischer 
Aufzug von 3 t  Tragkraft, welcher das au- 
kominende Roheisen und den Koks zum Lager 
oder zur Chargierbiilme befordert. Neben den 
Kupolofen nach Norden zu liegt die Kernmachcrei 
mit n u r  z w o i  Trockenkammern, dcren Gase 
durch den Boden abgefiihrt werden. Das ostliche 
Scitenschiff ist durch eine Zwischendecke in zwei 
Stockwerlce zerlegt; dadurch ist eine Galerie 
gewonnen, auf welcher 30 Bankformer und die 
Modelltischler arboiten. In der nordlichen Ecke 
desselben ist eine Zwischendccke eingebaut, wo- 
durch Riiume fiir das Bureau und die Arbeiter 
gewonnen werden. Im sudliclien Teile desselben 
Schiffes befindet sich die Putzerei, durch keine 
Wand von der Formcrei geschieden, so daB 
abspringofi.de Splitter sowie herumfliegender Sand 
die 'Form er in ihrer Arbeit storen konnen.

Im Hauptschiff befindet sich eine groBe, 
nicht tiefe, kreisrundc Dammgrube von 14,2 m, 
welche fiir die Herstellung von groBen Rotations- 
korporn sehr geeignet, erscheint. Ein 30 t- 
Laufkran, welcher noch eine 5 t-Hilfswinde tragt, 
bestreicht das Hauptschiff, ein 5 t-Laufkran das 
ostliche Seitenschiff. Die leichteren Transporte 
bewirkt eine Schmalspurbahn von 610 mm Spur-

Mitteilungen aus

W indverteilung in m odernen Kupolofen.
W ie amerikanische Fachleuto uber die Anordnung 

und Dimonsionierung der WinddUsen sowie iiber die 
Winddruckvorhaltnisse beim Kupolofonbetrieb denken, 
zoigt uns eine Abhandlung in „The Iron Trade llev iew “.*

* 1906, 29. Miirz.

weite, welche im Hauptschiff und im ostlicfien 
Nebenschiff neben der Silulenreihe entlang lauft 
und auch nach der Maschinenfabrik fiihrt. Eine 
gleiche Balui lauft auf der ostlichen Galerie 
neben den Saulen entlang und ist mit der unteren 
Bahn durch einen Aufzug von 1500 kg T rag
kraft rerbunden.

Bei dem Entwurf dieser GieBerei hat der 
Bauingenieur ein eingehendes Yerstandnis fiir 
den GieBereibetrieb an den Tag gelegt und der 
Torhandcne Raum sowie das angelegte Kapitał 
diirften yort.eilhaft ausgenutzt, werden konnen. 
Auffallend erscheint es, daB der GieBerei nicht 
melir Liclit zugefuhrt worden ist.

Yon der Leistung der GieBerei wird gesagt,, 
daB sic von Tag zu Tag wegen der groBen 
Verschiedenartigkeit der vorliegendcn Arbeit 
wechselt. Dies ist bei uns in Deutscbland fast 
iiberall dio Iiegel.

Ais die L e i s t u n g  einer Gi e Be r e i  wird lici 
uns gewohnlich das Ouantum an fertiger GuB- 
ware angesehen, welches sic in e inem J a h r e  
geliefert hat, wobei man schon einen gewissen 
schwankenden Beschaftigungsgrad rechnet.

Die Amerikaner geben dio Leistung fiir den 
Tag an, was jedenfalls der wirklichen Leistungs- 
fahigkeit naher kommt ais unserc Bezeichnung. 
Nach unscrem Brauch rechnet man fur den 
Quadratmeter GieBereiflache 0,8 bis 2,5 t  Pro- 
duktion im Ja lir; bei g la tter Massenfabrikation 
kann man auch bei uns viel melir annehmen. 
David Townsend gibt 8 bis 24 t  f. d. Jah r und 
Quadratmeter an.

Die General Electrical Co. 111 Schenectady, 
welche Stiicke bis zu 40 t Gewicht gieBt und 
10 650 qm GieBereiflache hat, gibt 4,2 t  f. d. qm 
und Jahr, und 180 t f. d. Formęr an (das Jaln- 
zu 300 Arbeitstagen gereclinet). Mc. Gormick 
in Chicago gieBt nur Stiicke bis zu 600 kg, 
taglich durchschnittlich 315 t, und bringt. 17,2 t 
jahrlich f. d. qm heraus.

Die lla rvester Co., welche nur Stiicke bis 
zu 621 /2 kg fiir landwirtschaftliche Maschinen 
gieBt, liefert 3,9 t f. d. qm Grundflache und 260 t 
f. d. Foriner (walirscheinlich bei reichlichen Hilfs- 
kraften).

Solchcn Zahlen gegeniiber nelnnen sich dio 
Leistungen unserer GieBereien mit 0,8 bis 4 t 
Produktion f. d. qm und Jah r recht armselig aus. 
Sie sind es aber nicht, d e n n  w i r  a r b o i t e n  
u n t e r  g a n z  a n d e r e n  Y e r h a l t n i s s e n  wie 
die A m e r i k a n e r .

der GieDereipraxis.

Dor Yerfasser luhrt dort ungefShr fo lgen dcs. a u s: 
Es wird bei uns noch vielfacli geglaubt und lur riehtig 
prehalten, dali der Wind m itPressuiig durch engo Diison 
in den Ofen oingefiihrt worden muB, und fur nianchen 
scheint es eine schwierige Sacho zu sein, sich von 
dieser yeraltoten Idee zu trennen. Allordinga ist man 
■von Zeit zu Zeit darangegangen, die Dusenquer-
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sclinitto 7,u yorgroBorn, aber doch gibt es, bosonders 
unter unseren iiltoron Fachleuten, noch hfiufig solche, 
dio glauben, daB nur ein hoher Druck bei kleinem  
Diisenąuerschnitt den W ind bis zum. Mittelpunkt des 
Ofeninneren brłngen kann. Dio ubermiiBige W ind- 
prc8sung, die hauptsiichlich auch von einigen Ge- 
bliise- und Ofenfabrikanten yerteidigt w ird , wird 
aber von erfahrenen Fachleuten nicht mehr in An- 
wendung gebracht. In nachstehender Tabelle, dio 
dem Prospekt einos Ofenbauers entnommen ist, sind 
die iiuBersten Druckgrenzen wiedergegeben.

Tabelle I.

Ltckter Ofen- 
Durchmesser 

i u mm

Stiindlichc Leistung 

in kgr

Winddruek 
łn mm 

Wassersiiule

457 250 bis 500 350
584 500 1 000 440
685 1 000 )) 2 000 440
812 3 000 ?i 5 000 530
940 5 600 n 6 000 530

1066 6 000 n 7 000 530
1143 7 000 9 000 615
1219 9 000 V 10 000 615
1371 10 000 n 12 000 615
1524 12 000 rt 14 000 700
1676 14 000 w 18 000 700
1829 18 000 n 21 000 700
1981 21 000 n 24 000 700
2134 24 000 w 27 000 740

M einesErachtens sind derartig holie Pressungen die 
allorituBersten, die statthaft sind; ohne Zweifel sind sie 
nur deshalb so hoch angegeben, um fiir eine gegebene  
OfengroBo eine m oglichst hohe Schmelzfahigkeit an- 
fiihren zu konnen. Manche aber, auch von denen, 
die m it einem „Blower“ arbeiten, raten davon ab, 
solch hohe Drucko zu benutzon, und zwar aus ver- 
schiedenen Griindcn: Ersteus, weil sie finden, daB sio 
die erforderliche Leistung auch mit goringorem Druck 
orrcicheu konnen; zweitens, w eil dio Ofenausmauerung 
eine weniger groBe Dauerhaftigkeit besitzt; drittens, 
weil die Oxydation yon Silizium und Mangan bei 
lioberer Prossung zunimmt; yiertens, weil die GuB- 
stiicke, wenn das Eisen bei geringerem  Druck ge- 
schmolzon wurde, eine glattęre Oberfliicho erhalten 
und leichtor zu bearbeiten sin d ; fiinftens, weil die 
Neigung zum Yerschlacken erhoht wird; sechstons,

weil dio Dichtigkeit des Gusses geringer wird, und 
siebentens, weil bei kleincrem Druck zum Ilerunter- 
schmelzen des Eisens weniger Kraft fiir den Gebliise- 
betrieb erfordcrlich ist, ais bei groBerer Pressung.

Es ist bezeichnend, daB unter den GieBereien, 
die den Winddruck yorringert haben, eine Chicagoer 
G esellscliaft sich befindet, die die meisten und groBten 
Oefen besitzt. Es sind dort u. a. zwei Oefen in Betriob 
von jo 2132 mm lichtem  Durchinossor, wozu oin 
Zontrifugalyentilator mit oiner Loistung yon 680 cbm
i. d. Minutę und bei einer Pressung von 440 bis 530 mm 
W assersaule die notige Luft liefert.

Man hat os zweckmiiBig gofunden, den Gesamt- 
diisenąuerschnitt bis zu 25 o/o des lichten Kupol- 
ofenquer6clmittes zu wahlon. AuBer der Diisen-
weite spielt bei der Yerteilung des W indes aber auch 
dio ganzo Anordnung und Form der Diisen eine groBe 
Rolle. Fiir ihro H ohenlage sollto in erster Linio die 
Art des zu erzeugendon Gusses und der Charakter 
des W erkes maBgebend sein. W ill man nur schweron 
GuB herstellen, so ist os ratsam, die Diisen hoher zu 
legon; fiir leichteren GuB wiihlt man dagegen zweck
miiBig eine tieferliegonde Diisenreihe und betreibt das 
Schmelzen ununterbrochen.

In manchen GieBereien werden Gebliise verwendet, 
die zur vollen Ausnutzung der Schmolzfiihigkoit des 
Ofens nicht die notige W indmenge lioforn. Um oin 
etwas groBeres Windquantum zu erhalten, hilft man 
sich dann wohl dadurch, daB man die Tourenzahl 
des Geblases erhoht. Hoher Druck bedingt unzweifel- 
haft eine groBere Schmelzfiihigkeit fiir eine gegebene 
OfengroBe. Bcssere Rcsultate erzielt man aber da
durch, daB man ein groBes Volumen bei geringerer 
Pressung durch weitero Diisen in den Ofen einfilhrt. 
Geringerer Druck liefert ein weiches, leicht zu be- 
arboitendes Eisen, da hiorbci der Yerlust an Silizium und 
Mangan durch Oxydation geringor ist. Aus demsolben 
Grunde wird auch eine groBere Festigkeit erzielt, wie 
solches durch staatiiche Zeugnisse in Columbus, Ohio 
usw. e rw ieB on  worden is t .

Durch Untersuchung fand ich, daB die Hohe der 
erforderlichen Luftmenge, dio niitig ist, um eine Tonne 
M etali zu schmelzen, yon der GroBe des Ofens und 
dem Yerhaltnis des Schmelzkoks zum Metali ab- 
hiingig ist. Im Kupololen wird die Luft iiber, nicht 
durch das Schmelzgut geblason. Die Oxydation des 
Kohlenstolfes ist daher geringer ais bei einem ICon- 
yerter, wo dio Luft durch das Metali hindurch ge- 
blasen wird. Die nachstehende Tabolle gibt dio an- 
niihoruden W erte dor Luftmenge, die erfordorlich ist, 
um eine Tonne Eisen zu schmelzen.

Tabelle II.

S c h m c 1 z v c r li a 11 n i h L u f t me n g e •

A uf 4,54 kg Eisen 0,45 kg Koks . . . =  1 0  o/o 710 cbm in der Stundo auf oino Tonne Eisen
,  4,08 „ „ 0,45 „ „ . . • =  U  „ 765 n « n v 7t

„  3,43 „ „  0,45 „ „  .  . .  =  12,5 „ 820 y, 'i n n  n  * yy

„  3,17 „ „ 0,45 „ .  =  14,3 „ 880 V » n  r> n  n  n n

9 72»  *■*> * “  V *  0,45 „ „ . =  16,6 „ 935 n n « n  n n » ■

Ich will noch erwiihnen, daB beim Zontrifugal
yentilator der Druck steigt und fallt mit der GroBe 
der Widorstiinde. Die W indregulierung geschieht also 
sozusagon automatisch, sie kann aber auBerdem noch 
durch Einschalten eines W indschiebers betiitigt 
w erden, was beim Geblase nicht der Fali ist. 
Dio Leistung eines Windrohres in bezug auf ein be- 
8timmtes Yolumen hiingt ab yon dem Druck. Boi 
einigen W erken nimmt man z. B. bei einem Rohr- 
durchmesser von 300 mm fiir eine gegebene W ind
m enge 350 mm AYassers&ule - Druck oder fur ein 
groBeres Yolumen 440 mm W assersSule. Um aber

bei derselben Pressung oin groBeres Yolumen zu er
halten, ist es mithin niitig, den Rohrąuerschnitt zu 
yergroBern. Aus dem Gesagten geht heryor, daB durch 
einen gróBeren Dusen<iuerschnitt und eine richtig pro- 
portionierte Rohrleitung mit geniigend groBem W ind- 
kanal eine niedrige Pressung bedingt wird. Umgekehrt 
ist aber, um das notige Windtiuantum zu erhalten, ein 
hoherer Druck erforderlich.

W enn wir also oinen Kupolofen yon geniigender 
GroBe besitzen, dessen Gesamtdiisenąuerschnitt etwa 
20 o/o des Schachtquorschnitts betriigt, und dazu einen 
Zentrifugalventilator, der mit Hilfe eines W indschiebers
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roguliort werden kann und dossen AuafluBoffnuug nicht 
weniger ais ‘/3 cles Gesamtdiisonąuorachnittes aus- 
macht, liiorzu ferner einen Windkanal, dossen Quer- 
sehnitt proportional zu obigen Dimenaionen ist, 
dann sind wohl alle Bedingungen erfiilit, uin einen 
zum Schmelzen theoretisch und praktisch nicht zu 
holien Winddruck zu bekommen, zumal wenn dann 
noch dio Diisenanordnung so getroffen ist, wio os in 
bezug auf den Charakter dos Gusses orforderlich ist, 
d. h. wenn dio Diisen sowohl fur leichten ais fiir 
schweron GuB in der richtigen Ilohenlage angeordnet 
sind. W ir wurden dann die in Tabelle III zuaammen- 
gestellten Yerhiiltnisse hekoininon.

Tabelle m .

LIchter Ofcn- 
Durchmesscr 

In mm

Stiindllcko IjcUtung 

in kg

Winddruck 
la mm 

Wasserłłttule

457 250 bis 500 220 bia 300
584 500 n 750 220 n 300
685 1 000 71 3 000 270 T» 350
812 3 000 » 4 000 300 n 350
940 4 000 V 5 000 300 n 440

1066 5 000 n 6 000 300 )) 440
1143 6 000 n 7 000 350 n 440
1219 7 000 n 8 000 350 n 440
1371 8 000 n 9 500 400 n 440
1524 10 000 )) 12 000 440 n 530
1676 12 000 n 15 000 440 n 530
1829 16 000 18 000 440 530
1981 19 000 22 000 530 y> 615
2134 21 000 n 24 000 530 n 615

In einer weiteren Behandlung dieses Thomas leson 
wir in derselhen Zeitschrift: Ein niodriger Winddruck 
im Kupolofen hat die Eigensehaft, daB er den Schwefel 
leichter an dio Schlacke bindet. Bei hohem Druck 
kann der Yerlust durch Osydation des Siliziums und 
Mangans nur durch einen holien Siliziumgehalt des 
Eisens ausgeglichen werden, auch brennen die Diisen 
leichter aus, und der Koks liiuft Gefahr kalt zu werden. 
Zu viol Wind reduziert die Temperatur dor Ofengaso 
und Yerzogort dio Yerbrennung, besonders wenn der 
W ind in dor oberen Diisenreihe cingofiihrt wird. Zu 
Beginn des Schmelzens laBt man den Wind zweck- 
miiBig langsam anblasen und arboitet nur wahrend 
der eigentlielien Schmolzdaucr mit dem erforderlichen 
Druck. Beim Herunterschinclzen, also gegen Endo 
des Schmolzprozesses, verringort man den Winddruck 
wieder, weil andernfalls bei der YcrgroBerung des 
leeren Ofenraumes oino ubermiiBigo Oxydation und 
daher Hartę des Gusses das Reaultat sein wurde. Auch 
aus praktischen Griindon ist os ratsam, beim Herunter- 
schmolzen den Winddruck zu Y e r r in g e r n ,  weil aonst 
dio kloineren Koksteilchen, die um so weniger W ider- 
stand im Ofen finden, jo leerer dorselbe w ird, nicht 
mehr zur Yerbrennung golangen, sondern u n Y e r b r a n n t  
mit fortgerissen werden und sich unnotigerweise ais 
Flugasehe in der Funkenfangkammcr, oder falls diese 
nicht Y o rh a n d e n , auf den niichsten Dachem ablagern.

Yertikale Diisen fiirdern hiiufig die Sclimelzfiihig- 
keit der Oofen bis zu 10 o/0. Noch ist zu bemerken, daB 
die Yerbrennung im Kupolofen keine Y o lls tiin d ig o  i s t ;

os ist aber ein bestimmter Sauerstoffgohalt notig, um die 
Yerbrennung zu unterhalten, was woit eher durch ein 
groBeresWindąuantuin ala durch Preasung erreiebt wird.

Die Tiitigkeit des W indes im Kupolofen iiuBert aich 
auch darin, daB er einen goringen Teil des Kolilenstoffes 
sowie des Siliziums und Mangans verbrennt. Ander- 
seita abaorbiert das Eisen oinigen Kohlenstoff aus dom 
Brennmatorial. Mit dom Silizium Yorhalt es sich anders. 
Dieses oxvdiert im Yorhftltnis zum Winddruck oder 
zur Intensitiit der Flammo. Ein geniigender Yorrat 
Yon Silizium erzeugt weichon GuB dadurcl), daB er der 
Bildung von gebundenom Kohlenstoff zuYprkómmt. 
Mit der Zunahme des gebundonen Kohlenatoffs erholit 
aich auch dio Harto des Gussoa. Boi kloinen Oefen 
betragt dio Oxydation Y o n  Silizium und Mangan etwa
5 o/o und ateigt bei groBen Oefen bis auf 20 o/0. Dor 
Winddruck hat dabei ohne Zweifel einen betriicht- 
liclien EinfluB auf die Quantitiit derselhen.

Aus den voratehenden Auafiihruiigen eraieht man, 
wio die Amerikaner dazu iłbergegangen sind, ihro 
Kupolofen atatt mit unter Pressung arbeitenden Ge- 
bliisen mit Zontrifugalvontilatoren, dio bei groBerem  
Quantum einen geringeren, gloiclibleibenden Druck 
erzeugen, zu betreiben. Es ist ja bokannt, daB dio 
Yentilatoren sich fiir den Kupolofenbetrieb auch bei 
uns ein immer griiBeres Fcld orobert haben, doch ist 
nicht zu lougnen, daB auch die neueren Gebliiae 
manche guten Eigenscliaften besitzen.

Ich inochte an dieser Stelle noch ein Beispiel an- 
fiihren, aus dem horvorgelit, wie unverniinftig bia- 
woilen auch bei uns noch bei dor Anlage Y o n  Kupol
ofen Y e rfa h re n  w ird: In oiner Giefierei, zu welcher 
ich ais Gutachter beatellt war, wurdo zum Schmelzen 
ein Kupolofen von 550 nim lichtem Durohmessor be- 
nutzt. Den W ind lieferte ein Yentilator. Die Leistung 
des Ofens botrug bei einem Schmelzkoksverbrauch 
Yon 12 o/o 800 kg in dor Stunde. Das Iiosultat war 
also B ow ohl in bezug auf die Schmelzfahigkeit, ais 
auch auf den Koksverbrauch oin reclit ungiinatiges. 
Bei Nachrechnung der Diisonquorschnitto fand ich 
denn auch, dafi dieselben yicI zu klein waren. Die 
Y o rh a n d e n e n  vier rundon Diisen hatten je 90 mm 
Durchmesser, und ihr Gesamtąuerachnitt auf den Quor- 
schnitt dor Schmelzzone bezogen ergab ein Yerhaltnis 
yoii 1 : 9,3. Nach dem Einbau neuer Diisen, dereń 
Querschnittsverhaltuis ich auf 1 : 4 anderte, war der 
Yentilator nicht imstande, das bei den Y e rg ro B e rte n  
Diisenoffiiungeii zum Schmelzen erforderliche Wind- 
ąuantum zu liefern. Deraelbo erwies sich ala zu klein 
und muBte durch einen groBeren e r s e t z t  werden. 
Nachdem dies geachehen war, lieferte der Ofen in 
der Stunde 1200 kg Eisen bei einem Schinelzkoka- 
Y e rb ra u c h  von 7,5 o/0. Die Ofonanlago hatte man liucli 
den Angaben dea Mci8tera gebaut. Sowohl die W ind- 
zufulir wio der Gesamtdiisenquerschnitt standen zum 
Ofondurchmcsser in einem ganz unriehtigen Yerhalt
nis, wodurch naturgemilB ein unrationelles Arbeiten 
des Ofens bedingt werden muBte.

Derartigo Beispiele werden gliicklicherweisc immer 
seltener, da der wirtachaftliche Kampf, der aich im 
GioBereiwesen besonders fiihlbar macht, dio Besitzer 
zwingt, ihr Augenmork Yor allen Dingen auf rationelle 
Betriobseinrichtungen zu richten, wenn sie der Kon- 
kurrenz gegeniiber nicht ins Ilintertreffon geraten und 
leiatungafiihig bleiben wollen. Georg ltie tkotter.
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Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft 
in Dusseldorf.

Ans dom jVo r w al tungsl)orielit fiir 1905 toilon 
wir folgondos mit: Dor Besdiiiftigungsgrad 

hat sieli gehobon und kann alś bofriedigond bo- 
zeielmet wordon. Dio Lagę der Maschinenbaii- 
und Kloineisonindustrie lieti trotzdom manches 
zu wiinschen iibrig, da wegen dor Stoigerung der 
Herstellungskosten (Lohne, Matorialpreiso und 
sonstige Unkostcn) und des niodrigen Preisstandes 
dor Erzougnisso yiolfacli m it sehr goringem Vor- 
dionsto gearbeitot werden mufite. Dio Zahl der 
neu hinzugotrotonon ciitschadigungspfliditigon 
Unfallo ist nicht unorheblidi gestiogen. Dio Ur- 
saclie liogt in dor Binstollung zahlroidier unge- 
iibtor Arbeitskriifto, dereń Annahmo durcli den 
Arbęitormangol hiiufig notwondig war. Die Ent- 
sdiiidigungszahliingon haben um mohr ais 221000 
(1-18(XX) i. V.) zugenommen, da die Zahl der 
neu hinzutrotondon Entscliiidigungsfiille die der 
AbgSngo uberstieg, was nocli eine lango Reihe 
von Jaliren der Fali sein wird. Audi bat dio 
oingotrotono Lohnsteigorung eino Erliohung der 
Rontbn bodingt. In don zwanzig Jaliron des 
Bbstohons dor Borufsgonossonsdiaft (das letzto 
Vierteljabr des Jahres 1885 n id it initgorodinet) 
liaben dio Mitgliedor rund 27 Millionon Mark fiir 
dio Unfallvorsidiorung aufgebraobt, darunter
19 Millionon Mark an Entąchadigungsbetrageń. 
Dor Rest entfallt auf den Resorvefonds, dio Kosten 
dor Unfalluntersucliungon, dio Scbiedsgoriohts-, 
dio Unfallyerhiituiigs- und dio laufendon Ver- 
waltungskosten.

Dio Anzalil dor lSotriebo ist wahrond des 
.Jahres 1905 von 7232 auf 7355 gestiegen. Auch 
dio Anzalil dor vcrsicherton Porsonen und dio 
Hdbo der Gehiiltor und Lohno woison gogoniibor 
dom Jahre 1904 eino Zunahmo auf.

Personel raWge‘3
ter u. Lotinc 

J(
fiir 1905 194073 226564146 226105274  
fur 1904 181304 204854345 206 452 337 

mithin fiir 1905 molir' 12 769 “"21709801 19652937

Dor jiihrliehe Durdisehnittsverdienst orwach- 
senor Arbeiter betrug 1345 (1310) Jt.

An nouen bntsdiadigungspflichtigen Unfiillen 
kamen 1854 vor gogon 1607 im Jahre 1904 und 
1550 im Jahre 1903. Im Vorhiiltnis zu 1000 der 
Yorsichorton betrug die Zalil der neuon Unfalle 
9,55 (8,86).

Es sind dio nouen Unfalle auf folgendo haupt- 
siiclilichste Veranlassungen zuriiokzufiihfen: a) auf 
Yersehuldon des Arbeilgcbors (niangelhafte Be- 
thebsoinrichtungon, keine oder ungontigendo An- 
weisiijigen, Fehlen von SdiutzYorriditungon) odor 
auf Yorschuldon des Arboilgebors und des Ar- 
boiters zugleidi: 21 Unfiille; b) auf Yorschulden

dos Arboiters (Nichtbenutzung oder Besoitigung 
vorliandoner Schut/.vorriohtungon, Handeln widor 
bostohendo Vorschrifton odor erlialtene Anwoi- 
sungon, Leichtsinn, Balgorei, Noekerei, Trunkon- 
lieit usw., Ungosdiicklichkeit und Unachtsamkoit, 
ungooignote Kloidung) odor auf V ersdiulden yon 
Mitarboitorn oder dritteń Porsonen: 861 Unfallo;
c) auf sonstige Ursadion (Gefiilirliehkoit des Bo- 
triobs an sieli, nicht zu ormittolnde Ursachen, Zu- 
fiilligkeit, liolioro Gewalt): 972 Unfallo; zusammon 
1854 Unfiille. Nacli den Arbeitsverriohtungon 
gotrennt ergobon sich 708 Unfallo an Maschinen 
und niaschinollon Einrielitungon und 1146 Unfiillo 
anderor Art.

Dio Entschadigungsaufwendungen botrugon 
im Jahre 1905 fiir 9526 Unfalle aus friihoren 
Jahron 1919 463,19 J( und fiir 1854 Unfiillo aus 
dem Jahre 1905 874 200,94 Jt; zusammon 11380 
Unfiillo und 2293724,13 M \ im Jahro 1904 da- 
gegen 10 504 Unfiille und 207(i729,22 Jt. Zugang 
876 Unfallo und Entsebadigungen 216994,91 J !.

An laufenden Ronten fiir lnvalidon, Witwon, 
Kinder und Aszendonton waren am Sclilusso dos 
.Jahres 1905 zugebilligt fiir 10 654 Personon 
1 978360,20 JL Am Anfange des Jahres 1905 bo
trugon die laufenden Ronten fiir 9824 Personon
1 792906,80 Jt. Dor Zugang an laufenden Ronton- 
yerpflichtungen betragt, demnacli fiir 830 Por
sonen 185 453,40 M.

Von der Gesamtumlage botragen:
JC vom Hundort

1. die Entsckiidigungon uaw. 2 298 858,63 82,85
2. der Reserycfcmdazuscklag 

abziiglieh der Zinsen des
Reservofonds .......................  231 341,80 8,34

3. dio laufenden Yerwaltungs- 
kosten, abziiglicli der Yer- 
waltungsoinnabnien und der
Ą bfindungen............................  127 036,33 4,58

4. die Unfalluntersucbuiigs-,
Sckiedsgericlits- und Unfall-
Ycrluitungskosten...............  112 072,29 4,04

5. die A u s lii l le ............................  4 671,46 i
6. der Erneuerungsfonds . . 750,00 l  o 19
7. dio Erganzung des Betriebs-

fonds 42,70

Zusammen: 2 774 773,21 100

Dor llaftpflicht.y orband dor deutsclion Eisen- 
und Stahlindustrie (V. a. G.) bat seinen zweiton 
Jahresabśdilufi hintor sieli. Die Ergobnisso dor 
erston beiden Gosohaftsjaliro, in donon sioli dor 
Vorband stotig ontwiekelt hat, sind bofriedigond. 
Dio yorsichorto Lohnsunime liotrug am Sclilusso 
des zwoiten Geschiiftsjaliros rund 218 Millionon 
Mark und ist inzwiselion noch orlieblidi gestiogen. 
Audi- das zweite Goscliiiftsjabr hat m it oinom 
Gowinn abgoschlosson, dor dem Resoryefonds 
uberwioson wurde.
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Eine gemeinniitzige Volks-

A rn 19. Marz d. J . lagto im Stiindehaus zu 
Diisseldorf oino yon zahlroichon Industriollon, 

Rogierungsvortrotorn und Volkswirton bosuchio 
Yersammlung, dio uber dio Grundlagon zur Er- 
richtung oinor VoIks- und Ponsions-Versichorungs- 
bank boriet und in dor das bedoutsame Unter- 
nebmen namentlich yon dom Oberpriisidonten der 
Rheinproyinz Froiliorrn Dr. v. S c h o r l o m o r -  
L ie so r , dom Uuidoshauptmann Regierungs- 
prasidgnten a. D. Dr. v. Re n v c r s ,  dom Oberregio- 
rungsrat Koe n i ga ,  dom Professor Dr. Wi odon-  
f o l d t ,  dom Abgeordnoten Dr. Bo u mo r ,  dem 
Landesyersichoningsrat Al i a s  und dom Ober- 
bUrgermeister Ma r x  aufs angelegentliehsto omp- 
foblon wurde. Nunmebr ist dio Griindung dos 
Instituls yollzogon, und dio „Koln. Ztg.“ sebroibt 
dariibor u. a. das Nachfolgendo:

Dio Einfuhrung und allniahjielie Woitorbildung 
unsoros olfentlicli - rochtlichen Yorsicliorungs- 
wosens hat nebon \ielon andern Folgen wirt- 
schaftlichor und sozialor A rt vor allom auch dio 
gohabt, dafi dio Erkenntnis von dor Notwondigkeit 
und don wohltatigon Folgon dor in wirtschaft- 
lichon Notfiillen oinspringendon Vorsicberung don 
woitoston Kroisen unmittolbar an Tausondon und 
Abertausonden ,von Beispiolon niihor gobraoht 
wurde. Hieraus vor allom orkliirl sieli das in den 
minderbemittolten Sehichton der Boyolkerung 
wahrnehmbare Driingen nach immor weiterer 
Ausgostaltung dor vorscbiodonen Zwoigo unseres 
ofTentlich-rochtliclion Vorsichorungswosens, liier- 
aus aber auch dio ungleieh orfroulichero Tatsaehe, 
dafi ungeaehtet dor woitgohonden Ausdohnung, 
dio dieses Vorsichorungsweson im Laufo dor Jahro 
durch don 1'ortgesetzton Ausbau dor Krankon-, 
Unfall-, Invaliditats- und Altorsyorsichorung er- 
fahren hat, das Bestreben der wirtsebaftlioii 
schwSelier gostellten Bovdlkorungskreiso, sieli aus 
eigoner Kraft noeli woitoren Versielicrungsseliutz 
zu schaflen, koineswegs orlahmt, sondern im Gogen- 
toil von Jah r zu Jahr gewachson ist. Durch 
dio fortgosotzto starko Ausdehnung dor von 
oinor Roiho von privaten Yersiehorungsgesell- 
schafton betriobonon kleineren Ijcbonsyersiehe- 
rung, dor sogonannton Volksversieherung, sowio 
durch dio sehior zahllosen, seit dom Erlaft des 
neuen Privatyorsieheningsgosotzesv mehr und 
molir in das Licht der OofFontlichkoit riickondon 
kleinen Sterbekasson wird das deutlicli dargotan. 
Es ergibt sieli daraus, wie sehr das BedUrfiiiś 
nacli dorartigon Versichorungsoinrielitungon in 
do î weiteston Kroison empfundon wird. Hat 
doeh oino einzigo Privatvorsicherungsgosellsehaft 
nach oinor ungemoin rasclien Entwicklung fiir 
das Jah r 1905 oinon Bostand von mebr ais einer 
halbon Milliardo Mark aufzuweison gohabt. Niebt

und Pensionsversicherung.

minder grofi ais auf diosom Gebioto ist das Bo- 
dilrfnis in dor Richtung dor im Falle dor Erwerbs- 
unfiihigkoit dos Einzelnon ointrotondon Ponsions- 
vorsichorung, wie das aus dorlobhaften Bowogung 
deutlicli horrorgobt, dio sich in den lotzten Jahren 
unter don sogonannton Priyatąngestellten fiir 
dio zwangsweise Einfuhruhg dieses Vorsiehorungs- 
zwoiges im Wogo dor Gesotzgebung goltond ge- 
macht hat.

Tatsiiehlich wird donn aueh das Bodiirfnis 
nach weiterom Ausbau unserer Yersicherungs- 
einriclitungon nach beiden Rielitungon bin bouto 
kaum nocli irgendwio bestritton. W ahrend abor 
dom ungomossenon Ausbau unsores Zwangsyer- 
sicliorungswesens sich mancherloi Bedenkon so
zialor A rt ontgegon stollen, liifit sieli auf dor 
andern Seito obensowonig bestreiton, dafi die von 
priyaton Unternohmungen auf diesem Gobioto 
gosebatfenon Yorsiehorungsoinriehtungonmit man- 
eborloi Mangeln bebaftet sind, die um so schwerer 
wiegen, ais es gerade dio wirtsehaftlich schwachen 
Schichten dor Bevolkerung sind, dio yon diosen 
Einrichtungen Gebraueh maeben miissen. D.as 
gilt in orstor Linio von dor Volksyersieherung, 
dor boi der houtigen Art ihres Betriobes der grofie 
Mangel sehr tourer Vorwaltung, forner des vor- 
zoitigon Vorfalls zablreieber Yorsieborungon und 
dadurch bedingter schwerer wirtsehaftlich er 
Scbadigung weiterer an sich schon wonigloistungs- 
fiihiger Kreise anhaftot. Es liegt darin koines
wegs etwa ein Vorwurf gegen dio mit dem Be- 
trieb dieses Versieberungszweiges befatiten Gosell- 
sebaften, dio im Gogentoil fiir dio fortsebreitendo 
Yoryollkpmmnung ihror Einriehtungon alle An- 
erkonnung yordienon; sondern jene Mifistando 
sind die fast unyermeidliche Folgę dor Bedingungen 
und Yoraussetzungęn, un ter denen dio Volks- 
yorsieherung boi dor Organisation, die sio zurzeit 
hat, arbeiten mufi. Wiodorbolt sind daher schon 
Vorsuche unternommen worden, liier Bossorung 
zu sebalTen. Wohl der bekanntesto dieser Yersuehc 
ist dor soinerzeit yon dom ultramontanen Sozial- 
politikor Hi Izo gomachte Vorseblag dor „Arboitor- 
Spar- und Lebonsversieberung“ , der auf dem 
System dor einmaligen Priimio beruht, dio beliebig 
oft wiodorbolt wordon kann. Ein Zwang zur 
Pramienzablung ist danaeli ausgesehlossen, so dafi 
dio Yersieberung nie yerfallon kann. Jedo Ein- 
zablung gilt ais einmalige Priimie und jo nach 
der Zahl und Hiiho dor Einzahlungen beslimmt 
sieli schliefilieh dio Vorsichorungssumme. Zur 
Vermindorung der Vor\valtungskoston soli dio 
Einziohung dor Priimien durch die Organisationen 
dor Arbeitor orfolgon. Dieses System hat vor 
allom den Vorzug, dafi dio Yorsielierungen nicht 
yorfallon, die einmal eingezablten Pnimien also
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dem Arbeiter nicht verloren geben konnen. Mit 
dor Beseitigung des Zwanges zur Priimienzahlung 
entfiillt abor auch dor wichtigsto Anreiz zur Fort- 
sotzung und entsprechendon Erholning der Vor- 
sicherung, und hierauf ist os wohl in der Haupt- 
sachezurUckzufiihron, wenn dor HitzescheGedanko 
der Arbciter-Spar- und Lebensversicherung bisher 
grofiore Bedeutung fiir die Praxis nicht hat ge- 
winnen konnen. Auch Vorschlage, die von anderer 
Seite zur Losung dieses wichtigen Problems ge- 
macht wurden, haben bisher zu befriedigenden 
Ergebnisson nicht gefiihrt.

Mit einem rollstandig neuen Projekt tr itt  
nun das Diisseldorfor Untornehmen, batitolt „Ver- 
oinsvorsichorungsbank fiir Deutscliland“, an dio 
ganze Frage heran. Der erste Gesichtspunkt, 
von dem dieses Projekt ausgoht, ist der, dafi dio 
Yolks- und Pensionsvorsicherung nicht zu erwerbs- 
wirtschaftlichen Zwocken, sondom ais ein gemein- 
niitziges Untornehmen betrieben worden soli. 
Demgemafi wird der Ertrag dos ais Aktiengesoll- 
schaft gedachton Unternehmens von vornheroin 
auf das Hochstmafi von vier Prozont beschriinkt. 
Der zweito fiir dio ganze Organisation ausschlag- 
gebende Gesichtspunkt ist der, dafi oinmal dio 
bereits bestehenden, das Gebiot dor Volks- und 
Pensionsvorsichorung beackornden Untorneb- 
mungon zusammengefafit werden und dafi aufier- 
dem die an diesem Versicherungsgebiet in erster 
Linio Boteiligten in umfassendem Mafio zur Mit- 
wirkung herangezogen worden sollen. Ein aus 
den angosehensten Porsonlicbkeiten der Grofi- 
industrie und des Grofihandels aus allen Teilon 
dos Reichs sich zusammensetzendor Ausschufi legt 
dio Ziele dos neuen Unternehmens in einem zur 
Botoiligung oinladenden Rundsclireiben u. a. wie 
folgt dar:

Ein Hauptbeweggrund fiir die SchafTung des 
neuen Unternehmens, das den Namen „Yoreins- 
versichorungsbank fiir Deutschland2 fiihron soli, 
w ar dio Ueberzougung, dafi die Ponsionsver- 
sicherung fiir die Beamten und Arbeiter indu- 
strieller oder kaufmannischor Betriebe, boi dem 
starken Wunsche zahlroicher Arbeitgeber nach 
brauchbaren Einrichtungen dioser Art, zu reichor 
Entfaltung gebracht worden kann, wenn eine 
bedeutende Anzahl grofiorer Firm on selbst sich 
mit Aktienbesitz an einem solchen Institu te be- 
toiligt. Die Aktienform ist dann nicht die Erwerbs- 
form, sondern die Form, um den ais Aktioniire 
zur Mitwirkung berufenon W erken einen Einflufi 
auf die Vorsicherungsanstalt zu gewahren und 
damit die Yersicherungseinrichtungen der Anstalt 
zu eigenon Einrichtungen dor Werko und Ein
richtungen ihrer Angestellten und Arbeiter zu 
machen. Durch eine derartige Regelung wird 
erreicht, dafi der Vorteil einer eigonen Pensions- 
kasse, der Einflufi auf ihro Yerwaltung, vereinigt 
wird mit den Vorteilen des Anschlusses an eine 
Yersichorungesellschaft. Die Garantie und der

umstandliche Geschiiftsvorkohr mit der Aufsichts? 
behorde werden auf dio Vorsicberungsgesellschaft 
iibortragen. Vor allem kann dann dor bislang 
nur in dor Theorie bestehende Yorteil dos An
schlusses an eino Vorsicherungsgesellsehaft, dafi 
oine breitore Grundlago fiir dio Vorsieherung zu 
gewinnen ist, durch dio Herstellung eines erheblich 
innigeron Zusammenhangs zwischen den Untor- 
nehmungen und dor Vorsicherungsanstalt zu einem 
praktischen Vortoil ausgestaltet werden. Eino 
breitore Basis fiir dio Yersicherung gestattet, die 
fiir die Ponsionsrorsichorung in hohem Grade 
wiinschenswerte Borufsspezialisiorung durchzu- 
fiihron, und mufi infolge Bestreitung dor Vor- 
waltungsausgaben aus orhohton Einnahmen und 
infolge bossorer Vertoilung dos Risikos zu einer 
Vermindorung dor Kosten fiihren. Das Gesagto 
gilt wio von der Pensionsversichorung von der 
sie orgiinzendon Lobensversichening mit Ein- 
schlufi der Invaliditatsgefalir.

Ein fornorer Beweggrund fiir dio Griindung 
des Unternehmens w ar die Notwendigkeit, die 
Volksversicherung zu reformioron. Dio Yolks- 
yersichorung ist bokanntlich, abgesehon von dom 
regelmiifiigen Fortfall der arztlichonUntersuchung 
und der Festsetzung haufigerer Pramienzahlungs- 
termine, im wesentlichen nichts anderes ais eine 
Lebensvorsicherung iiber eino kleinere Summę 
von durchschnittlicli etwa 200 ■-*. Dio Volksvor- 
sichorung besitzt in viel hijhorem Grade, ais all- 
gemein bekannt, die Fiihigkeit, im Organismus 
einer Nation die Funktion dor Kapitalbildung 
zu iibernehmon. Wonri bereits Ende 1899 in 
England mehr ais 17 Millionen Mark Yolksver- 
sichorungspolicen iiber rund 3,4 Milliarden Ver- 
sieborungssummo und in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika mehr ais 8 Millionen Mark 
Volksversicherungspolicon uberrund 4,5 Milliarden 
Yorsicherungssummo in Kraft waron, so bedeutet 
dies, dafi der Wohlstand dieser Lander durch 
den Betrieb der Volksversicherung nicht unor- 
heblich gehoben ist; donn durch ihn sind zahl- 
reiche Personon, bei denen es sonst nicht der 
Fali geweson ware, m it dom Besitz kloiner Kapi- 
talien ausgestattet worden. Die Volksversichorung 
ist in hohem Grade reformbedUrftig, weil sio mit 
bedeutonden Unkosten arbeitot und dio Ver- 
sichorten nicht geniigend gegen Yerfall dor Ver- 
sichorungschiitzt. Dio BVoreinsvorsicbeningsbank 
fiir Doutschland” will nun moglichst dio An- 
werbung der Yorsicherten und dio Einziehung 
der Priimien bei der Versicherung der Arbeiter 
industriellerundkaufmiinnischerUnternehmungen 
auf diese Untarnehmungon und bei der Yer
sicherung der Mitglieder von Verbanden, Voreinen, 
Genossenschaften und iilinlichen Yoreinigungen 
auf diese iibortragen und dadurch die Kosten der 
Volksversicherung herabsetzen. Durch dio Hinzu- 
ziehung der Untornehmungen tr itt  die BVeroins- 
versicherungsbank“ dem Yerfall dor Yersiche-
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rungon ontgegen, da 'au f derartigon Vormitt- 
lungon beruhendo Vorsichorungon erfalirungs- 
gemafi oinem geringoron Vorl'all ais dio durch 
Agenten bowirkton Abschliisso imtorliogon. Dio zu 
grUndende Bank will fornor don Yorfall durcb 
Emriohtung bosondorer Pramienschutzfonds oin- 
schriinkon, dio zwar l>oi dor Bank Anlago lindon, 
abor dor YorfUguńg dor angogliedorton Yoroini- 
gungon und Untornohinungen untorstellt wordon. 
Aus dioson Ponds kiinnon nach Erniossen Priimien, 
moglichst yorschufiwoiso, fiir den Fali gezahlt 
wordon, dafi oin Vorsiohorungsnebnior ohno oigono 
Schuld zur Woitorzahhmg unfUhig wird. Dor 
Grundungsausscbufi oracbtot es ais unoiiiiClich, 
dafi dio Solbsthilfe in dor Form dor Volksvor- 
sichorung don minderbomittolten. Klasson unter 
don gtinstigsten Bodingungen goboten worde. 
Ihn bestimmt hiorzu das Bowufitsoin, dafi Doutscb- 
land gorado wegon der woiton Ausdehnung soiner 
Zwangswohlfalirtsoinriclitungon, wolcbo diojoni- 
gon aller andoron Liindor boi weitem ilbertrollon, 
in orhohtom Mafie Bodacht nobinon mufi, alle 
Anstrongungon zu fortlorn, die darauf goricbtet 
sind, Sorge und Not in kraftvoller Botiitigung 
des freien Willons und nioht nur im Vorlafi auf 
Staatshilfo zu bahhon, und dafi es Pflicht aller 
Arbeitgober ist, fiir dio Ideo der Stiirkung dor 
Selbsthilfo m it griifitor Entschiodenheit einzu- 
troton. Wonn fornor oine roiehoro Entfaltung 
dor Ponsionsvorsicherung angestrobt wird, so ge- 
scbiobt os in der Ueberzeugung, dafi es im natio- 
nalen Interosse liegt, aucli nach otwaigerspateror 
EinfuhrungoinerstaatliehenPonsionsYorsieherung, 
die sieli naturgomafi in engeron Gronzen bowegen 
mufi, nebon dieser, sio organzond, oino weit aus- 
gedohnte freiwillige Yersichorung zu besitzon. 
Eine orfolgroiche Arbeit, sowohl der Unterneh- 
mungon ais dor Voroinigungon, nach diesor Rich- 
tung darf bei der Wirtschaftsreform erwartet- 
wordon, dio yon dor „Yoreinsvorsichorungsbank“ 
neu zur Anwendung gobracht wird; denn die 
Aktionbeteiligung einorgrofion Anzabl bodeutender

Werko wird ihr Interosse belobon, dio boroits boi 
oinigon Werkon yorhandenen Organisationen in 
don Dienst oiner Reform der Volksversicberung 
zu stellen, und dio Gom3innutzigkeit wird dio 
Boreitwilligkoit dor Yoroinigungon orliolion, in 
gloichom Sinno zu wirkon. Die Durclifilbrung 
der Ponsions- und Volksvorsicberung ist, wio or- 
wShnt, dor Hauptzweck der nouon Versichorungs- 
anstalt. Dor Betriob dor Lebensvorsiclierung 
soli nur aufgonoinmon werden, da inan jeno nicht 
ohne dioso botreibon kann. Es darf fernor an- 
gonommon wordon, dafi dio Fouorversichorungs- 
anstalt dor Rheinproyinz, und zwar durch ihre vor- 
ziigliche Agentonscbaft, das Untornebmen untor- 
stiitzon wird. Dadurch wiirde dio Voreinsver- 
sicherungsbank fiir Doutscbland in ihrer Ent~ 
wicklung ganz wosontlich gosicliorl soin.

Im Anschlufi an dioso AusfUhrungon yorweist 
dor Ausscliufi woitor darauf, dafi Bedonkon gegon 
oino Boteiligung an der geplanton Versichorungs- 
anstalt nicht in dom Besitze oiner oigonon Pon- 
sionsanstalt, wio solche bei grofiindustriollen 
Betrioben yielfach yorhandon sind, gofunden 
werden kiinnon. Dieser Sonderstandpunkt miisso 
hintor dem allgemoinon zuriicktreton, das Gosamt- 
interosso von Industrio und Handel durcb eine 
kraftyollo allseitigo Kundgobung der Firmen selbst 
fiir oine Stiirkung der Selbsthilfo zu wahren. 
Eine woitere Vorstiirkung des Ausschusses durcb 
mafigebondo Fuhror dor Grofiindustrio und des 
Grofiliandels wird ais in hohem Mafio erwiinscht 
bozeichnot, namentlich aus don noch in gerin- 
gorem Umfange vertrotonen Landesteilen. Auch 
ist in Auśsicht- genommen, don Einllufi auf die 
Yorwaltung dor neuen Vorsichorungsanstalt ent- 
sprechend der Beteiligung der einzelnen Bozirko 
durch Einraumung von Aufsichtsratsstellen zu 
yerteilen.*

* Die das Untornebmen botrefTendon Druck- 
sachen sind yom Oborbiirgermeister M a r x  in 
Dusseldorf erhaltlich. Die litd.

Bericht uber in- und auslandisehe Patente.
Patentanm eldungen,

w elche von dem  angegebenen Tage an w a h r e n d  
z w e i e r  M o n a t e  zur E insichtnahm e fur jederm ann  

im K aiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen .
7. Juni 1906. KI. 18a, St 9012. Einrichtung zum 

stofifreien Kippen des Kippwagens fur Hochofenschriig- 
aufziigo unter Yerwendung eines an der Kippstelle 
drehbar gelagerten G egengewichthebels; Zusatz zur 
Anmeldung St 8700. Fa. lleinr. Stiihler, Niederjeutz 
i. Lothr.

KI. 24 e, B 41 005. Gaserzeugungsyerfahren. 
Deutsche Bauko-Gas-Gesellschaft m. b. II., Berlin.

11. Juni 1906. KI. 12e, E 10480. Yerfahren 
zum Reinigen von Gasen, bei welchem durch Zentri- 
fugieren die Gase mit einer 'WaschHtissigkeit in 
W echselwirkung gebraclit werden. Albert Eisenhaus, 
Essen-Riittenscheid.

KI. 18a, K 29 584. Yerfahren zur Herstellung 
von Ziegeln aus Gichtstaub. August Kaysser, Poti 
b. Batum (SildruBland). Y ertr .: Pat.-Anw. Dr. C. A. 
Franz Diiring, Berlin SW. 11.

KI. 21 h, F 19 310. Elektrischer, durch Induktions- 
stromo beheizter Ofen in Gestalt einer Bessemerbirnc. 
Andre Fauchon-Yilleplee, Paris; Yertr.: Pat.-Anwalte 
Dr. Richard “NYirth, Frankfurt a. JI. 1, u. W. Dame, 
Berlin SW. 13.

Fur diese Anmeldung ist bei der Priifung gemaB

dem Unionsvertrage vom ^ ^  die Prioritat auf

Grund der Anmeldung in Frankreich vom 30. 10. 03 
anerkannt.

KI. 21 h, W  22 820. Elektrischer Induktionaofen 
zum kontinuierlichen Yerarboiten von Erzen u. dergl., 
insbesondere zur Metallgewinnung. Nils W allin, Ghar- 
lottenburg, Kantstr. 159.
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KI; 24a, H 36 101. Yerfahren zur Nntzbnr- 
machung der AYŚrme von Abgasen gewerblicher 
Feuorungen durch stufonweise Abkiihlung. Emil Halin, 
Sehoneberg b. Berlin, Ebersstr. 79.

KI. 24g, G 22 765. Agphe-EntfernungSYOrriclitung 
fiir Gaserzctiger mit einem fiir die Aufnalime der 
Asche dienenden, B ie l i  drehenden Tellcr. Hermann 
Goohtz, Hildeslieim, Stouerwalderstr. 37.

14. Juni 1906. KI. lOa, H 34 534. Verfahren 
und Ofen zur Verkokung von wasserroichen Brenn- 
B t o f le n ,  wie Braunkoble, Torf oder dergl.; Zusatz zum 
Patent 158 032. Torf koks Gesellsehaft m. b. H., 
Berlin.

KI. 10a, T 11 056. Yerfahren und Ofen zur Yer- 
kokung von wasserreichen Brennstoften, wie Braun
koble, Torf oder dergl.; Zusatz zum Pat. 158 032. 
Torfkoks Gesellsehaft m. b. H., Berlin.

KI. 18 a, V 6446. Bescliickungśyprriehtung fiir 
Hochofen. Yereinigto MaBchinenfabrik Augsburg 
und Maschinonbauge8ell8chaft Nilrnberg, Akt. - Ges., 
Niirnberg.

KI. 18a, X  6447. Aufhangevorrichtung fiir Be- 
sehickungsgcfiiBo yoii Hochofen. Yereinigte Ma: 
schinenfabrik Augsburg und Maschincnbaugesellschaft 
Niirnberg Akt.-Ges., Niirnberg.

KI. 18b, G 20 766. Elektrischer Ofen zur Erzeu- 
gung von Stahl oder zur Ilerstellung von Mctall-Legie- 
rungen, in dem die Erhitzung d c B  Metallbades durch 
dessen Leitungswiderstand beim Durchgang des Stro- 
mes bewirkt wird. Gustave Gin, lJaris; Yertr.: Lielit 
und Liebing, Pat.-Anwiilte, Berlin SW . 61.

Fiir diese Anmeldung ist bei der Priifung go mii B
20. 3. 83

dom UnionsYertrage vom .*-  ‘ AA die Prioritftt auf
14. 12. 00

Grund .lor Anmeldung in Frankreich youi 3. 8. 04 
anerkannt.

KI. 18c, B 41 395. Mit einem Blockzangenkran 
Yorbundeno HilfslieboYorrichtung fiir Tiefofendeckel. 
Benrathcr Maschinenfabrik Akt.-G es., Benrath bei 
Diisseldorf.

Ki. 18c, H  37 248. Yerfahren und Yorrichtung 
zum lliirten Yon Kratzenziihnen. Fa. A. G. Herman, 
Aachen.

KI. 31 c, B 40 440. Blockzange, dereń Schenkel 
in Fiihrungen beweglich sind. Benrathcr Maschinen- 
fabrik, Akt.-Ges., Benrath 1). Diisseldorf.

KI. 48 c, E 11 406. Yerfahren zum Sehutze der 
Bander und Yorspringenden Kanten emaillierter Blech- 
geschiiTe durch M etallauflagen. Sclrwarzenberger 
Emaillier- und Stanzwerk, Yorm. Reihstrom & Pilz, 
Akt.-Ges., Schwarzenberg i. Sa.

KI. 49 e, C 13 080. Pneumatischc Nietmaschine, 
bei der die Stempel wahrend des Nietens eino Dreli- 
bewegung um ihre Achae ausfuhren. Charles Josiali 
Carney Dunkirk, X. Y., und John Colburn Gorton, 
Schenectady, N .Y .; Yertr.: A. Gerson u. G. Sachse, 
Pat.-AnwaUe, Berlin SW. 61.

18. Juni 1906. KI. 7b, M 21 687. Fassonzieh- 
kopf mit radial einstellbaron Backen. Louis Muller, 
Berlin, Melchiorstr. 11.

KI. lOa, H  34 968. Yerfahren zur Abkiihlung 
dor nach Patent 161952 erzeugten G ase; Zus. zum 
Patent 161952. Otto norenz, Dresden, Pfotenhauer- 
straBo 43.

KI. 18c, P 18119.  Aus mohroren leiclit aus- 
weehselbaren Schienen zusaiumengesetzte Gleitbahn 
mit eiugelcgtem  Kiihlrolir fiir StoB-, Koli- und audere 
Oefen. Poetter & Co., Akt.-Ges., Dortmund.

KI. 31 a, K 29 819. Schmelzofen mit Oelfeuerung 
und zwei oder mehreren, abwechselnd alg Schinelz- 
oder Yorwarmraum dienonden Kammern. August 
Koch, HannoYer-List.

KI. 31 c, K  31 619. Modcllplatte und Formkasten 
zum Formen und GieBen von Gulistiieken mit toil-

weiso harter Oberfliiche. Kiilner Eisenwerk und Ulioi- 
nische Apparate-Bau-Anstalt, G. m. b. 11., Briihl, 
licz. Koln.

21. Juni 1906. KI. 7 a, B. 40 452. Yerfahren 
zum Auswalzon von nahtlosen Riihren und dergl. auf 
einem Dorn unter abwóchselndcr Benutzung y o i i  

Streck- und Losungswalzen; Zus. z. Anin. B 39 487. 
Otto Briede, Benrath b. Dusseldorf.

G ebrauchsm ustereintragungen.

11. Juni 1906. KI. lOa, Nr. 27:)267. Durch 
oingezogene Schraubenbolzen ycrstiirkte guBeiscrne 
Koksofentiir. Aplerbecker Hiitte Briigmann, W eyland
& Co., Aplerbeck i. W.

KI. 18 c ,  Nr. 278 875. Fiir Yertikale Oefen, 
Durchweichungsgruben und dergleichen dienender 
Deckel mit obon angcbrachten W iukelansiltzen, die 
der zum Einaetzen der T iegel bez w. Błocko dienenden 
Zange ais Angriffsmittel zu dicnen geeignet sind. 
Franz Dalii, Bruckhausen a. Rh.

KI. 18c, Nr. 278 S76. Fiir Yertikale Oefen, Durch
weichungsgruben und dergleichen dienender Deckel 
mit einem das Erfassen durch die zum Einaetzen und 
Ausheben der T iegel oder dergleichcn dienende Kran- 
zange gestattenden konisclien Aufsatz. Franz Dalii, 
Bruckhausen a. Rh.

KI. 18 c, Nr. 278 877. Fiir Yertikale Oefen, Durch
weichungsgruben und dergleichen dienender Deckel 
mit oben an demselben angebrachtem, durchbrochenein 
Aufsutz zum Angriff fiir die zum Einaetzen der Tiegel 
usw. in den Ofen oder dergleichen dienende Kran* 
zango. Franz Dahl, Bruckhausen a. Rh.

KI. 24f, Nr. 279012. Rost aus Ilostatilben mit 
Kopfcn von Sechskantpyramidenform. Spezial-lloB t- 
BtabgieBerei Schonheiderhammer, Carl Edler von Quer- 
furth, Schonheiderhammer.

18. Juni 1906. KI. 31a, 2Ńr. 279371. T iegel- 
achinelzofenj mit einem durch dio obere Kammer des 
abgetcilten Yorwiirmeraumea liindurchgebenden Zu- 
fulirung8kanal fiir die untere Kammer und einer durch 
eine Yerstellbare Klappe goteilten 'Windzufiilirungs- 
haube. Georg Muller, Koln-Siilz, Siilzburgstr. 215.

KI. 31 b, Nr. 279 895. An Formmascliinen die 
Anordnung eines Maltheserkreuzantriebes fiir die inter- 
mittierende Sclialtung dcB Formtiaches. Josef Vor- 
raber, Koln a. Rli., liheingasso 16.

Deutsche Reichspatente.

KI. 1S c , Nr. 1(>70!)4, vom 23. Juni 1904. G u s t a y  
B o i n i n g o r  in W e s t e n d  b e i  B e r l i n .  Yerfahren  
zum  Zetnentieren und lliirten  von Gegenstilnden aus 
Eisen und weicliem Stahl.

Dio zu biirtenden Gegenstande werden bei Rotglut 
der Einwirkung von Losungen ameisensaurer Salze, 
z. B. von ameisengaurem Aminon, unterworfen. Die 
Salze zersetzen Bieh bei dieser Temperatur unter starker 
Cyanentwicklung, dio fiir das Harten und Zomentieren 
Yon Eisen und Stalli besonders wertYoll ist.

Praktische Hiirteyersuclio mit Losungen von ameisen- 
aauren Salzen sollen ergeben haben, daB dio kohlendo 
W irkung eine sehr gleichmaBige und starko ist, and 
daB die geacliliffenen oder geachlichteten Fliichen der 
zu liiirtenden Gegenstande auch nach dem Harten durch- 
aus glatt sind.

KI. 311), Nr. 107 31)5, y o h i  1. Mai 1904. B a -  
d i s c h e  M a s c h i n e n f a b r i k  u n d  E i s o n g i o B c r e i  
y  o r m a 1 s G. S e b o 1 d und S e b o l d & N o f f  in 
D u r 1 a c h i. Badon. Yerfahren, d ie F orm  f i ir  den 
GufS ron gro/len, diinnwandigen, offenen Gefd/Sen, z . B. 
Badewannen oder dergl., zusammenzustellen.

Die Mantelform g und die Kernform i  werden 
unter Benutzung von Modellon e und h liergestellt,
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von denen erstercs auf einem W ugen d  angehracht 
ist und mittels des Stompels b in den Formkasten f  
eiugcfiihrt werden kann, wahreńd lotztoros in dor 
Maschine festgelagert lRt, wohingcgcn dor Unter- 
kaston k  auf einem zweiten W agon d  golagert ist 
und mit Hilfe eines zweiten PreBstempels b unter dio 
Form h gohohon worden kann. Nach erfolgtein Forinen 
werden heido Stempel b samt den darauf befindlichen

beim Senken der Stange f  nacheinander von in dom 
Kanton lc hofindlichen W inkeloisen l aufgonommen.

Ist die Schioferschicht auf dem Setzsiebe sehr 
angewaehsen, so sonkt sich das Sieb a gan/lich, so 
daB dor Bergeaustritt m  voll gefiffnet ist und dio 
Borge sehr schnell abgefuhrt worden konnen. Ist die 
Siebbelastung infolgo einer geringon BergcBchiclit eine 
kleinere goworden, so ziehon die Gowichto g h i das 
Sieb a an dor Austragseite entsprechend in die Hohe; 
der Bergeaustritt burt dadurch ganz oder teilweise 
auf, bis durch die wieder scliworer werdendo Siob- 
bulastung das Sieb a wieder sinkt und der Austrag m 
wieder freikommt.

KI. 81 <*, Nr. 167 t»2!5, vom 12. Januar 1904 (Zusatz 
zu Nr. 143 640; vcrgl. „Stahl und Eisen4 1904 S. 111). 
C 61 u - M ii s o n e r B o r g w e r k s - A k t i o n - V e r e i n
i n C r o u z t h a l  i. W. Verfahren zum  Beseitigen run 
Lunkern in  Gu/SstUcken.

Das Yorfahren gemafi dom Patent 143 640, welchos 
dio Benutzung dos Verfahrens nach Patent 137 588*  
zum Bchnellon Beseitigen, liohren, Trennen, Domon- 
tieren usw. von .Metallmasson botritft, sowio dio Yer- 
fahron gomiiB den Zusatzpatenten 140 148,** 140 149*** 
und 147 5411 werden benutzt zum Beseitigen yon 
Lunkorn iu Gullstiicken. Mittels diosor Yorfahren 
wird das GuBstUck angowarmt und der W eg zu den 
sich bildenden Lunkorn olfengestollt bezw. offen- 
gobalton. Dann worden die Lunkor in ilblicher W eise  
durch NachgioBon oder auf andere W eise ausgefiłllt.

KI. 7 c , Nr. 106424, vom 25. Juni 1904. Wi l l i .  
L a n g  b o i n i n N i e d e r s c h l e m a  b e i  A u b i. S.

Ziehpresse m it hy
d r  m d isch bewegtem 
B lechlialter undZieh- 
stempel.

Von bokannten 
hydraulischon Zieh- 
prossen unterscheidet 
sich die ijeue da
durch, daB derBlech- 
halterkolbon e. am 
uuBern Umfang eine 
ringformige Druck- 

ttaclie q besitzt, 
wolehe dazu dient, 
den Hlochhalterkol- 
ben nach Ablasson 
dos iiber don beiden 
Kolbene und</befind- 
lichon Druckwaasers 

wieder anzubeben 
(durch Einleiten von 
Druckwasser durch 
b). Hiorboi hebt sich 

zuniichst der Kolbon d, dessen Raum l durch Kobro s 
mit dcm Kaum m in Ycrbindung ateht, und nach An- 
treffon desselben gegen den Kolben e. bei r  auch dieser.

Patente der Ver. Staaten von Amerika.

Nr. 777 388. J. G. Al c D o w o i 1 i n P i 11 s b u r g ,
Pa. Ve.rfahren z u r  H erstellung von Schlackensand.

Das Yorfahren bestoht darin, daB der Stroni dor 
fliissigeu Sclilacko zu einer dunnen Schieht ausgobreitet 
und gleiclizeitig ein 
flacher AYasserstrahl 

dagegon gespritzt 
wird. Nach der auf 
der Abbildung dar- 
gestellten Ausfilh- 
rungsform wird der 

Schlackenstrom a 
iiber einen Kegel b 
geloitet, wahrend ihn 
\Yassorstrablcn aus 
drei flachen und bo- 
genlorinigen Dusen e 
treffen.

Teilon wieder gosonkt, woboi das Modeli e ans dom 
Oberkaston f  und dio Kernform i aus dem Kern- 
modell li austreten. Der Alodellwagen 11 1 wird dann 
zur Seite gefahren, der ICernwagen d  i auf don linken 
ProBstempel b geschoben und von diosom in die 
Mantolform g  eingehobon. Sodann worden Ober- und 
Unterkasten miteinandor yerriogelt, die vereinigton  
Kasten mit der zum GuB fertigon Form gesenkt und 
mittels des W agens d  zur GioBstello gefahren.

KI. l a ,  Nr. 107 421, vom 6. Septomber 1904. 
D i l l i n g e r  F a b r i k  g e  1 o c h  t e r  B 1 o c h o  , F r a n z  
M o g  u i n & C o . , A k t. - G o s. i n D i 11 i n g  e n , Saar.
Setzmasclline m it sclbsttdtig geregeltcr A ustragung  
m ittels in der Schwebe gehaltenen Setzsiebes.

Das Setzsieb « ist bei b drelibar golagert und 
an der Austragseite an einer Stange d  aufgehiingt, 
welche mit einem Doppclhehel e gelenkig verbunden 
ist. Der andere Sclienkel von e triigt oino Stango f, 
auf der Gowichto g l i  i aufgehiingt sind. Diese werden
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Statistisches.

Erzeugung der deutschen H ochofenw erke  im Mai 1906.

B e z i r k o

Anznhl 
der 

Werke 
im Be- 
rlchts- 
Monat

E r z e u g u n g E r z e u g u n g

im
April 1906 

Tonuen

im 
Mai 1906 
Tonnen

vom 1. Jan. 
bis

31. Mai 1906 
Tonnen

Im 
Mai 1905 
Tonnen

vom l.Jan. 
bis

31. Mai 1905 
Tonnen

, R h ein lan d-W estfa len .............................................. 12 91942 90345 437909 70553 316627
Siegorland, Lahnbezirk und Hossen-Nassau . — 19062 15912 83864 13811 65519

G 8489 9091 41157 6467 35784
a "B 
a S i 12655 13010 64250 12970 68315
s  -*= 
•= Hannoyer und B ra u n sch w e ig ............................ 2 5054 6084 28661 4290 17459

Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . . . I 2135 2202 10821 2354 11355
Saarbezirk ............................................................ 6854 7520 35013 7152 34109

o tes * Lothringen und L uxcm burg................................ i 10 3200a 35113 168129 34522 160752
<3 OieBerei-Roheisen Sa. — 17819J 179277 809804 152119 704920

R hoin land-W ostfalen .............................................. 3 26944 28872 128073 27546 92973
Siegorland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . — 3372 4034 10510 3687 16275

^ |  £ S c h lc s ic n ..................................................................... o 5493 5669 22721 2650 16523
Hannover und B ra u n sch w e ig ............................ t 7210 6720 33010 7280 29250

Bessemer-Rolieisen Sa. — 43019 45295 200314 41163 155021

R h ein lan d-W estfa len .............................................. 10 253388 275188 1310289 255844 1052894
a "sT Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . — — — — — 3

.2 -a S c h le s ie n ..................................................................... 3 21088 21626 114392 23746 101937
*r- o S IIannóver und B r a u n sch w e ig ............................ 1 19970 22142 104265 20808 97771

~ do Bayern, 'Wiirttemberg und Thiiringen . . . 1 12900 13200 64250 8930 50370
3 -g S a a r b e z ir k ................................................................. 67999 63443 334627 61099 279068

Łr- 5 Lothringen und Luxemburg . . . . . . . / “° 267987 275640 1326595 253079 1142070

Thomas-Rohcisen Sa. j — 643332 671239 3260418 623506 2724 .

=s rT R hein land-W estfa len .............................................. 6 34923 36722 180433 25870 125040
■J g Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassnu . — 28281 33127 154917 20270 104523
& i  B S c h le s ie n ...................................................................... 4 0170 8900 38479 7894 30083

1 — — — — —
J- 2  g Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . . 1 — 710 710 1130 1130
■2 .5 cSo Stahl- und Spiegeleisen usw: Sa. — 69374 79459 374539 61164 266782

R hcinland-W estfttlen .............................................. — 5699 1924 16997 2949 12952
Siegerland, Lahnbezirk und llesson-Nassau . — 18094 17323 92886 19414 79254

-1 s> S c h le s ie n ............................................................ 7 31310 31416 150301 33016 152980
Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . 1 780 — 3300 1290 4310

-X3 g Lothringen und L uxem burg..................  . . 9 20382 22217 96302 16810 79476
C—. -JĘj

Puddel-Roheisen Sa. 70805 72880 359846 73479 328972

R hein land-W estfu len ............................ ___ 412890 433051 2079701 382762 1600492
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . — 69409 70390 348177 63182 265574

bo 
§ 13 S c h le s ie n ...................................................................... — 72550 76702 367050 73773 343307
bo P om m ern ...................................................................... _ 12655 13010 04250 12970 63315

ci ^ IIannover und B r a u n sc h w e ig ............................ — 32234 34946 165936 32378 144480
Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . . . — 15815 16112 79141 13704 67165

i  s S a a r b e z ir k ................................................................. — 74853 70963 309040 68251 313177
Lothringen und Luxemburg ............................ 320377 332970 1591020 304411 1382904

Gesamt-Erzeugung Sa. — 1010789 .1048150 5004921 951431 j 4180414

G ieB erei-R oheiseu ................................................... ___ 178199 179277 809804 152119 704920
B essem er-R oheisen................................................... — i 43019 45295 200314 41163 155021
T h o m a s-R o h c isen .................................................... — i 643332 671239 3260418 623506 2724719

u Stahleisen und S p ieg e le isen ................................. — ! 69374 , 79459 374539 61164 266782
-J. — 

1 g Puddel-R oheisen ........................................................................................................ — j 76865 | 72880 359846 73479 328972
z s Gesamt-Erzeugung Sa. — 1010789 ; 1048150 | 5064921

I
951431 4180414

R o h e i s e n e r z e u g u n g  i m  A u s l a u d e :

Yereinigto Staaten yon Amorika: 3Iai 1906 . . 2 132 584 t. Belgien: Mai 1900 . . 120 785 t.
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Ein- und Ausfuhr des Deutschen R eiches in den Monaten Marz-Mai J906.

Elnfuhr Ausfuhr

Eisenerze; eisen- oder manganhaltigo Gasreinigungsmasse; Konverterschlackcn; t t
a u B g e b ra n n te r  o is o n h a l t ig e r  Schwofelkies (237e)* ............................................... 1 944 502 906 961

Manganerze (237 h ) ........................................................................................................................ 91 345 531

66 193 101 876
Brucheison, Alteisen (Scbrott); Eisenfeilspiino usw. (843 a, 843b ) .......................
Rohren und ltohronformstuckc aus nicht schmiedbarem GuB, Hiihne, Yentile usw.

28 448 27 953

(778 a u. b, 779 a u. b, 783 c ) .............................................................................................
W alzon aus nicht schmiedbarem GuB (780a u. b ) ........................................................

280 12 374
287 1 011

Maschinenteilo rob u. bearboitet** aus nicht sclimiedb. Guli (782a, 783a — d) 1 254 1 160
Sonstige EisenguBwaren roh und bearboitet (781 a u. b, 782 b, 783 f u. g.) . . . 
Rohluppcn; Rohschionen; R ohblocke; Brammon; Yorgewalztc B looke; Platinen; 

Kniippel; Tiegelstahl in Blocken (7 8 4 ) ..........................................................................

1 858 7 240

1 370 92 765
Schmiedbaros Eisen in Stiibon: Triiger 1 1- und _l 1 -E isen) (785a) 199 95 355
Eck- und W inkeleisen, Kniestucke (785 b) ...................................................................... 120 13 846
Anderes goformtes (fassoniertes) Stabeisen ( 7 8 5 c ) ........................................................ 1 691 39 798
Band-, Reifoisen (785 d ) ............................................ .............................................................. 669 15 566
Anderes nicht goformtes Stabeisen; Eisen in Staben zum Umschmolzen (785o) 45 1 8 26 880
Grobbleche: rob, entzundcrt. gericlitet, dressiert, geiirniBt (786 a ) ....................... 3 337 43 462
Feinbleclie: ■wio vor (780 b u. c ) ............................................................................................. 1 482 19 717
Yorzinnto Bloche (788 a ) ............................................................................................................... 6 635 22
Yorzinkte Bleche ( 7 8 8 1 ) ) ........................................................................................................... 1 3 538
Bloche: abgeschlilfon, lackiert, poliort, gebrilunt usw. (787, 788c) ...................
W ellbloch; Dehn- (Streck)-, Riffel-, W affel-, W arzeń ; andere Bleche (789 a u. b, 790) 
Dralit, gewalzt oder gozogon (791a — c, 792a — o ) ........................................................

8 372
23 2 978

1 975 61 118
Schlangcnriihren, gewalzt oder gezogen ; Rohrenformstiicke (793 a u. b) . . . 19 093
Andorę Rohren, gewalzt oder gezogen (794a u. b, 795a u. b ) .................................
Eisenbahnschienon (796 a u. b ) .............................................................................................

1 965 16 787
70 65 682

Eisenbahnschwollen. Eisenbahnlasclien und Unterlagsplatten (790c u. d) . . 2 30 457
Eisenbalmachsen, -radoisen, -riider, -radsiitzo ( 7 9 7 ) .......................................................
Schmiedbarer GuB; Schmiodestucke*** (798a—d, 799 a —f ) ......................................

155 12 932
1 741 5 100

Goschosse, Kanonenrohre, Sagezahnkratzon usw. (799 g ) ..................................... 512 3 773
Briicken- und Eisenkonstruktionon (800a  u. b ) ..........................................
Anker, Ambosse, SchraubstScke, Brechoisen, Hammer, Kloben und Rollen zu

24 6 827

Flaschenziigen; "Winden (806a— c, 807) . . . 156 1 243
Landwirtschaftliche Gerate (808a u. b, 809, 810, 811 a u. b, 816a u. b ) . 578 6 533
"Workzeuge (812a u. b, 813a— o, 814a u. b, 815a—d, 8 3 6 a )..................................... 270 3 252'
Eisenbahnlaschonschrauben, -keile, Scbwellenschrauben usw. (820 a) . . 
Sonstiges Eisenbahnmatorial (821 a u. b, 8 2 4 a ) ................................ ....

5 2 167
46 1 775

Scltrauben, Nieto usw. (820b u. c, 825 e ) ................... 166 3 208
Achsen und Achsentoile (822, 823a u. b ) ........................ 43 315
W agenfedern (824 b ) .............................................. 15 289
Drabtseile (8 2 5 a ) ........................................................ 42 768
Andere Drahtwaren (8251)—d ) ................................ 337 5 276
Drahtstifte (825 f, 826a u. b, 8 2 7 ) ...................
Haus- und Kuchengcriite (8281) u. c ) ..................

394 14 422
185 7 126

Ketten (829 a u. b, 8 3 0 ) ............................ 549 536
Feine Messer, feine Schoren usw. (836 b u. c) . . 28 761
Nah-, Strick-, Stick- usw. Madeln (841 a— c ) .....................................................................
Alle iibrigen Eisenwaren (816c u. d—819, 828a, 832— 835. 836d u. c —840,

30 564

8 4 2 ) ................................................................................... 462 8 791
Eisen und Eisenlegierungen, unYollstandig a n g e m e ld e t ...............................................
Kossel- und Kesselschmiedearbeiten (801 a—d, 802—805) . . . .

— 111
384 3 212

Eisen und Eisenwaren in don Monaten Marz-Mai 1906 108 532 769 631
Maschinen „ „ „ „ „ 13 317 41 861

Summo 121 849 811 492

Januar-Mai 1906: Eisen und E isen w aren ....................... 175 009 1 490 970
M a sc h in e n .............................................. 34 882 110 665

Summo 209 891 1 601 635
Januar-Mai 1905: Eisen und E isen w a ren ....................... 121 902 1 249 464

M a sc h in e n .............................................. 32 072 116 225

Summę 153 974 1 365 689

* Die in Klammcrn stehenden Ziffern bedeutcn die Nummern dos statistischen 'Warenyerzeichnisses.
** Die A u s f u h r  an bearbeiteten guBeisernen Maschinenteilen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefuhrt.

*** Die A u s f u h r  an Schiniedostucken fiir Maschinen ist unter don betr. Maschinen mit aufgefiihrt.



880 Stahl und Eisen. Berichłc iiber Yersammhtmjen aus Faełivereinen. 26. Jahrg. Nr. 1-1.

Berichte uber Yersammlungen aus Fachvereinen.
Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten.

Der Y  o r o i n d e u t s c h e r  M a s c h i n e n b a u - 
A n s t a l t e n  hiolt am 21. Juni d. .1. im Ausstellungs- 
róstaurant dor 111. Hayr. Landesausstellung in Kiirn- 
berg eino sehr gut bosuchte Hauptversammlung ab. 
Der Yoreitzende, Goheimrat II. L u e g ,  M. d. IT., wid
ni etc zunachst der Ausstellung und ihren Yoranstaltorn, 
insondorhoit Baurat Dr. v. R i e p p o l  und Fabrikbesitzer 
H e r i n g ,  anerkennondo Worto. Uebor dio allgemeino 
Lago des Maschinonbauos ii u Bertę sich Geheimrat 
Lueg in seiner Ansprache wie folgt:

In der zuletzt zu Anfang Fobruar in Berlin statt- 
gehabten IIauptversammlung des Yereins deutscher 
Maschinenbau-Anstalten war ich in der erfroulichen 
Lage, auSBprechen zu konnen, dafi dio Verhiiltni8se 
des deutschen Maschinonbauos sich in aufstoigcnder 
Richtung bowegten, und dafi dio meiston Fabrikon 
gut, vie)o sogar angestrengt beschiiftigt seion und nur 
wonigo Fabrikon da sein dOrften, dic noch Arbeits- 
niangcl haben. Dioser guto Beschiiftigungsgrad hat 
erfroulicherweise angelialton, aber seine Ergebnisse 
werden leidor dadurch beeintriichtigt, daB die Ar- 
beitorausstfinde und ais ihrc Folgecrschoinung auch 
die Aussperrungon zugonommen und unseren Be
trieben in ihrer Gesamtheit groBen Schaden zugefiigt 
haben. Dio Yorgiingc haben gezeigt, dafi die Ar- 
beitor-Organisationon an Stiirke erhoblich gewonnen 
haben. Der vor mehr ais einem Jahre vollzogeno 
Zusammenschlufi der beiden friiher getrennt marschic- 
renden Einrichtungen der Arbeitgobor, namlich der 
„lIauptstello“ und des „Yereins11 deutscher Arbeit- 
gebervcrbtinde, hat in Ycrbindung mit dem Gesamt- 
Yerbande deutscher Metallindustrieller sieli ais eino 
ebenso notigc wie niłtzliche Einrichtung fiir unsoren 
Maschinenbau orwiesen. Indesson dilrfen wir uns dor 
Aniiicht nicht YorschlicBon, daB wir mit allen Kriiften 
dahin streben miissen und jedor Einzelno sein Toil 
dazu beitragen muB, daB dioso Organiaation noch 
wciter und einhcitlichcr ais bisher ausgebildct wird, 
damit unsoro Fabrikon zur Abwelir unangomossener 
Anspriicho besser geriistet aind. Gorade der Ort, an 
dem wir uns heute vorsnmmelt haben, ist ja insofern 
ein klassischer Platz, ais auf ihm orst im vorigen 
Jahr der Kampf um dio Ilorrschaft in don bayrischen 
Maschinenfabriken ausgefochten worden ist. Der onge 
und einheitlicho Zusammenschlufi, zu welcliem damals 
dio bayrischen Industriellen durch die Kot gezwungen  
wurden, und die Beschliisse, die sic gefafit haben, ins- 
besondero dor Boschlufi, welcher grundsStzlich das 
Tarifvertrttg88ystom ausschlofi, ist Yorbildlich fiir don 
iibrigon deutschen Maschinenbau und zugleich dor Be- 
weis dafiir, daB, wenn alle deutschen Arbeitgeber fest 
zusammenstehen, ihr W ille nicht gebengt zu werden 
Yorniag. — Durch dio Einfiihrung dos neunstiindigen 
Arbcitstagcs bei Yerschiodencn Workstiitten der 
Kiiniglich PreuBiacheu EisenbahnY crw altung bozw. 
der Kaiserlichen Werftcn sind der deutschen Industrie 
zurzoit neuo Schwierigkoiten entstanden. Es ist zu 
befurchten, dali das 1’ersonal dor Maschinenfabriken 
mit gleiehcn Forderungcn kommen wird. Kun ist aber 
friiher in unseren Kreisen schon fcstgestellt worden, 
dafi dio weitaus iiberwiegende Mehrheit boi uns der 
Ansicht ist, daB eine Yerkiirzung der Arbeitszoit in 
unseren W erkstatten eine ontBprechendc Yerminderung 
unserer Leistungsfiihigkeit bedeutet, und dafi daher 
unser Absatz im Ausland stark gefahrdet wird, ein 
Umstand, dor um so Bchwerer in dio W agschale fiillt, 
ais durch dio Yerschiebungen, die durch den AbschluB 
der letzten llandelsvertriigc entstanden sind, sowieso 
schon gerado der deutsche Maschinenbau am starksten

boointriichtigt worden ist. Inwieweit der 1. Marz, dor 
fiir don deutschen Maschinenbau ein kritischer Tag 
orator Ordnung war, ein Wcndcpunkt fiir uns sein 
wird, dariibor wiiro os yerfriiht, heuto schon urteilen 
zu wollen, aber ich kann mir doch nicht versagen, 
heuto schon darauf hinzuweison, dafi die deutsclie1 
Ausfuhr an Maschinen in don Monaten Marz und 
April 1906 nur 23 980 t gogoniiber 47 210 t im solbon 
Zcitraum dos Yorjahrcs gewesen ist. W iewcit dabei 
der Umstand, dali in den .Monaten Januar und Fobruar 
dio Ausfuhr ungowohnlich stark gowosen ist, in Bo- 
rilcksichtigung zu ziehon ist, wird man erst spater 
iibersohen konnen, ebenso auch inwieweit dic jetzt 
herrschende gute Konjunktur der Industrie, dio auf 
vorschiodeno Ursachon zuriickgofiihrt werden kann, 
und dic dcm Maschinenbau reichliche Arbeit zufilhrt, 
eino Rolle dabei mitśpiolt.

Zu den im vorigon Jahre abgeschlosaonen Ilandels- 
Yortragen sind inzwischen noch dio Yertriigo mit 
Schweden, Bulgarion sowio die IIandelsprovisorien 
mit England und den Yereinigton Staaten hinzugotreton, 
wiihrend dio Yerhandlungen mit Spanicn noch schwoben. 
W ir wollen gerno holfen, dafi es unsercm, zu unserer 
Froudo wieder genesoncn Roichskanzlor gclingon wird, 
zu einem den wirtschaftlichen Interesson des deutschen 
Maschincnbaues ontsprechendon Yertragsverhultms 
mit den Yereinigton Staaten zu golangen. Ganz bo- 
sonderen W ert miissen wir aber darauf legen, dal! 
die Erhohung des Zolles fiir die Maschinen, die durch 
den neuen spanischon Zolltarifentwurf verlangt wird, 
mit aller Energie zuriiokgewicscn wird.

Koch ist nicht zu uborsehen, wio sehr die Ma- 
schinenindustrio durch dio zur Durchfiihrung dor 
Finanzreform beschlossenon neuen Ycrkehrssteuern 
betroffen wird, aber da der grolite Teil dieser Stenem  
wieder von Handel und Industrie aufgebraclit worden 
muli, so fiillt ein gut Teil dayon auf den Maschinon- 
bau, dessen Ycrhiiltnisso schon heuto, bei der giin- 
stigen Konjunktur, nichts wenigor ais glanzcnd sind, 
an deron Gestaltung boi einem Niodergang der Kon- 
junktur man aber mir m it Bangen und Sorgen 
denken kann.

Die von mir in letzter Yersammlung eingehend 
bosproebone Yerbandsbildung unter don deutschen 
MaschinenfabriltSn hat inzwischen guto Fortscliritto 
gomacht. Es haben sich boroits eino ganze Anzahl 
von Gruppen solcher Fabrikon, dio gleichartigo Fa- 
brikate herstellen, gebildet und, soweit dies sich jetzt 
schon beurteilen liifit, auch bewiihrt.

Aus dem sodann von Dr.-Ing. S c h r o d t e r  cr- 
8tattcten Geschiiftsbericht sei crwiihnt, dafi der Mit- 
gliederbestand des Yereins seit seiner letzten IIauptver- 
sammlung im Fobruar d. J. von 185 auf 197 gostiegen  
ist. Den Ycroin beschiiftigten die nachfolgendcn An- 
gelegenheiten: Yereinheitlichung in don Anstellungs- 
bedingungen der Praktikanten in den Maschinenfabriken, 
Kormen liir dic Selbstkostenbcrcehnung, Eigentums- 
vorbehalt von Mascliinon und Abiinderung dor Rcichs- 
gowerbeoi-dnung. Dio seitens des Yorstandes in Yor- 
schlag gobrachte, an den Iieichskanzlor zu richtendo 
Resolution betr. Spanischon Handolsyertrag wurdo toii 
der Arcrsammlung einstimmig angenommen, sio lautete: 
„Der Yeroin deutscher .Maschinenbau-Anstalten beklagt 
aufs tiefste die langandauernde Ungowifihoit iiber das 
zukiinftigo Handelsvertrag8yerhiiltnis des Deutschen 
Roiches zu Spanicn. In wenigen Tagen lauft das 
jetzige Abkommen ab, und heuto wissen unsere Ma
schinenfabriken noch nicht, welche Eingangszolle in 
Spanien vom 1. Juli ab Platz greifen werden. Andor- 
seits erkliirt dor Yerein, daB dor am 31. Miirz d. J. 
durch den Spanischon Staatsanzeiger Ycroffentlichte
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nouo Zolltarif, dessen Siitzo fiir Mttschinon gegeniiber 
dem jetzigen in Kraft bofindlichen Tarłfo oino Er- 
hiihung um 70 bis 75 o/o yorstollen, ais unannehmbar 
abzulohnón ist. “

Am SchluB der Sitzung hiolt Oberingcniour B a r  tli 
vom Bftyrischon Geworbemuseum Niirnborg einen mit 
lobhnftcm Boifall aufgonommenon Vortrag iiber „Dio 
Maschinenindustrio auf der 111. Bayrischcn Landesaus- 
stollung in Niirnberg". Durch oino sohr groBe Zalil 
boniorkonswerter Lichthildor wurdo don Zuliororn ein 
crschopfonder Uoberblick iiber dio den MaBchincn- 
bauer bosondors interessiorondeh AuBStollungsgegen- 
stiindo gogeben.

Verein deutscher W erkzeugm aschinen-  
fabriken zu Dusseldorf.

Dor sooben orschionene Jahresboricht 1905/06 
legt zunSchst dar, daB die Geseluiftslage des W erk- 
zougmaschinenbauos in dom abgelaufonon Ycreinsjahro 
eino fernoro und entschiodenore Bcsserung erfahren 
hnt, dio bis zum Schlusso (31. 3. 1906) anhiolt und sieli 
im allgomeinen bis dahin steigerto. Dio Arboitorfrago 
gestaltetc sich, auch von den Liihnen abgoBohon, je  
liinger dosto scliwioriger. Der W i dc ratami gegen  
Uoberschichten war fiir die Betriebe um b o  stiironder, 
ais violo Auftrfigo mit kurzeń Licferfristen ertoilt 
wurden. Dio Ausfuhrtatigkoit wurdo durch dio Zoll- 
politik des Auslandes iminer mehr erschwort. Loider 
waren dio Bemiihungen, dio Roiehsregierung zur Er- 
greifung geoignotor zollpolitiseher MaBregcln gegen  
die Yereinigten Staaten von Amerika zu bowegen, 
auch im vorgangonen .Tahro orfolglos. Die Stoigerung 
der amerikanischen Einfuhr an W orkzougmaschinen 
hat sich weiter fortgesetzt. Der Bericht beschiiftigt 
sich ferner mit mohreren tcchnischen Fragon und 
mit der sozialpolitischon Bewegung im Kreiso dor 
Techniker. D ie Mitgiiederzahl des Yercins ist von 
84 auf 89 gestiegen.

Verein fiir die Interessen der rheinischen  
Braunkohlenindustrie.

Dom umfangreichen zwolften Jahresbericht des 
Yeroins fiir dio Zeit yoin 1. Juli 1904 bis 31. Do- 
zeinber 1905 ontnehmen wir, daB dio Braunkohlen- 
forderung im OberbcrgamtBbozirk Bonn im Jahre
1904 rund 6 800 000 t betragen hat einschlieBlich der 
Forderung im W esterwald mit nicht ganz 30 000 t; 
dio dos Jahres 1905 dagegen stark 8 050 000 t. Dio 
eigene Statistik des Yoroins gibt fiir das Jahr 1904 
eine Herstellungsziffer yon rund 6 770 000 t an. Davon 
sind fiir Forderung und Brikottfabrikation yon den 
Werken solbst yerbraucht wordon 2 207 000 t =  30 o/0, 
zu Briketts yerarbeitet 2 856 500 t =  57 o/0. Ais Roh- 
kohlo abgesetzt sind einschlieBlich des Ycrbrauchs fiir 
eigene Ncbenbetriebo rund 995 000 t. Yon der For
derung des Jahres 1905 mit rund 7 900 000 t sind fiir 
Forderung und Brikottfabrikation yerstocht 2 630000 t
— 33,30 °/o, zu Briketts verarbeitct 4 460000 t 
=  56,40 o/o; ais Rohkohle abgesetzt einschlieBlich der 
eigenen Nobenbetriebo 1035 000 t. Da im Jahre 1901 
die statistischo Gesamtziifer fiir Rohkohle auch sclion 
930000 t betrug, so ist im Rohkohlenabsatz oin nennens- 
werter Fortschritt nicht festzustellen. — DaB Brikett- 
geschiift, wclclios fiir don rheinischen Braunkohlenberg- 
bau immer noch dio giinzlich ausschlaggebende Rolle 
spielt, hat sich in den Jahren 1904 und 1905 durch- 
weg in aufsteigenden Bahnen entwickelt; dio Yorrato 
Tcrschwanden, und dio Lcistungsfahigkeit dor Brikctt- 
fabriken muBte nach und nach fast auf die yolle Hohe 
gebraclit werden. Der Absatz hat auch weitorhin die 
Erzeugung voll aufgonominen, zur Aufstapelung von 
Vorriiteii ist es noch nicht wieder gokommen, und die

Aussichtcn sind auch fiir weiter hinaus gut. Zwoifellos 
hat dor Ausstand im Ruhrbozirk der Brikcttindustrie 
Yorteile gebraeht, indem weitorc Verbraucherkrcise 
aushilfswoiso Briketts bezogen, auf diese W oisc dio Yor- 
ziigo der Brikettheizung konnon golernt haben und 
naclihor teilweiso boi der Yerwendung goblioben sind. 
Dio onorgischcn Bostrobungon dos Braunkohlenbrikott- 
YerkaufsYoreins unterstiitzon dio AuBdolinung des Ab- 
satzes ganz wesontlich uiul liabon auch fiir die Aus- 
1'uhr woitore Erfolgo erzielt. Auch dio Yźrladungon 
auf der AYasserstraBo dos Rheins habon soit dom 
llochsom m er 1905 einen nicht iinbetrachtlicdien Auf- 
Bchwung erfahren. Die Proisverhflltnisso fur Briketts 
sind in den beiden Berichtsjahren miYorandort gc- 
wesen mit etwa 90 pro 10 t fiir die Einheitsmarko 
„Union1- und don Absatz an Grossisten. Die Zunahme 
in der Yerwendung yon liraunkolilenbriketts hat dcm  
Yerein den AnlaB gogeben, fiir seine Artikel dio Ein- 
beziehung in den Ausnahmctarif fiir die Siegerliinder 
und bcnachbarto Eisenindustrie zu beantragen, damit 
derselben der (ikonomische Yorteil dor Yerwendung 
von Braunkohlenbriketts auch zugutc kommt.

Ueber den Bergarbeiterausstand im Ruhrreyier 
und seino Folgen heiBt os in dem Bericht: Die gesotz- 
geberische Bewegung, welche sich aus der Stiirung 
im Ruhrbezirk entwickolte, hat fiir unseron Bcrgbau, 
unter ontsprcchendor Abiinderung dor Arbeitsordnung, 
wesentlich nur die Einrichtung der obligatorischen 
Arbeitorausschiisso gebraeht; die W ahl derselben hat 
sich ordnungsmiiBig yollzogen. Ihro W irkung wird 
abzuwarten sein, ebenso, ob damit der gehofftc W og 
zu einer Bcsserung des Ycrhaltnisses zwischen Grnben- 
Yorwaltung und ArbcitcrBchaft gofundon worden kann. 
Dio AuBBichten dafiir sind durch die erste Stellung- 
nahine, namentlich der sozialdem okratiBchen Arbeiter- 
Bchaft im Ruhrbezirk, keine bosondors giin8tigen, indem  
diese ja grundsatzlicli die Boteilignng an den W ahlon  
abgelehnt hat. Sie yerlangt nach wie vor, daB ais 
Yortrctung der Belegschaften eino Anzahl yon Leuten 
gelten soli, dic groBenteiis uberhaupt nicht Bergieute  
sind und von denen erst recht keiner zu den B eleg
schaften der Gruben gehort. D ieses Yerhalten rccht- 
fortigt cigentlicli liachtraglich noch die Stcllungnahine 
des Bergbaulichen Veroins in Essen, der solche Łeute 
ais Yertreter der Belegschaften nicht anerkennen wolito.

Dio Arbeiterzahl der Gruben des Yeroins betrug 
fiir 1904 im Jahresdurchschnitt 5000 gegen 4770 im 
Jahr vorlier; die Summo der yerdienten Ijohne
4 805 800 gegen 4 373 800 Die betreffenden 
Żabien fiir das Jahr 1905 sind 5283 Mann mit einer 
Lohnsumme yon 5 281700 Ji. Bei einem Yergleich  
gegon die Yorjahre zeigt Bich, daB soit dem Jahro 1902 
derBelegscliaftsstand um nicht ganz 500 Mann gestiegen  
ist, die Lohnsumme dagegen um stark 900000 ,.X> und 
die Forderung um rund 21/8 Millionen Tonnen.

Zur Personentarifreform und zu besonderon Fragen, 
weleho der Yerein zu behandeln hatte, findet sich in 
dem Bericht folgendes: Dio groBziigigen Pliine der 
preuBisch-hessischen und der sonstigen deutschen 
Eisonbahnyerwaltungen sind leider noch nicht zum 
Abschlufi gekommen. Dio yorgeschlageno Personen
tarifreform i«t in yollem Mafie zu begriiBen deshalb, 
weil sie dom Verkehr endlich dio Freiheit der Be
wegung gibt, die ihm dio Riiekfahr- und noch mehr 
die Rundreisekarte genommen hatte. Es soilto dabei 
aber beriicksichtigt werden, daB die Reform stets den 
Grundgedankon wahren muB, das Einnahmeyerhaltnis 
aus dom Personenvorkehr nicht schlechter zu stellcn, 
ais es heuto ist. Schon heute bringt der Guterver- 
kehr die Rento und dio groBen Ueberschusso der 
prouBischen Eisenbahnen dariiber hinaus ziemlich allein 
auf. Es sind also das in der Industrie und Land- 
wirtschaft' arbeitende Kapitał und dio in denselben 
boschaftigten Arbeiter einseitig belastet zugunston 
des reinen Reiseyerkchrs. Dieser bestcht aber zum
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niclit nnwesentlichon Teil aus dem YergniigungBYer- 
kehr und sollte daher auch seinerscits entsprechend
7.u der Rento beitragen. Es ist danach nicht zu Yer- 
stehen, daB die iiffentliche Meinung auch einscblieBlich 
maricher gewerblichcr und Ilandelskreise sich so sehr 
gegen eine entsprechende Mehrbelastung des Schnell- 
zugsyerkehrs und einigermaBen einen Ausgleicli 
biotende Gepacktarife straubt. Gerade der wirtschaft- 
lich starkcrc Teil der Bevolkerung, der den Schnell- 
zugsverkehr benutzen muB, sollto dafiir auch bezahlen 
konnen, und die Reform, dio mit Aufhebung des 
Retourbilletts die M oglichkeit gibt, dio Sehnellzugs- 
zuschlage wirksam zu machen, wiirde ihren volks- 
wirtschaftlichen Yorteil gerade dadurch bringen, dali 
sie  den Yerkehr, der ein Bedurfnis griiSerer Schnellig- 
keit hat, von dem iibrigen trennt; das wiirde nebonboi 
auch in Yerkehrstechnischer Beziehung oin grolier 
Gewinn sein. Dio werteschaffenden Kreiso des 
deutschen Yolkos sind nach dieser Richtung auf das 
lebhafteste interessiert, denn mit oiner groBeren Ren- 
tabilitiit dos Personenverkohrs wilrden sich die yielen 
berechtigten W unsche, dic fiir ErmiiBigung der 
Giitorfrachten bestehen, weit loichter erfiillen lasson. 
Auch dio geplante Betriebsmittelgcmeinschaft. sollte 
in weitestem  Umfange zur Einfuhrung kommen, dio 
Yorteile der einheitlichen Yerwaltung des groBen 
deutschen GeHamteisonbahnnetzes wiirden sich zweifel- 
los in einem Heruntergehen der Selbstkosten, vor 
allen Dingen durcli die bessere Ausnutzung der W agon 
ausdriicken. Auch da wiire also wieder ein W eg go- 
fundon zur billigeren Tarifierung der Giiter, die die 
letzte Waifo auch fiir die deutsche Ausfuhr ist, nach- 
dem sie an den yerschiedensten Stellen gegen wesent- 
lich erhohto Zoile zu kiimpfcn hat.

Zu erwahnen ist dor Entwurf oinor neuen MaB- 
und Gowichtsordnung, welchor im Ileichstag zurzeit 
zur Behandlung steht. Es ist daboi fiir Eichungs- 
vorschriften eine solche Fassung gewiihlt, daB unter 
Umstiinden auch dio FordergofiiBe des Bergbaus mit- 
botroffen werden konnten, wenn dioselbon nicht aus-

driicklich ausgeschlossen werdbn. Nach Ansicht der 
gesamton Bergbautreibenden in Deutschland liegt ein 
AnlaB zu oiner solchen Vorschrift nicht vor. Sio 
wiirde im Betrieb zu bodeutenden Storungen fiihren 
und auch fiir die Arbeiter durchaus keinen greifbaron 
Yorteil bringen. Dio deutschen bergbaulichen Yor- 
eine haben sich deshalb durch Eingabo an dio maB- 
gebenden Stellen bemiiht, dom Entwurf eine eut- 
sprechende Gestaltung zu geben, und hoffen, daB dio 
preuBische BergbauYerwaltung auf dem Yon ihr ein- 
genommenen Standpunkt stehen bleiben wrird, daB 
oino Eichung dor FordergefiiBo fiir den Bergbau un- 
tunlich ist. Beziiglioh der fiir olektrisclio Starkstrom- 
anlagon vorgesehenon Ueberwachungabcstimmungen 
ist dor Yerein im Einklang mit der groBen Mehrzalil 
dor in Betracht kommenden gowcrblichen Korpor- 
schafton zu der Ueberzcuguug gelangt, daB eino 
Ueberwacliung, wie sio vorgosohen war, sich nicht 
empfiohlt, und hat dioser Ansicht bei der Ministcrial- 
instanz Ausdruck gegoben, Dor Yerein der Indu- 
striellen im  Rogierungsbezirk Koln hat im Yerfolg 
friiherer Bestrebungon es bewirkt, daB seitens des 
Rheiniaclion Dampfkessel-TTeberwachungsYereina eine 
Zweigstelle in Koln eingerichtet worden ist, die zur 
Zufriedenheit der Beteiligten arbeitet. Die Tiitigkeit 
dieser Zwoigstello bezieht sich auch auf die Dampf- 
kesaelanlagen dor dem Yerein angehorendon Grubon, 
aowoit sie Mitglieder des Rheinischen Dampfkessel- 
UeberwachungsYoreina sind. Bezuglich der Frage der 
Arboitgeberverbando hat der Yerein sich dem aus 
don M itgliedern des Yoreins dor Industriellen im Re- 
gierungsbezirk Koln gebildeten Arbeitgoberverband 
Kiiln angeschlossen und ist dadurch auch Mitglied 
dor Zentralstelle dcutschor Arbeitgeborvorbiinde in 
Berlin goworden. W enngleich ein direkter Yorteil 
aus diesem Anschlufi fiir dio Braunkohlenindustrie 
kaum zu erwarten ist, da sio mit ihren Betrieben im 
Arbeitgeberverband Kiiln fur sich allein steht, so hat 
sie doch zu der Starkung der gesam ten Stollung der 
ArbeitgeberYOrbiindo auch daa Ihrige beitragen wollen.

Referate und kleinere Mitteilungen.

Um schau im In- und Ausland.
D e u t s c h l a n d .  In einer liingoren Abhandlung 

berichtet das „Journal fiir Gasbeleuchtung und W asser- 
Y ersorgung“* iiber

Wertvorlusto der Kohlen beim Lagern im Freien.
Bekannt ist, daB dio StiickgroBe bei der Entwortung 
d e r  Kohle Yon besonderer Bedeutung ist. Je mohr 
die Oberflache im Yorhaltnis zum Yolumon zunimmt, 
desto griiBer sind die Yerluste, am atiirkston also bei 
feinkornigon, und am geringsten bei grobstiickigen 
Kohlen, da sich die Oberfliiche nur im  ąuadratischen, 
das Yolumon aber im kubischen Yerhaltnia Y o rm in d e rt . 
Den EntwertungSYorgang fiihrte man anfangs einzig 
und allein auf den Feuchtigkeitsgehalt der Luft und 
die atmosphariachen Niederschliigo znriick. Durch 
dio NYasseraufnahmo, die bis zu 10 °/o und mehr dea 
Kohlongewichtes betragen kann, sollte oine Umsetzung 
gewisaor, in d e r  Kohle vorhandener SchwefelYer- 
bindungen unter gloichzeitiger Temperaturerbohung 
orfolgen, diese letztere aber das Entwoichen wert- 
Y o lle r gasformiger Bestandteile hervorrufen. R i c h t e r  
aber wies nach, daB jede Kohle je  nach ihrer Struktur 
m e h r  oder woniger Sauerstoif zu absorbieren y e rm a g ,  
d e r  dann einen Teil der y o r h a n d e n e n  Kohlonwasser- 
stoffverbindungen zu Kohlensaure und AYassor oxydiert 
und anderseits auch direkt in die Zusammensetzung

19. Mai 1906.

gewisser KohlenbcBtandteile eintritt. Dor Sauerstoff 
ist es auch, der dio Oxydation der vorher orwiihnten 
Schwefelverbindungen herbcifiihrt, das W asser kommt 
dabei nur soweit in Frage, ais es bokanntermaBen 
auf diese letzteren Yorgiiiige bofordernd und bo- 
schleunigend einwirkt, bezw. in dio neugebildeten Yer- 
bindungen mit iibergeht, ein Yorgang, den wir boi der 
Regoneratiou der Gasreinigungamasse tiiglich be- 
obachten konnen. C. W. M e y e r  gibt nun zu der Tii- 
tigkeit dea W assers einen B eitrag, der trotz seines 
durchaua theoretischen Charaktors Beachtung verdient, 
allerdirigs noch von faehwissensehaftlicher Seite der 
Nachpriifung bedarf. Er kommt zu dem Ergebnis, 
daB nicht das Waaser selbst, sondern in ihm in 
Form von Ozon gelost enthaltener Sauerstoff der 
wirksame Faktor sei. Er goht dayon aus, daB ebenso 
wie beim Eisen, auch bei der Kohle in gowohnlicher 
Temperatur der OxydationsprozeC nicht auf eine Zcr- 
sotzung des W assers zuruckzufilhren sei, da man bei 
den entweichenden Gasen noch keinen Waaserstoff 
nachgewiesen habe. Auch habo man boi Koks weder 
eine solche Zeraetzung, noch eine Abnahme der Heiz- 
kraft nachweisen konnen. Der Sauerstoff der Luft 
komme nic.bt in Frage, d a  er auch bei Luftabachluii 
wirken miisae, und der Stickstoff aei wegen seiner 
geringen Yerwandtschaft zum Saueratoff nicht in Be
tracht zu ziclien. Hiernach bleibe fiir das W asser 
nur oino Y o rm it te ln d c  TStigkeit, und zwar soi es, wie 
boreits erwiihnt, der Ozongelialt des AYassers. Dor 
Ozongehalt kann dom Yolumon nach im Waaser 36-
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his 54 mai so groB sein wie in der Luft, in der sich 
hSchstens ein Tausendstel vorliudet. Das in Prago 
kommonde * W assor jstam nit fast ausschlielllich von 
atmosphiirischcn Niederschliigon hor, die aus hohen 
Luftschichten nicderfallon, dort schon boi ihrer Yer- 
fliissigung dio besto Gologenhoit zur Ozonaufnahme 
haben, und auf ihrem woiten W ego bis zum Erdboden 
Sauerstoff bis zur vollcn Siittigung aufnohmen konnen. 
Gerade ihro foino Yorteilung in don hiiheren Regionon, 
die erwiesonermalien ozonreiclier sind ais die tieferen, 
begunstigt dio Absorption ungomcin, noch mehr aber 
spricht dafur dor Umstand, dali dio griiBto Rogen- 
orgiobigkeit im allgcmeinon mit Gewittern und daher 
zoitlich und ursacbłich mit der stiirkstcu Ozonbildung 
zusammenfiillt. Emllieh kann auch bei Gewittern, 
wio es bei dor Elektrolysc dos W assers in kleinon 
Mengen goschieht, 'Wasserstoffsuporo.Kyd gobildet und 
Yom Regon golost werden, das dann in gleichem  
Sinne wio das Ozon wirken wurde.

DaB aber ein erhoblicker Untorsehied in der Ent- 
wertung zwischen freigelagerter und iiberdecktcr Kohlo 
bestolit, ist durch oincn auf ausfuhrliches Zahlon- 
material geBtutzten Fali aus der Praxis bestiitigt. 
Das im Juli 1902 in Botrieb gosetzte noue Gaswerk 
der Stadt Konigsberg muBto bis Yor wenigen Monaten 
seinen lCohlenbcdarf im Freien lagom , wiihrend auf 
der alten, inzwischen zum Abbruch gelangton An- 
stalt ein geraumigor, vollig geschlossoner Schuppen 
zur Ycrfiigung stand. W io aus don sorgfiiltig zu- 
sammengcstollten Betriebsdaten und don statistischen 
Schaubildorn hervorgeht, hat die Gasausbeuto und die 
Ammoniakgowinnung bei liingorom Lagorn der stark 
durchniiBten Kohlo gelitten; dio Scbiidigung ist ver- 
hiiltnismaBig Y iel erlieblichor und betrug iiber 50 °/o 
(bei der Gasausbeuto etwa 15 o/o) dor gunstigsten 
Zahlen. Man wird nicht bezweifeln, daB dieser Fali 
ais eine kriiftigo Stiitzo der Meyerschen Thoorie 
gelten darf.

O e s t c r r e i c h .  Am 1. Mai wurde dio

Ausstollung fUr ILiirtetochnik in Wien
erolTnet. Es ist das wohl das ersto Mai, daB die 
Erzougnisso diesos Arboitsgobietes in so umfassender 
und sachlicli geordnotor W eiso zur Anschauung go- 
bracht werden. In richtiger Erkonntnis der groBon 
Bedeutung, welcho dio Ilartotochnik fiir dio Y cr- 
schiedon8ton Indnstriozweigo erlangt hat, ist diese 
Ausstollung vom osterroichischen Gowerbeforderungs- 
dienst des k. k. Handelsministeriums ins Lebcn gerufen 
worden. Dio W icbtigkoit diesos bis Yor noch nicht 
allzu langor Zeit thoorotisch unorkliirt gobliobenen 
metallurgischen Yorgangs des Hiirtens ist ohno wei- 
tores Y o rs t i in d l ic h , wenn man hodenkt, daB dio 
moisten W erkzeuge u n te r  Anwcndung des ITarte- 
prozesses gcfertigt werden, daB viole der in denletzton  
Jahren erroichten technischen Fortschritte oline den 
HiirteprozeB nicht denkbar sind. Man erinnero sich 
nur daran, welche Rollo dio geharteten Bestandtoilo 
im Fahrrad- und Automobilbau spiolon, welche Be
deutung die Technik des Hiirtens vor allcm im Kriegs- 
wosen zur Ilorstollung yoii Waffen, Panzorplatten, 
Gescbossen usw. hat. In crschopfcndcr W eiso ist 
nun in der Ausstollung auf alles Bedacht genoinmen, 
was fur das gesam te Gebiet des Stahlhiirtens in Frage  
kommt.

Die nach sechs Hauptgruppen geordneton Schau- 
stiicke geben eine Uobersicht ubor die Rohmaterialien 
zur Stahlgewinnung und Stablsorton, die Einrichtun- 
gen und Apparate zum Hiirten und Anlassen, iiber die 
Stahlwerkzeugo fiir dio Motali-, Holz- und Steinliear- 
boitung, die Hilfsapparate zur Priifung der Ilarte und 
Schneidfahigkeit,W  erkzeugmaschinen zur Erprobung der 
Stahlwerkzeugo und ondlich iiber die Literatur, Bozugs- 
quellon-Y erzeichnisse, 1’liine und Zeichnungen Yon Hiirte-

anlagen. Unter den yiolen Einzolhoiten sind Yor allom  
hervorzuhebon die Hartę-, Gliih-, Einsatz- und AnlaBofon, 
dio Sammlungen dor Yorschiedenon W erkzeuge im un- 
gohiirteten, gehiirtoten und nacbgelassenen Zustande, dio 
in Loderkohlo eingesetzten Maschinenteilo und W erk
zeuge, Gewindcschnoider, Bohrer, Stiihlo und Schnell- 
drohstuhle, Einspannapparate zur Iliirtobestimmung nach 
dom Druckverfahron, Schleifapparato und dorgl., 
Tomperaturmesser, Jmlikatoren, Federn, Grabstichel, 
Ketten, ICettenriider, Zahnrader, Federn, Kugoln und 
Kugellagor, Hartemittel, Abkiihleiurichtungen usw.

Um den Besuchern aucb Gelcgenbeit zu gebon, 
sich zu unterrichton, w io  d io  Apparate im Betriob 
bonutzt werden und dio Hartung solbst Yorgenommon 
wird, haben oinigo Firmen niirtostubon oingerichtot, 
w o man die Arbeitsvorgiingo in don Y o rs c h ie d e n o n  
Phason von Anfang an vorfolgen kann.

Ganz besonders aber ist lobend h o rY o rz u h o b e n , 
daB dio loitende Behiirdo zur weiteren Yerbreitung 
der Kenntnis der modernen Hitrtovorfahron Yortriigo 
und durch Licbtbilder untorstiitzto Yorfiibrungen 
sowio praktischo Uebungen abhalten, liiBt. Dio ersto 
Reiho dor boi freiem Eintritt gobotenen Yortrago bo- 
handolten: nDio molekularon Vorgilngo beim IIiirten“ 
(Dr. Otto A. Boehlor), „Dio Gowinnung des Eisons“ 
(Prof. W alla), „Dio pbysikalischon und cliomischen 
Yorgiingo beim Hiirten" (rngenicur K. Poescb), „Die 
Ilerstellungsarton dos Stahlcs" (Oboringeniour Schmidt- 
bammer). Die zweito Reiho umfaBto: „Die Iliirtefohlor 
und ihre Ursachen" (Ing. II. lleck e l), „Iltirtebestim- 
mungon" (Ingenieur O. Groger), „Das K leingefiigo des 
Stahlo8‘' (Prof. II. you  Jiiptner), „Ilartotechnik" (In
spektor Posondoinor), „Dio Brinellscho Kugoldruck- 
probe" (Ingenieur Ilubor) und zulotzt „Ueber Y er- 
Bcliiedeno Yorsichton und Kunstgrilfo beim Hiirten 
dos Staliles“ (Prof. Kick).

Dio Uebungen haben dio hauptsaclilichsten n iirto- 
arboiten zum Gegonstand. Zu diesein Zwecko laBt 
die AuBstellungsleitung W erkzeuge und Stahlbostand- 
teile aller Art, besonders auch solche, dio lliirte- 
scbwierigkoiten bieten, durch erfahrene Ilartem eister  
und durch dio Uebungstoilnehmer hiirten. Hierboi 
worden durch Erlauteruugon boi jedem  Stiicko dio 
Griinde fiir das jew oilig zur Anwendung gobrachto 
Yerfahren klargologt. Aus dem Programm fiir dio 
praktischen Uebungen soion erwiihnt: Die Beurteilung 
des Stahles nach dom Bruche, lliirteproben mit Bo- 
nutzung des Pyrotneters, Das Harten einfacher W erk
zeuge, Das ReiBon und Werfen des Stahles, Iliirto- 
versucho an einem Wiirfel, Harten Yoluminoser W erk
zeuge (Stanz-, Schnitt- und Priigewerkzeugo), Hilrte- 
biidor und Abkuhloinrichtungen, Hiirten Yon Spiral- 
bohrern, lleibahlen und dorgl., Zementieren y o ii Schmied- 
eisen und Stahl und Regonerioren Yon Yerdorbonem 
Stahl, Behandlung des Sćhnelldrehstahles usw.

Die Zustimmung, dio diese Yeranstaltungen und 
mannigfaltigon Darbiotungen aus KroiBen der Praxis 
und der W issenschaft im In- und Ausland gefunden  
hahon, beweisen nicht alloin, daB dor Gewerbefiirde- 
rungsdienst den richtigen W eg eingeschlagen hat, 
sondern sich Y or allem auch ein groBes Yordionst um 
die Fordorung der Hiirtetechnik solbst und dos all- 
geineinen Interosses an der Industrie erworbon hat.

B r i t i 8 c h - I n d i c n .  Einem Bericht* des Kaiser- 
lichen Generalkonsulats in Kalkutta zufolge besteht 
in indisebon Industriokreisen dio Absicht,

Eiseinrorke in dor Nabe von Sini,
einem anderBengal-Nagpur-Eisenbahn gelegenen Platz, 
zu errichtcn. Das Kapitał der zu grundendon Gesell- 
schaft soli l 1 /2 Millionon Pfund Sterling botragen und

* „Naclirichten fiir llandel u. Industrie", 7. Mai 1906, 
Yergl. „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 11 S. 693.
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durch gloiclizeitigo Suliskriptionen in London, Kalkutta 
und Boinhiiy aufgebracht werden. Dio Untcrnebmor 
reclmen mit einer Produktion von 120 000 t Roh- 
eisen , worana 70 000 t Stahl erzeugt werden Bollen. 
Man beabaichtigt hauptsachlieh Schienen fur dio in- 
dischen Eisenbahnen lierzustellon. D ie Gesellsehaft 
ist noch hn Entstchcn begriffen. Der Leitcr des 
Syndikata, Colonol Stoddard, soli sich demniichst 
nacli England begeben, um die endgiiltigb Grundung 
der Gesellsehaft zu betreiben. 1 ii der Presso haben 
dio Naehrickten iiber dio beabsichtigto Errichtuiig 
von Hochofen und W alzwcrken bei Sini giinstige Auf- 
nnlimo gefunden. Man liofft, dafi das Erzeugnis des 
nouon Unternohmens oinon ebenso leichton Absatz in 
Indien finden werdo wio das der Werko in Barrakur. 
Da dieso lotztoren fiir Schicnonfabrikation kauni in Be- 
tracht koili ni e n , so orwartot mail fiir das Wal z werk 
in Sini von dem Jahr fiir Jahr steigenden Bodarf an 
sehwercn Schienen bedeutende Auftriige.

Dio fiir dio neuen Werko notigcii Eisenerze werden 
von Gurumaischini (siidlicli yon Sini im Staato Mayorbaj) 
bczogon werden, wo sich ausgcdehnte Erzlager der 
beaton Qualitiit befinden. Die Eisenbahn, dio von der 
Regierung dorthin gelegt werden so li, wird von der 
Hauptlinio bei Chakardarpur abgehen, dann die erz- 
tragenden Stiitten durchkreuzen und bei Nursingpur 
wieder auf die lTauptlinie stofien. Das Erz wird daher 
etwa 70 Moilen auf dem Sc.hieneiiwego befordert 
werden miissen, bevor es dio Hochofen orrcickt. Dio 
Kohlo wird yon den etwa 100 Moilen entfernten 
Ihcrria-Feldcrn genommen werden. Am weitesten hor 
mufi der niitigo Kalk geschafft werden, nitmlich von 
Katni, nordlich von Jubbulpur, das etwa 450 Meilen 
(Eisenbahn) yon Sini entfernt ist.

F r a n k r e i c h .  Yor oinigen AYoehcn ist auf den 
W erken der yeroinigton Gesellsehaft yon Senelle-Mau- 
beugo in Senello der

crsto Tnlbotofen auf dom europaischen Festland
in Betrieb gesotzt worden.* Der Ilordraum hat eine 
Liingo von 15,50 m und in der Hoho der Tiiren nahezu 
7 ni Breite. Auf der einen Seite befinden sich filut' 
Obargieroffnungen fiir Erz, Kalk usw. Unterhalb der 
Tiiren liegen die Seklackenabflusse. Der Ofen, dessen Ge
wicht einschliofilich Besehickung 6001 betragt, faBt 1601. 
Dio Bewegung des ganzen Apparates wird mittols 
zweier bydraulischer Hebeschrauben bewerkstelligt, 
von denen jede 650 t bowiiltigen kann. Das Eisen wird 
einem geheizten 175 t-Miseher entnommen. A is Erzzu- 
satz, der 20 bis 2 5 0/o betriigt, dicnon schwedischo Erze. 
Der RoheiBencinsatz betragt je 50 t, eino Menge, die 
in 24 Stunden 2 bis 2 1 /2 mai eingetragen wird, man 
hofft abor bald die Zahl der Einaiitze a uf 3 X  50 t 
erkohen zu konnen. Yorlaufig nimmt dio Yerarbeitung 
einer Bcschickung 9 bis 10 Stunden in Anspruch; bei 
regolmafiigem Betrieb wird sie nur 7*/* Stunden er- 
fordern. Dio zugehorigen aufierhalb dea Ofenraumos 
liegonden yier Gaserzeuger, yon denen drei zugleich  
im  Betrieb sind, haben einen inneren Durchmesser yon
3 111 und eine Iliihe yon 2,7 111. Der untere Teil wird 
yon einem Aschenfall, der die Gestalt eines um- 
geatiilpten Kegelstum pfes hat, gebildet und ist hy- 
drauliach abgeaehlossen. Die BesebickungByorrichtung 
ist aelbattatig.

T u n i s .  W ie das „Engineering and Mining 
Journal”** beryorhebt, wird der

Entwicklung des Eisenorzbergbanes in Tunis
wieder groBero Aufmerksainkeit zugowendet. Dio im 
Norden in derNahe yonTabarkagelegenenErzfeldersind

vor etwa 20 Jahreń an die Mokta Iladid-Geaellachaft 
abgctrcten worden und die urspriiiigliche A bsicbt war, 
in Tabarka einen Hafen anzulogen. Nachdom dio 
Angelogenheit lango Zeit hinausgeachoben worden war, 
gab dio Regierung den Plan auB strategiBchcn Griiiiden 
auf und begann eino Balin zu bauen, die in Bizerta 
ihren Anfang nahin, durch den Nofsadistrikt fiihrtc 
und in dor Niihe yon Tabarka ondigto. Bizerta hat 
eino Zukunft ais Ilandelsplatz. Neucrdings boabsichtigt 
die Crcusot-GesellBchaft, Hochofen anzulogen und ilire 
Erze dort zu yerhuttęn. Die Kalaat-Senaam-EiBon- 
bahn fiihrt dicht an guten Eiscncrzlagern yoriibor, 
yon denen zwei trotz ihrer groBon Entfcrnuńg yon 
der See in Betrieb sind. Das eino Lagor yon Djobel 
Zorisaa wird von dor Mokta Hadid-GoBollschaft, das 
andere „Djobel Slata“ yon einer belgiBchen Gesell- 
scliaft ausgehoutet. Trotzdem beido Yorkommen 
mitten in den PhoBphatfoldern yon Kalat Senaili liegen, 
onthalton dio Erze nur Spuren oder sehr wenig 
Phoaphor. Sobald die Nefsa Biserta- und ATn Moulares 
Sousse-Linien fertiggeśtellt sind, ist Tunis hinreichend 
erschlosson. In Yerbindung mit anderen Babnlinien 
und zahlreichen guten StraBon, die zu allen wiclitigen  
Zentralen fubren, wird das Yerkohrsnetz einen erlieb- 
lichon Anteil an dor Entwicklung dea BergbaueB in 
Tunis beitragen.

A m e r i k a .  D ie in dor boistchoiidon Abbildung 
dargostollten

goprofiten Slalilriider fiir Hand- und Stofikarron
werdon von der lCalamazzoo Railway Supply Company 
in Kalamazzoo, Mich., fabriziert. * Durch eine beson- 
dors konstruierto Maschino wird der Stahl derartig 
nach bestiminten Stellen hjn zusammengedriingt, daB

Geprefltes Stahlrad.

~  die Flanache und der Flanschenrand bodeutond stiirkero 
Abmessungon ais die gewohnliehen RHdern erhalten. 
Die Metallplatten,au8 denen die Raderhergeatellt worden, 
sind 0,62 cm dick, d. h.halb so stark wio die Abmeasungen 

^  an den ebon genannton stiirkst beanspruchten Stellen. 
Bis zu se iner FertigB tellung durchliiuft das Rad yer- 
sekiedeno Bearboitungazustande. Zuniichst werden aua

* „Monitem- dea Interets Materiels", 3. Juni 1906.
** 5. Mai 1906. * „The Iron A g e“,i l .  Februar 1906.
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der Platte kreisrunde Stiicko geschnitten, die unter 
hydraulischem Druok in “WoiBgluhhitzo die erste rohe 
Form erhnlten. Dann werden sie wieder orhitzt und 
unter der Presso auf die endgiiltigo Form gebracht. 
Schliofilich kommen dio Riider noch einmal unter
eine andere Presse, wo sie gleiehe MaBe erhalten,
so dali jedes fertige llad genau denseiben Uinfang 
hat. Dio Nahe und Flansehe werden angepreBt und
kalt yerniotet. Das Rad ist nach der Mitte zu mehr
gewolbt ais sonst und dio Rillen in den Speiehon sind 
groBer und tiefer ais gewohnlich, wodurch eine hohere 
Tragfiihigkeit erzielt -wird.

Eine Anzahl deutscher Kapitalisten haben sich, 
wie „Tho Engineering and Mining Journal" sclireibt,* 
zusammengetan und dio ktirzlich aufgefundonen

Wolframerzlager in dor Naho vou Portalogre
in Sudbrasilien orworben. D ie.Lager sollen sehr reicli 
und -von ungowolinlicher Ausdehnung sein. Ein ganz 
reiner Erzgang, dessen Erze auf iiber 70 o/o W O 3 
kommen, konnto an der OberHitche auf iiber eino 
Meilo weit verfolgt werden; auBordem troten noch 
eino Anzahl wonigor bedoutender Adern, die zu dem 
ersteren parallel laufen, zutage.

Dio Leistung dor Koks- und Aiitlirazitliochofen 
in don Teroinigten Staaten

betrug nach dem „iron A ge“ f  im Monat Mai 1906
2 132 325 t, womit sie gogonuber der Leistung im 
April um 25 502 t gestiegon ist. Die Erzeugung in 
den letzten ffinf Monaten betrug im :

Januar Februar MSrz April Mai
1906 19J6 1906 1906 1906

t t t t t
2 101 995 1 934 496 2 200 282 2 106 823 2 182 325

Auf die United States Steel Corporation entfallen:
Januar Februar M&ra April Mai

1906 1906 1906 1906 1906
t t t t t

1 379 743 1 240 388 1 422 801 1 354 928 1 394 371
Die Schwankungen in den 'Wochenleistungen inner- 

halb der letzten fiinf Monate gehen aus folgenden 
Zahlen hervor:

1. Februar 1. MSlrz l. April 1. Mai 1. Juni
1906 1906 1906 1906 1906

t t t t t 
489 870 487 412 491 987 491 775 480 564

Am 1. Mai und am 1. Juni Htandcn 296 Koks- 
und Anthrazithochofen im Feuer. E. L.

Grofibritanuiens Eisou-Einfnhr und -Anafuhr.

Einfuhr Augfuhr

1905
tons

Januar

1906
tons

- Juni

1905
ton#

1906
tons

A l t e i s e n .................................................................................... 14 406 19 967 78 298 74 723
R o h e is e n .................................................................................... 59 707 41 530 449 760 700 867 :
E ise n g u B .................................................................................... 890 1 538 3 021 4 238
S ta h lg u B .................................................................................... 1 054 1 332 447 531
S c h m ied estu ck e ...................................................................... 246 434 286 534
S tah lsch m iedestu ck e............................................................. 4 595 6 0 0 1 967 1 581

41 088 61 348 66 15G 70 957
Stahlstiibe, W inkel und P r o f i l e ...................................... 24 038 32 679 09 986 88 052
Gufioisen, nicht bes. g e n a n n t .......................................... — 19 279 21 463
Sehmiedeisen, nicht bes. g e n a n n t ................................. — 2 0  806 23 749 |
Bohblocke, vorgew. Blocke, Kniippel .................. 283 959 307 153 5 298 3 779 ^
T r f ig e r .......................  ........................................................ 53 928 84 881 31 421 54 979
S c h ie n e n .....................................  ..................................... 2 2 467 7 815 262 403 191 909
Schionenstiihle und Schwellen ...................................... — — 31 579 36 065
R a d s iitz e .................................................................................... 720 717 11 293 19 615
Radreifen, A c lis e n ................................................................. 1 825 2 560 6 495 6 127 i
Sonstigea Eisenhahnmaterial, nicht bes. genannt . 33 814 38 837 ;
Bleche, nicht unter '/s Z o l l ............................................... 23 251 43 874 64 119 85 782 j

Desgleichen unter l/e Z o l l .......................................... 8 734 11 575 25 938 34 117
Yerzinkto usw. B le c h e ....................................................... — 198 947 217 354 :
Schwarzbleche zum Y c r z in n e n ..................................... — 31 435 30 337
Yerzinnte B l e c h e ................................................................. — 186 109 177 288 1
Panzcrplattcn . ................................................................. — 1 0 1 —
Draht (einschlieBlicbTolegraphen-u.Telephondraht)ft 31 991 17 922 21 276
D r a lit fa b r ik a te ...................................................................... — 19 040 24 895
W a lz d r a h t ............................................................................... 20 194 25 284 — —
D r a h ts t i f t e ...................................................................... 18 894 22 676 — —
Nagel, Holzschrauben, Nieten . . . . . . . 5 998 5 623 12 287 15 548
Schrauben und M u t t e r n ................................................... 2 389 3 061 8 827 11 452
Bandeisen und Rolirenstreifen ..................................... 6 713 7 693 16 904 19 355
Rohren und RohrenYerbindungen aus SchweiBeisen* 6 318 44 658 58 220

Desgleichen aus O u B eisen * ............................ . . 1 553 49 299 83 558
Ketten, Anker, K a b e l ........................................................ — 13 850 16912
B e t t s t e l l e n ..........................................  ............................ — 7 822 8 929
Fabrikate von Eisen und Stahl, nicht bes. genannt 52 158 13 563 28 897 33 229

Insgesam t Eisen- und Stahlwaren ............................
Im W erte T o n ........................................................................... £

647 260 
4 044 902

741 166 
4 782 941

1 817 464 
15 214 794

2 182 158 
18 671 760

* 21. April 1906. f  14. Juni 1906. f f  Einfuhr vor 1906 nicht getrennt aufgefiihrt.
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August Waldner f .
Am 29. Juni d. J. Yorschied in Cannes, wohin 

er sich zur Besserung eines langjiihrigeu inneren 
Łeidens begeben hatte, der Begriindor, Herausgeber 
und Redakteur der „Schwoizerischen Bauzeitung", 
Ingonieur A u g u s t  W a 1 d n e r.

Dor Heim gegangone war am 3. Juli 1844 zuB asel 
geboren und erh ielt seino Ausbildung ais Ingonieur 
au f dem Polytochnikum in Ziirich. Naclidcm Waldncr 
im Jahre 1865 die Hochscliule Yerlassen liatto, bc- 
tiitigte er sich zunachst kurze Zeit beim Bau der 
AVa8serversorgungsanlagen seiner Yaterstadt Basel, 
wandte sich darauf, um sich weiter auszubildon, zu 
Yortlborgehendor Beschaftigung nach Paris und siedolto 
von dort nach England iiber, in der Absicht, weiter 
nach Ostindien zu gelien, wo damals grofio Pliine in 
Aussicht genommen waren. Die Yerhiiltnisse zwangen 
ihn indessen, in England zu bloiben, bis cr sich im 
Jahre 1869, einem "Wunscho soinor Goschwister folgend, 
an der Leitung einer Seidenzwirnerei betoiligte, die 
seine Fam ilie in Ziirich besaB. Ais cr nach jaliro- 
langon Bemiihungon das TJnternehmen, in das cr sich  
unschwer oingearbeitet liatte, aufgebcn mufito, bot sich 
ihm 1877 ais R edaktour dor Abteilung „Handel und 
Yerkehr“ der „Neuen Ziiricher Zeitung“ cin Arbeits- 
fokl, wo er soino violseitige Bildung, sowio seine 
griindlichen technischen und kaufmannischcn Konnt- 
nisso aufs besto Y crw orten  konnte. Wfihrcnd all der 
Jahre seiner Tatigkeit auf Y orw iegcnd kaufmantiischem  
Gebieto untorliiolt W aldner abor die regsten Be- 
ziehungen zu den schwoizerischen technischen K rcisen , 
beschiiftigte sich u. a. mit Yerschiedonen Eisenbahn-

B u c h e
Die Eisenkonstruktionen der Ingenieur - Hoch- 

bauten. Ein Lehrbuch zum Gebrauche an 
Technischen Hochschulen und in der Praxis. 
Yon M a x F o e r s t e r ,  Professor fiir Bau- 
ingenieurwesen an der Konigl. Siiclis. Techn. 
Hochscliule zu Dresden. Ergilnzungsband zum 
Handbuch der Ingenieurwissenschaften. D ritte, 
verbesserte und vermehrte Auflage. Mit iiber 
1000 Textabbildungen und 19 lithographierten 
Tafeln. Leipzig 1906, Wilhelm Engelmann. 
44 Jg .

DaB dieses umfangreiche Buch iiber Eisenkon- 
B truk tionen  der Ingenieur-Hochbauton innerhalb funf 
Jahren drei Auflagen erlebte, zeigt am besten, ein 
wio starkes Bediirfnis nacli einem solchen YTorko 
besteht. Dio Yorliegonde dritte Auflage weist wio- 
derum  eino erhebliche Yermehrung des Stoffes auf; 
sie zeichnet sich sowohl durch grofio Sorgfalt in der 
Abfassung deB T estes und der Ausfiihrung der Ab- 
bildungen ais auch durch reichhaltigo Literaturnach- 
weise aus.

Seiner ganzen Anlage nach wendet sich das Buch 
hauptsachlich an Studierende Technischer Hochschulen 
und erst in zweiter Linie an Eisenkonstrukteure aus 
dor PriY atpraxis. Hierfiir spricht besondors die stark 
iiborwiegondo Beriicksichtigung Yon Konstruktionen 
fiir E i s e n b a h n h o c h b a u t e n .  So schatzenswert dio 
Darstellung der groBen und grijBten Bahnsteighallen  
auch ist, bei don mittlerou und namentlich bei den 
kloineren Konstruktionen hiitte doch eino Beachriin- 
kung zugunsten konstruktiY  wertyoller und fiir die 
P rasis wichtiger Konstruktionen dor PriYatindustrie 
stattfinden konnen. Durch dio gesteigerto Konkurrenz 
im  Angebotyerfahręn sind von den bedeutendęren

ontwiirfen und gab 1872 im Yereine m it seinem  
Studicngenosson H. Hanliart oin „Tracierungslmml- 
buch“ fiir Ingenieuro heraus, von dem 1905 oine 
weitere Auflago notig wurde. Sclion im Jahro seiner 
noim kchr aus England hatte er bei der Griindung 
der „Gesellschaft ehem aliger Polytechniker“ mit- 
gcwirkt. Da er in dieser durch eino tiberaus frucht- 
baro Tiitigkeit sich allgem cines Ansehen zu gewinnen 
gewuBt hatte, war es erkliirlich, daB, ais dio „Eisen- 
balin“, das Organ der genannten GeBollschaft und des 
„Schwoizerischen Ingenieur- und Architektcn-Yereins11, 
1879 in Gcfahr geriet, ihr Erschoinen einstellen zu 
miissen, an AYaldner dio Aufforderung erging, dio 
Zoitsehrift weiterzufuhren. E s gelang auch seinem  
Geschicke, sofort neuos Lobon in dio „Eisonbahn“ zu 
bringen. Um indessen in yoller Bewegungsfreiheit 
seine Kriifte ganz entfalton zu konnen, grundoto er 
am 1. Januar 1883, gestiitzt auf Yertriige m it den 
beiden Yereinen, dio „Schwoizerische Bauzcitung“, dio 
seitdem Yon ihm geleitot und im eigenen Ycrlage 
liorausgegebon wurde. Damit sali er sich Yor seine 
Lobensaufgabo gostollt. DaB er sie erfiillt hat, be- 
zeugon die Bando der Zoitsehrift, die er sowobl durch 
steto Bereichorung und gowissonhafto Auswahl des 
Inhaltes ais auch durch sorgfiiltige Ausstattung zu 
oinem Organe gomacht hat, das den Yergloich mit 
ahnlichen Bliittern dos Auslandes niclit zu schouen 
braucht. — Mit W aldner ist ein Mann dahingegangon, der 
selbstlos yiol Gutes gowirkt hat und der, ausgestattet 
mit einem feingebildeton, harinonischen W esen und bo- 
gnadot mit einem sonnigon Humor, auf soine Umgobung 
einen Yoredelnden EinfluB zu iiben vermochto und auf 
jeden, dor ihm nahte, segenbringend wirkte.

Eisenbautirmenmancho Gesamtanordnungen und Detail- 
konstruktionen ganz orheblich fortgebildet worden, 
und haben dadurch neben den moist Yon staatlichen 
Behordon konstruierten Eisenbahnhochbauten glciclien  
Ansprueh auf Beachtung gewonnen. Yon diesem  Ge- 
sichtspunkto aus betrachtet fflllt es z. B. auf, daB trotz 
der Unsummo yon Dachforinen und Systomtypęn das 
fiir Fabriken und Lagorsehuppen sehr gebriiuchliche 
System dreischiffiger Ilallen kaum in einer einzigen 
m ustergultigen Form yertreten ist.

Im folgonden sollen die einzelnon Kapitel kurz 
besprochen und bei dieser Gelegenhoit noch einigo 
kleino 'Wunsche zum A usdruck  gebracht w erden. Die 
in dio Y orliegende Auflage aufgonommenen Ta- 
bellen iiber Knickspannungen von Prof. Tetmajer 
erschcinen recht wertYoll, besondors boi der schiir- 
feren Untersuchung auBcrgewohnlichor Falle. Neu 
sind ferner eine Anzahl Textabbilduugen Yon eisornen 
Siiulen und dio Berechnung und Konstruktion frei- 
stehender Maste. Auch das Kapitel der Bogendiichor 
hat durch cin Zahlenbeispiel fiir dio Berechnung eines 
Y ollw andigen Zweigelenkbogens, sowio durch die Dar
stellung der neuen BahnBteigliallen in Breslau und 
Aachen eine Erweiterung erfahren. Ferner sind die 
K apitel iiber Rautnfachwerke, Eindeekung yoii Dachorn 
usw. Y orY ollstundigt. Dio Konstruktionseinzelhoiton 
der Dachoindeckungen sind fiir dio Deckungsm ittel 
Glas und W ellbleeh und auch fiir llo lz  mit Pappo 
sehr oingehend und zumeist auch wirklich muster- 
giiltig. W iinschenswert erscheint eino auBfuhrliehero 
Darstellung der auBerordontlich soliden Daohein- 
deckungen in Holzzement mit Pappe und K ieslage  
fiir ganz flachę Diicber bezw. in eisonarmiertem Beton  
mit Teerpappe, wio solcbe in neuerer Zeit ausgedehn- 
teste Yerwendung finden fiir AYerkbauten aller Art. 
Bei der Besprechung der Pfetton wiire ein Hinwois 
auf dio Absteifung der Pfetten nach dor Richtung des

r s c h a u .
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kleinen W iderstandsmomontes am P la tze : 1. durch 
entspreehende Auabildung der Dachhaut; 2. durch 
Anordnung yon Yerbindungs-Flachcisen, welche iiber 
den First hinweggehcn; 3. durch Anordnung oinor 
zusanimengesetzten FuBpfette. Ais bemerkenswerteste 
Erwoitoruug (rund 60 Sciten) iflt eine Darstellung der 
Grundzugo dos Eisenbetonbauos zu bezeichnen. Ob- 
gloich Umfang und Preis des ganzcn W erkes ohnehm 
schon recht betrachtlich sind, muB diese Yormehrung 
des Inhaltes doch ais eine schiitzbarc Erganzung an- 
erkannt werden, besonders wenn spfitcr auch die 
Bcispielo yon Bctoneindeckungon eiserner Diicher ein- 
gohendere Beaehtung finden.

Sehr erwiinscht ware auf allen Tafeln ein Hin- 
weiB auf die zugehorigen Toxtsoiten; auBerdein diirfte 
es sich cmpfehlen, die Darstellung yon nebensiichlichen 
Detaila auf den Tafeln (yergl. z. B. Tafel Y !) zu bo- 
schriinkon. Zudem erscheint eine kloine Anzahl dor 
dargestellten IConstruktionen durchaus nicht nach- 
ahm enswert; das gilt z. B. fiir die Auflager-Knoten- 
punkte auf Tafel III Abbild. 12a, 9a, 9e, 4 c  und 8a, 
sowie fiir Tafel YII Abbild. 6 und im T e st Abbild! 319, 
348, 445. Dieselben wurden am besten ganz fortfallon 
oder durch einwandfreie Beispiele zu ersetzen sein. 
Ein Abbiogen der Gurtstii.be, wie z. B. bei Abbild. 8 a 
Tafel III, vor dem yollstfindigen AnschluB durch die 
AnschluBnieto erscheint unzuliissig.

Diese Yorschliigo zur Yerbesserung sollen den 
W ert des mit gowaltigem FleiBe und mit groBer Sach- 
kenntnis gcschaffonen W erkes nicht lierabsetzen; dio 
yorliegende Ausgabc wird, mehr noch ais ihre Yor- 
gśingerinnen, sehr yielen Fachkollegen ein niitzlicher 
Ratgebor sein und dazu beitragen, daB die Anwendung 
des Eisens im Bauwosen sich in guton Bahnen weiter 
entwickelt! j L  Bandliolz.

UJŹlectrómiialliirgie des Fontes, Fers et Aciers. 
P a r Ca mi l ł e  Ma t i g n o n .  Avec 37 Figures. 
Paris (V Ie), 49 Quai des Grands Augustins, 
1906, H. Dunod & E. Piuat. 4,50 Fr.

Das yorliegende "Werk, welches klar, einfach und 
yerstandlich geschriohen ist, zerfallt in yier Hauptteile 
und zwar behandelt os: 1. die Erzeugung der Spezial- 
roheisen (Ferrolegiorungen), 2. die Erzeugung yon 
FluBeisen und Stahl, 3. dio Erzeugung yon Roheisen 
und cndlich 4. die Erzeugung yon Kupfer, N ickel und 
Zink auf clektrischom W oge. Nach kurzeń oinleiten- 
den Betrachtungen iiber Warmeerzeugung, W arme- 
yerbrauch und Wfirmekostcn beschrcibt Yerfassor die 
Herstellung von Ferrochrom, Ferrosiliziuin, Silico- 
spiegel, Ferrowolfram usw., gibt Einzellieiten iiber Her- 
stellungsorte, Ofonkonstruktionen, Kraftyerbrauch und 
Analysen und nimmt Bezug auf die Erzeugnisso der 
Elektrometallurgie, welche auf der Ausstellung in 
Łuttich yorgefiihrt worden sind. Sodann gibt Yer- 
fasser gute, kurz gefaBte und im groBon Ganzcn wohl 
richtigo Beschreibungon der Stahlhorstellungsyerfahren 
yon lleroult, Keller, Stassano, Kjelliu, Schneider, 
Girod und Gin, wobei er aber nicht goniigend zwischen 
wirklich durchgefiihrtcn, industriellen Yerfahren und 
zwischen Yersuchen oder gar Projekton und Erfinder- 
gedanken unterscheidet. Oft stiitzt er sich auch be- 
ziiglich der erzielten Resultate zu sehr auf die An- 
gaben der einzelnen Erfinder und wird dadurch zum 
Sprachrohr fiir dereń W unsche und Hoffnungen, welche 
in yielen Fiillen aber noch keine praktische Bestatigung 
gefunden haben. Die Bcschrcibungen der Verfahren 
sind mit mehr oder weniger guten Abbildungen und 
Zeichnungcn yersehen und enthalten zahlreiche Angaben 
iiber Kraftyerbrauch, Analysen, Festigkeitseigen- 
schaften, metallographischo Untersuchungen, Selbst- 
kosten usw. In gleicher W eise wird dann die elek
trische Erzeugung des Roheisens behandelt. Daran 
schlieBt sich eine Erorterung iiber die Anwendungs-

m oglichkeitcn der elektrischen Yerfahren. In don- 
selben gelangt Yerfasser dann zu dem Ergebnis, daB 
die (Jualitat des Elektrostahles derjonigon der besten 
Tiogolstiihlo wenigstens gleichwertig soi, und daB seine 
Gcstehungskosten selbst in Gegenden mit giinstigon 
Produktionsbedingungen bedeutend goringer seien ais 
diejenigen des Tiegelstahles. Der Eloktrostahlofen 
sei ein neuer metallurgischer Apparat, welchor in 
keinem auf Qualitiit arbeitenden AYerk in dor Zukunft 
fehlen werde.

Die Erzeugung yon Rohelson soi nur unter ganz 
beaonderen Bedingungen wirtsehaftlich moglicli. Dor- 
artigo Bedingungen seien aber in Europa nicht vor- 
handen, sondern fiinden sich nur in Neuseeland, Bra- 
silien, Rodesien usw. und infolge der Schutzzollpolitik 
und dor Regierungsboniiikationen in Kanada. Die elek
trische Erzeugung von Forrolegierungen habe auch 
fiir Europa eino groBc Zukunft, da der Bcdarf in 
derartigen Metallen stetig wachse. Dio Elektro- 
metallurgio des lCupfors, N ickels und Zinkes ist sehr 
kurz behandelt; es wird nur festgestcllt, daB bis jetzt 
noch keine industriellen Erfolgo zu yerzeichnen sind.

Das Werk ist denjenigen zu empfehlen, welche 
sich einen Einblick in don derzeitigen Stand dor 
Elektrometallurgie des Eisens yerschaffen wollen. 
Interessentcn fur eines der Yerfahren kann jedoch 
dio NacliprUfung dor gegebenen Zuhlen und Kon- 
struktionen empfohlen werden. Eichhoff.

Handworterbuch der PreufSischen Verwaltung. 
In Verbindung mit Regierungsrat Dr. Baerecke, 
Oekonomierat Brase u. a. bearbeitet und 
herausgegeben von Dr. von B i t t e r ,  W irki. 
Goli. R at, Prasidenten der Hauptverwaltung 
der Staatsschulden. l.L ieferung. Leipzigl90G , 
RoBbergsche Yerlagsbuchhaudlung. Vollstandig 
in etwa 15 Lieferungen zu je  2 J i .

W io der Ilerausgeber im Vorworto ausfiihrt, be- 
zweckt das yorliegende W erk, in lexikalischer Form  
eine Darstellung des deutschen und preuBischen Yer- 
waltungsrechtes sowie der wichtigeren Yerwaltungs- 
anordnungon und -Einrichtungen zu geben, um nicht nur 
Behorden und Bearnto, sondern auch weitero Krcise in 
dem Labyrintho unserer sich immer yielseitiger und vcr- 
wickelter gestaltenden gesellschaftlichen, staatlichen  
und wirtschaftlichen Yerhfiltnisse ra3ch und sicher 
zureclitzuweisen. DaB eine derartigo, alphabetisch 
nach Stichworten goordnete Bearbeitung, die bisher 
in unserer Literatur nicht yorhanden war, namentlich 
dem GroBkaufmanne und Industriellen yon łfutzen sein 
wird, darf man um so eher annehmen, ais zahlreiche, 
in den Text eiugefngte Yerweisungen auf Artikel aus 
yerwandten Gebioten gerade dem Laien den Gebrauch 
des Werkes; sobr erleichtern. D ie erste Lioferung, 
dio auf dem Um schlage eine stattlicho Reihe hijherer 
Staats- und Yerwaltungsbeamten ais Mitarbeiter auf- 
ziihlt, enthalt auf 112 Seiten die Stichworte Abbau- 
gorechtigkoiten bis Armenpflege und bringt manche, 
zum Teil recht umfangreiche A itikel, die auch fiir 
unsere Leser yon Interesse sein werden, z. B .: Aktien- 
gesellschaften, Anlagen (gewerblieho), Arboiter, Ar- 
beitorausschusse, Arbeitgeber, Arbeitseinstellung und 
Aussperrung. DaB der Ilerausgeber bei der Auswahl 
des Stoffes ziemlich weit ausgeholt hat, zeigen Stich- 
worto wie Abendmahl, Adel, Admiralitat, Agende, 
Akademio der Kunsto und Allerheiligon (Feiertag); 
doch diirfte gerade diese Y ielseitigkeit dem Werke 
Freundc erworben. Andorseits erscheint die Abfaasung 
nicht uberall einfach und klar genug, um wirklich ais 
allgemein yerstandlich gelten zu konnen; wenigstens 
sollten allzulango Satze (yergl. unter dem Schlagworte 
„ Abmachung“ auf Seito 17 die Zeilcn 16 bis 33 von oben)- 
yermieden werden. Im ubrigen laBt das yorliegende



IToft, obwohl es natiirlich kcin endgiiltiges Urteil erlaubt, 
giinstige Schliisse auf die praktische Brauchbarkeit 
des W erkes zu.

S i mi ne r s ba oh ,  B r u n o ,  Hiitteningenieur: Die 
wirtschaftliche Entwicklung der Gętsmkirchener 
Bergwerks - Alctiengesellschaft von 1873 bis 
1904. Freiberg i. S. 1906,  Graz & Gerlach 
(Joh. Stettner). £,50 J(,.

Die Schrift bildet im wesentlichen eine gescliickte  
systematische Zusammenstellung dessen, was die Ge- 
schiiftsberichto der Gelsenkircbener Bergwerks-A .-G . 
iiber die Entwicklung des Unternehmens — abgesehen 
von der finanziellen Seite — im Laufe der Jahre 
m itgeteilt haben. Im einzolnen worden die allmahlielie, 
von der Leitung des Unternehmens planmaBig be- 
triebene YergroBerung des Besitzes, das Anwachsen  
der FSrdem ffer, die Anzahl, IjeiBtung und Lohne der 
Arbeiter, die Selbstkosten der geforderten Kohlen 
und endlich die Gewinnung der Nebenprodukte an 
Hand eines reichon Ziffornmaterials betrachtet. Die 
Darstellung gewinnt dadurcli an Bedeutung, daB der 
YerfasBer manche der behandelten Fragen vom Stand- 
punkto des Fachmannes aus zu behandeln yermoehte, 
so namentlich dio Lagerungsverhaltnisse der Kohlen- 
flozo und ihren W ort nach Miichtigkeit und Be- 
schaffenheit der gefordorten Kohle. Da nicht nur bei 
der Gelsenkircbener Bergwerks A. - G. ,  sondern auch 
boi verschiedenen anderen Zechonyerwnltungon des 
Ruhrgebietes bcIioii soit liingorer Zeit das unyerkenn- 
bare Bestreben vorherrscht, den Bereich ihrer W irk- 
samkoit immer weiter auszudehnon, so hat man es 
augenschoinlich mit einem charakteristisehen Zuge in 
der Entwicklung des gesaniten niederrheinisch-west- 
fiilischen Bergbaues zu tun, und schon aus diesem  
Grunde dflrfto der Yorliegenden Studie in den beteiligten  
Kreisen eine freundli.che Aufnahme zuteil werden.

Sąmtliche Patentyesetze des In- und Aunlandes 
in ihren wichtigsten Bestimm ungen. Nebst dem 
internationalen Y ertrag zum Schutze des ge- 
werblichen Eigentums, dem Uebereinkommen 
Deutschlands mit Oesterreich-Ungarn, Italien 
und der Schweiz, den deutschen Gesetzen zum 
Schutze der Gfcbrauchsmuster, der AYaren- 
bezeichnungen etc. Sechste, vollig umgear- 
beitete Auflage. (Friiher redigiert von Hugo 
und Wilhelm Pataky). Bearbeitet von Diplom- 
Ingenieur J . T e n e n b a u m ,  Berlin, Dtaeipzig 
1906, H. A. Ludwig Degener. 4 -J6, geb. 5 -J6.

Der ausfiihrliche Titel zeigt schon hinreichend 
an, was das handliche Buch enthalt. Der umfang- 
reichu Stoft' ist knapp zusammengefaBt und iiberBicht- 
licli nach Libidem geordnet, der Druck klar und 
deutlich.

Gemchiśtabellen fiir Bleche. Zum Gebraucli tu r 
Blech-Produzonten und -Konsumenten berecłmet 
von K. W e r n e r ,  Blechwalzwerks-Betriebs- 
leiter. Wien und Leijizig 1906, Carl Froinme. 
Geb. 5 cMi.

Das vorliegende Biindchen umfaBt, ilbersichtlich 
angeordnet, auf 128 Seiten in 32 Tabellen 40 000 
Posten Blechgewrełito und z war dej1 Keihe nach: 
SchloBhteeh, Daeltblech, Xeuf'ormatblech, Rohrblech, 
Rinnenblech, B leclistreifen , Rund- und Quadrat- 
bleeh, Dimensionsbleeh, Platinen, Flammen, WeiB- 
blech, M etallbleeh und Zinkblecli. Daran schlieBen 
sich Reduktiongzahlen, uiri die Zahlen der Eisenblech-
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tabelle auch fiir andere Stolfe verwenden zu konnen, 
und zum SchluB eiuigo Umreehnungstabellen. Es sind 
nu Ber den Blechgewichtstabellen auch alle zur Er
zeugung notwendigeń Tabellen aufgenommen, wodurch 
das Buch nicht allein fiir den Yerbraucher, sondern 
auch fiir don Ilereteller ein uberaus wertvolles und 
zeitsparendos Hilfsmittel bildet, das empfohlen werden 
kann. Das spezifische Gewioht des Eisens scheint, 
was allerdings nirgendwo vermerkt ist, zu 7,80 an- 
genommen zu sein. C. G.

T h o m s e n ,  J  u 1 i u s : Systematische Durchfiih-
rung thermochemischer Untersuchnngen. Zahlen- 
werte und theoi-etische Ergebnisse. Autori- 
sierte Uebersetzung vo.n Prof. Dr. J . T r a u b e .  
XVI. 382. S tu ttgart 1906, Ferdinand Enke. 
12 J t .

Den Grundstoek des unifangreichen tliermo- 
chemischen Zahlenmaterials, welches wir besitzen, 
verdanken wir in dor Hauptsacho den uneriniidlichon 
experim entellenStudiender beiden Forscher T h o m s en  
und B o r t  h e l  ot .  Ersterer hat sich die syBtomatisclie 
Untersuchung der Wiirmevorgiingo bei den wichtigsten  
cheniischcn Reaktionen geradezu zur Lebensaufgabe 
gem acht. Die Ergebnisse dieser mehr ais 30jahrigen  
Forschung hat derselbe in einem groBen viorbiindigen 
W erke „Thcrmochemische Untersuchungen“ nieder- 
gelegt. Von diesem hat der Autor selbst einen haiul- 
lichen Auszug ver6ffentlicht, welcher nur die Zahlen- 
ergebnisso und die thcoretischen Resultate, unter 
W eglassung der exporimentellen Einzelheiton, bringt. 
Das vorliegondo Buch ist die von J. T r a u b e  mit 
Geschiek besorgte Uebersetzung des Auszugs, wo
durch diese Qucile an oxaktem thermochemischem  
Zahlenmaterial weiteren Kreisen zugiinglich wird. 
Die Uebersetzung ist sehr fliissig, dio Darstellung 
klar und leicht yerstiindlich, so daB das Work auch 
fiir den, der thermoehemisch denken und rechnen 
lernen will, nls einfiihrendes Lelirbuch dienen kann. 
Es sind in der Ilnuptsachc in dem Buche behandelt: 
Bildung und Eigensehaften wiisseriger Losungen, 
W iirmeerscheinungen der Metalloidyerbindungon, Yer- 
bindungen der Metalle mit Mctalloiden, Organischo 
Stolfe. Fiir die wissenschaftliche Chemie und Physik 
ist das W erk von bloibonder Bedeutung.

B. Neum ana.

E e i s o r , F r  i d o 1 i n , k. k. B ergrat und Direktor 
(lei1 GuBstahlfabrik Kapfenberg: Das Harten
des Stahles in Theorie und Praxis. Vierte, 
vermehrte Auflage. Mit 28 Abbildungen. 
Leipzig 1906, A rthur Felix. 4 J&, geb. 4,80 J L  

DaB das yorliegende Buch einem wirkliclien Be- 
diirfnisse aller Praktiker entsprochen hat und seit 
seinem ersten Erscheinen im Jahre 1880 noch immer 
aktuell ist, beweist der Umstand, daB die yierte Auf
lage notwendig geworden ist. W ir wiiBten auch kein 
zweites Buch, welches boi knappester Kurze — der 
Hauptvorzug eines Buches fiir Praktiker — bo metho- 
disch in der Einteilung, so klar in der Diktion ware. 
Dieso yorziigliehe Einteilung bewirkt, daB dor Stoff 
sozusagen erscliopft ist, wenn auch in den praktischen 
Detailyorschriften nur eine typische Auswahl getrotfen 
wurde, weil jeder yorkommende Fali leicht in die 
richtige Kategorie eingeteilt werden kann, so daB ein 
halbwegs denkemler Praktiker sich dio speziellen Re- 
geln fiir gegebene Fiille leicht selbst bildet. DaB auch 
das Ausland die Yorziige dieses Buches anorkennt 
und achiit/.t, beweist dessen Uebersetzung in dio ong- 
lische, frauzosische, sehwedische und russische Sprache.
— Die Yorliegende yierte Auflage hat wesentłiche Er-

Biichersch.au.
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weiterungen erfahren durch Besprecliung der Brinell- 
schen Kugeldruckpróbe zu HarteboStimmungen, ferner 
durch cin eigones Kapitel, welches die wichtigsten 
Oefen, die zu IlSrtezwecken dienen, beschreibt, sodann 
durch cin ICnpitel iiber die Messung hoher Tcmpc- 
raturen und cndlich durch eines iiber die moderncn 
Schnelldrchstiilile. Sclnnidhammer.

Die $tęinkohlenzechen des nieder^heinisch - irent- 
falisclien Indtistriebezirlcs. Herausgegeben von 
H e i n r i c h  Le mb e r g .  Ausgabe 1906. Dort- 
miiiid, C. L. Kruger, G. ui. b. H. 3 Ji,.

Bei Eracheinen der vorliegenden zwiilften Auflage 
aei auf diosos handliche AdreBbueli dor Zechen des 
Ruhr- und Wurm - Revieres wiederholt enipfehlend 
hingewioBcn.* Die cinzeliieh Angaben sind zuyerliiesig 
und ermiiglichen einen guton Ueberblick iiber die 
Ycrachiedenen Betriobsanlagen und ihre Yerwaltung. 
Statistische Mitteilungen biiden eine willkommene Er- 
giinzung des Bitndehens.

Golce — a Treatise on the Manufacture of coke 
and otlier prepared fuels and t.bo saving of 
by-produets. II. Edit.ion. By J  o h n P u 11 o n , 
A. M., E. M., Scranton Pa., 1905, In ter
national Te.\tbook Company. Geb. 5 0 .

Der Kamo John Fulton hat in der Koksindustrie 
einen guten Klang. Sclion im Jahre 1875 yeroffent- 
lichte John Fulton ais erster Studien iiber die płiysi- 
kalischen Eigenacbaften des Hochofenkoks, und 1895 
schrieb er ais erster in den Yoreinigten Staaten eino 
groBere Abhandlung iiber die Koksfabrikation — die
i. Auflage des vorliegenden Buclies „Coke“ , welche 
sclion nach Jahresfrist vergriffen war.

Dor Yerfasscr bringt im ersten Kapitel eine inter- 
essante Uebersicht iiber dio KohlenfelderNordamerikas, 
auf die wir im Tlauptteil dieser Zeitachrift noch be- 
aonders zuriiekkommen. Die graphisehe Darsteilung 
auf Seite 2 iiber don Fliichenraum der Kohlenfeider 
der Welt gibt e i n ' falsches B ild; richtiger wiire es, 
den Koldenreichtum der Liinder unter iieriickaichtigung 
der Flozzahl und Flozmiielitigkeit anzugeben, dann 
wurde u. a. Deutachland nicht hinter GroBbritannien, 
Spanien und Frankroich, sondern an erster Stello in 
Europa stehen.

Das zweite Kapitel behandelt dio Bildung der 
Kohlo und iliro chemischo Zusammcnsetzung und \rer- 
kokungsfiihigkeit. Die auf Seite 37 angegebene Brenn- 
stoirtabelle stammt nicht, wie angegeben, von Pro- 
fessor W. Carrick Anderson von der Uniyersitat 
G 1 a s g  o w , sondern aus der Sclirift „Grundlagen der 
Koks-Chemie“, Berlin 1895, Seito 18.

Im dritten Kapitel werden in ausfuhrlicher W eise  
die Kohlenbrech- und Separationsanlagen, sowie dic 
Kohlenwiischen beaprochen und dereń EinfluB auf dio 
(Jualitat dea Koka erortert. Die folgenden drei Kapitel 
fuhrett die geschichtliche Entwicklung der Koksindustrie 
in U. S. A. vor Augen und ferner recht eingehend 
dio Koksfabrikation in Bee!iive- und Teerćifen nebst 
der Gewinnung der Nebenprodukte. Da der Yerfasscr 
die deutscho Sprache nicht beherrscbt und die neueren 
deutaclien Forschungen betreffs Geschichte dor Koka- 
fabrikation nicht in englische und amerikanische 
Fachblatter {ibergegaugen sind, so ist dem Yerfasser 
entgangen, daB die W iego der Koksfabrikation im 
Harz stand, woselbst schon 1584 Herzog Julius yon 
Braunschweig-LUneburg Koks aus Steinkohle herstellte.

Besonderes Interesse yerdienen die Kapitol 7 und
8, welche die physikalischen Eigenscbafton yon Holz- 
kohle, Anthrazit und Koka und den Unterschied

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1905 Nr. 22 S. 1330.

zwischen Beeliive- und Tecrofenkoks, sowio don nie- 
tallurgischen Wert des Koks kennzeichnęp. Kapitel 9 
bringt dio Bęschroibuug yerschiedener amerikanischer 
Koksofenanlagen und Kapitel 10 wirtschaftlichę Mit
teilungen iiber die Koks- und Ammoniumsulfat- 
gewinnung. Das SchluBkapitel ist der Brikett- 
fabrikation gewidm et und enthSlt zugleich einen 
Ueberblick iiber die Brikettindustrie der Hauptliinder.

Daa Buch sei Berg- und Iliittenleuton wnrin 
empfohlen. Oskar Simtńersbach.

Ferner sind bei der Redaktiou folgendo W erke
eingegangen, dereń Besprechung yorbehalten b le ib t:

Adrepbuch des de.utschen Kohlenhandels, mit Berilck- 
sichtigung der am  deutaclien Kohlenmarkt inter- 
essiorten Firmen Oestcrreich-Ungarns, der Schweiz, 
Hollanda etc. IlerauBgegoben unter Mitwirkung 
des Gcntralverbandea der Kohlenhandler Deutsch- 
lands. 1906/07. Berlin SW . 47, Yerlag der Deut- 
achen Kohlen-Zeitung" (Hugo Spamer). Geb. 4 Jt.

Biblioiliek der gesamten Technik. Yierter Band: Das 
Rełtungswesen im Bergbau. Kurze Darsteilung der 
Rettungsapparate, Rettungsarbeiten, Sicherheitsjyor- 
richtungen usw. im Bergwesen. Von J. 1C. R i c h a r d  
B e n  k o r t ,  AYottersteiger. Mit 19 Abhildungen im 
Text. Hannoyer 1906, Dr. Max Jiiiiecke. 0,00^?, 
geb. 0,90 Jt.

B r e m o r ,  H u g o E . : Erfinder und Patenie in volks- 
w irtschaftlicher und sozia ler Beziehung. Berlin W. 
1900, Georg Siemens. 1,50 Jt.

D er C entraherbund deutscher Industrie ller und seine 
dreip ig jiih rige A rbeit ron 1876 bis 1906. Dar- 
goatellt von seinein Geschaftsfuhrer H  A. B u o c k .  
Berlin 1906, J. Guttentag, G. m. b. II. 1 Jt.

Darlehns-Schioindler. Broschiire zur Bekiimpfung aller  
unlauteren Darlehnageschafto. Alit Anhang iiber 
reelle Hauser. Gera (ReuB) 1906, J. M. Kocha Yerlag.
0,60 -

F ra n k fu rte r  W irtscliaftsbericht f i ir  das J a h r 1905, 
er3tattet von der 11 a n d e 1 s k a iii in e r z u F r a n k 
f u r t  a. M. Frankfurt a. M. 1906, Selbstyerlag der 
Handelskammer.

Ingenieurwerke in und bei Berlin . Festschrift zum 
50j;ihrigen Bestohen des Vereinos deutscher In- 
genieure. Gewidmet vom Berliner Bezirkaycrein 
deutscher lngenieure. Herauagegeben von A. H e r z -  
b e r g  und D. M e y e r .  Berlin 1906. Zu bezieben 
yom Yerein deutscher lngenieure, Berlin NAY., 
CharlottenstraBo 43, gegen Einsendung yon 15 Jt 
fiir das gebundene Esem plar. (Yergl. „Stahl und 
Eisen" 1906 Nr. 12 S. 750).

Jahrbuch der Elektrochemie und angewandten p h ysi-  
kalischen Chemie. Begriindet yon Prof. Dr. W. Nernst 
und Prof. Dr. W. Borehers. XI. Jahrgang. Be- 
richte iiber dio Fortschritte des Jahres 1904. Her
ausgegeben von Dr. phil. H e i n r i c h  D a n n e e l -  
Breslau. lla liea .d .S a a lel9 0 6 ,W ilh e lm  Knapp. 2 8 ^ .

K o o p m a n n ,  G ., Ingenieur und Eehrer: D as p ra k -  
tische Bechnen m it Potenzen und W urzeln nach 
Tabellen, an zahlreichen Beispielen und Aufgaben 
erlautert. Lehrbuch zum Schul- und Selbstunter- 
richt. Eeipzig 1906, Moritz Schiifer. 2 J t, geb. 2,50 Jt.

K ii r s o li n e r s B ii c h e r a c h a t z. Nr. 500 und 501 : 
Zwischen zw ei Meeren. Roman vou H a n n s  v o n 
Z o b e l t i t z .  Berlin und Leipzig, Hermann Hillger. 
Jede Nr. 0,20 Jt.

SęlBStschriften-Album, anliiBlich der Ausgabe des 
500sten Bandes yon K i i r s c h n e r s B u c h e r s c h a t z  
seinen Lesern und Freunden von den Mitarbeitern 
und Herausgebern gewidmet. Berlin und Leipzig 
1906, Hermann Hillger.
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L a n  g c s B litz -K a lk u la to r  (Prozentaufach lags-Tabcl len) 
fiir Botriige von 1 ^ bis 1 0 0 ^  bezw. auch fiir 
hohero Betriigo und andero W fihrungcn anwend- 
bar. Bischofawerda (Sacbsen) 1906, B. H. 1’etzold-
0,50 Ji.

L a y r i  z , O t f r i o d ,  Oboratloutnant z. D .: Der mecha- 
nische Z ug m ittels Dam pf-Stra{!enlokomotiven. Seine 
Ycrwendbarkeit fiir die Armee im  K riege und im  
Frieden. Mit 29 Abbildungen und 6 Tafeln. Berlin  
1906, E. S. Mittler & Solm. 2 Ji, geb. 3,25 JH.

L e T raducteur. 14mc Annće. 1906, No. 2 bis 10. The 
T ransla tor. 3d Yol. 1906, No. 2 bis 10. Jahrlich 
jo 24 Nummern. La Chaux-de-Fonds (Scliweiz), 
Yerlag des „Traducteur" („Translator"), Ilalb- 
jiilirlich 2,50 Fr.

Lexikon der E lek triz ita t und Elektrotechnik. Unter 
Mitwirkung yon Facligenossen licrausgcgebcn yon 
F r i t z  I l o p p e ,  beratendem Ingciiieur fiir Elektro
technik. 6. bis 10. Lieferung. W icn und Leipzig, 
A. Hartlcbcns Yerlag. Je 0,50 •%>. (Das W erk er- 
Bcheint in 20 Lieferungen).

M a y e r ,  J. E., Ingcn ieur: M atlicm atik f i ir  Techniker. 
Gcmeinyerstandliches Lclirbuch dor Mathematik fiir 
MittclBcbiilor sowio besonders fur den Selbatunter- 
riebt. — 1. Band: Grundreelinungsartcn mit all- 
gemoinon Zahlenzoichen und Proportionalehre. —

2. B and: Dio Lehre yon den. Potenzen, Wurzeln 
und Logarithnien. Leipzig 1906, Morifcz Scbiifer. 
Jeder Band 1,60 J6.

M e y e r ,  Dr.  M. W i  1 h e  1 m : Die Rittsel der E rd -  
pole. Mit zahlreichen Abbildungen. Neunto Auf- 
lage. Stuttgart, Yerlag dos Kosmos, G esellscliaft 
der Naturfrcundo (GeschiiftsBtello : Franckbecho Yor- 
lagebandlung). 1 J6, geb. 2 di.

M inerał Resources o f  tlie United States. Calendar 
Year 1904. Compiled undor Direction of D a y i d  
T. D a j ' ,  Chief of Diyision of Mining and Minerał 
Resources (Department of tlie Interior, United States 
G eological Suryey). W ashington 1905, Government 
Printing Office.

Schriften des Deutschen W erhneisterverbandes. Hcft I: 
Dio staatliche Ponsions- und Hinterbliebenen-Yer- 
sicherung der Priyatangestellteii. Von Yerbands- 
Syndikus Dr. P o t t h o f f ,  M. d. R., und Yorbands- 
sekretiir E i c l i l e r .  Dusseldorf 1906, in Kommission 
boi Miillorn & Lclmoking. 0,30 Ji.

Ueber die F abrikation  und Anw endung feuerfester  
Ziegel. Yortrag yon R. K e l l e r ,  gobalten im 
Aaclienor Bezirksyerein deutsclicr Ingenieuro, De- 
zember 1875. Durcbgeschen und yerbeHsert yon 
Prof. Dr. C a r l  B i s c h o f ,  Wiesbaden. Neudruck 
der zweiton Auflage. Berlin 1906, Yerlag der „Ton- 
industrie-Zeitung", G. m. b. H. 1,60 J6.

V i e r t e l j a h r s - M a r k t b e r i c h t e .
(April, Mai, Juni 1906.)

I. Rheinland-W estfalen.

Dio a l l g e m e i n o  L a g e  des E isen - und Stahl- 
marktes war in der abgclaufenen Borichtsperiode eine 
recht guto. Durehweg war reichlicbe Arbeit yor- 
handen nnd dio Nachfrage vom In- und Auslando 
bliel) eino rege, bo dali der Auftragebeatand, der am
1. April ein guter war, bis Ende Juni noch zugenommen 
bat. Eine unliobsame Eracbeinung bildeto der zu- 
nehmende Mangel an Rohstoffen, ganz besondora in 
Kobie und K oks, teilweise aucli in Roheison und 
Halbzeug.

Auf dem K o h l e n m a r k t o  konnte wahrend der 
ganzen Bcrichtsperiode trotz angespanntestor Tiitig- 
keit der Zcehcu der Nachfrage nicht in yollem Um- 
fange geniigt werden, so dali das Kohlcnsyndikat ge- 
zwungen war, englische Kohlon hinzuzukaufen. Bei 
andauernd giinstigen W asacryerliiiltnissen war der 
Rbeinyerkehr in Kohlcn schwach, da die Yorriite der 
oberrlieinischen Lager angcBicbtB der Kohlenknapp- 
heit nicht nur nicht aufgefiillt, sondern zur Bcfriedi- 
gung des dortigen Bodarfs crheblich in Anspruch ge- 
nommen wurden.

Auch den gesteigerten Anforderungen in I l o c h -  
o f o n k o k s  konnte nicht in dcm wunachenswerten 
Mafie entsprochen werden.

W as den E r z i n a r k t  anbolangt, so waron die 
Eisonatoingrubon im Siegerlando nach wie vor stark 
be8chaftigt. Da die Ilochofen auf piinktliche L iefe
rung der gekauften Mengen driingten, waren die 
Gruben genotigt, die Forderung aufs (iulierste zu ver- 
Btiirken. Sie zoigt denn auch gegeniiber dem Yor- 
jaliro eino fortschreitende Erhobung und betrug

1905 im II. (Juartal.................... 411571 t
„ U l. „ ................... 451233 t
„ I V ......................................  484 342 t

1906 „ I. „ ...................  521938 t

Im April wurden die A.bachlusso fiir die zweito 
Hiilfte d. J. getiitigt. Die yom Eisensteinyerein ge-

buchten Mengen entspreclien der yollen Forderung 
der Gruben biB zum Schlusso des Jahres. Dio Proise 
sind nicht yeriindert. Auch im Nassauischen lagcn  
dio YcrhiiKiiiaso ahnlich wie im Siegerlnndo; auch 
hier felilte es nicht an Absatz bei etwas erhohten 
Preiscn.

Dor Bedarf an R o h e i s o n  war sehr stark. Fiir 
das laufende Jahr ist das Syndikat sowohl in GicBeroi- 
wio in Puddel- und Stahloisen auaycrkauft; dio Hęroin- 
nahmo weiterer Auftriige ist nur noch durch Yer- 
schiebungen zu ermoglichen. Im Interosse der in- 
landischen Yerbraucher werden Exportgeschafte vor- 
liiufig nicht abgcschlossen. Die Abrufe der Yerbraucher 
bleiben aelir stark und sind kaum zu befriedigen. Fiir
1907 gehen die Auftriige in Giefiereiroheiscn obenfalls 
ziemlich zahlroicli cin.

Dio Beschaftigung in F l u l i a t a b e i s e n ,  wic auch 
in Scl i  we  i l i s t a b c i s e n ,  war oino gute und dio Preise  
behiclten eino, wonn auch langsam, so doch stetig  
stcigondo Riclitung. Der zunehmonde Bedarf dea 
W eltmarktea kam der deutschen Industrie zustatten; 
doch stiegen die Auslandspreise yielfacli nicht in dem- 
Bolben MaBe, wie die Solbstkosten dor auf Rohstoff- 
bozug angewiesenon W orke durch Prciaerhohung der 
Rohatoffe und gloichzeitigo Ilerabactzung der Auafuhr- 
yergutungon gewachson sind. Einige AYerkc kamen 
infolgo ungleiclimaBiger Lieferung yon Halbzeug in 
die Żwangslage, Feierschichten oinzulegon.

In D r a l it  fanden aiimtliche deutsche Dralitwalz- 
werke ununterbrochen reichlicbe Arbeit.

Die G r o b b l o c h w a l z w o r k o  waron durehweg 
sehr gut beschiiftigt; es lagen auf mohrere 5Ionate 
hinaus reichlich Spezifikationen yor, so daB ungewohn- 
lich lange Lieferfristen gefordert wurden. Die Preiso, 
besonders fiir den inliindischen Bedarf, konnten erlioht 
wordon. Auch bei SchluB des Quartals war die Lago 
gunstig.

Das gleiche g ilt yom F o i n b l e c h m a r k t e ,  auf 
dem reges Loben berrschte.

Dio bereits im ersten Yiertel des Jahres gunstig  
gowesene Geschaftslage in H a l b z e u g ,  E i s e n b a h u -
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m a t e r i a ł  und E o r m e i s e n  hat sieli, wie uns der 
Stahlwerksverband berichtet, im zweiten Quartal 
weiter befestigt. Die Naehfrage war namentlich seitens 
des Inlandes auBerordentlich lebhaft, und auch aus 
dem AuBlande konnten namhafte Auftroge, herein- 
geholt worden. Dio Yerbandswerkc waren dahor 
wiihrond dos gatizen Yiorteljahres sehr stark beschiif- 
tigt und his zur Grenze ihrer LeistungsfShigkeit in 
Ansprueh genommen. Dabei machte sich violfach 
Mangel an Arbeitskraften bemerkhar. Der Yersand 
der Monato Miirz, April und Mai (Juniziffern liegen  
nocli nicht vor) in Produkton A mit 1 51-1987 t (Roli- 
stalilgewicht) ubertrifft den des gloiclien Zeitrauines
1905 (1 893 757 t) um 121 230 t oder rund 9 °/o und 
den des Jahres 1904 (1 246 009 t) um 268 978 t oder 
rund 22 o/0.

Uebor dio einzelnen Erzeugnisso ist folgendes zu 
bemerken:

Das Inlandsgeschiift in H a l b z o u g  war ganz be- 
sondors lobhaft, so daB es oft kaum m oglich war, den 
Wiinschon der Abnehmor gerocht zu werden. Der 
Yerband sclirSnkte deshalb, wio boroits friilier fiir das 
erste Halbjohr, auch fiir das dritto Quartal don Yer- 
kauf nacli dom Auslande mogliehst ein. W io sehr 
der. Yorband bemiiht war; den starken fnlatidsbodarf 
besondors der letzton Monate zu bofriedigen, zeigt 
naclifolgende Gogenuborstellung des monatlichen In- 
landsversandes soit Boginn der Yerbandstiitigkeit:

1904 1005 1900
t t t

Januar . . — 87 301 124 061
Februar . . — 81 299 118 008
Miirz . . . 95 731 120 617 140 635 (27 Arbeitstage)
April . . . 85 649 118 953 116 007 (23 „ )
Mai .  . . . 104 283 123 180 124 898
Juni . . . 108 244 112 262 —

Juli . . . . 91 074 101 619 —
August . . 99 754 124 746 —
September . 107 422 123 124 —
Oktober . . 100 255 129 709 —
UoYember . 96 151 114 317 —

Dezember . 97 681 119 282 —
Danach wurden in don orston funf Monaten d. J.

iiber 92 000 t im Inland mehr versandt ais in der- 
selben Yorjahrszeit. Jedenfalls wurden gleichgroBo 
Halbzeuglieferungen nicht gemacht worden sein, wenn 
der StahlwerksYerband nicht existiorte.

Ab 1. Mai wurden die' Halbzeugpreise um 5 Jt. 
erlioht; dio inliindische Kundschaft hatte jodoeh vorhor 
ihren Bedarf fiir das dritto Quartal durchweg ein- 
gedeckt. Dio fiir dieses Quartal vorliegenden Arbeits- 
mengen B in d  recht stark und sichern don W erken dio 
bisherigo starkę Beschaftigung. Fiir das vierte Quartal 
liegen boroits zahlreiche Anfragen vor. Der Yerkauf 
wurde abor noch nicht freigegeben.

Fiir don Export sind einige Abschliisse fiir das 
Yiorte Quartal boroits getiitigt worden zu Preisen, die 
den erhohten Inlandspreisen fast durchweg gloich- 
kominen und sie teilwoise uberschreiton.

Das Geschiift in E i s o n b a h n - O b e r b a u m a t o -  
r i a l  lag andauornd sehr gunstig. Der fiir das zweite 
Quartal vorliegendo Auftragsbestand ging weit iiber 
die Beteiligungsziffern hinaus. Sehr' flott war der Ab- 
ruf in schweren Schienen, hauptsaehlich infolge starker 
Anforderungen der preuBisclien Staatsbahnen, deren 
Bedarf fiir das Etatsjahr 1906/1907 gogen (len des 
YorjahreB erfreulicherweiso eine wesentliche Steigerung 
aufweist. Dio aufgogobenen Bedarfsmengen iiber- 
steigen don Gesamtbedarf des Yorjahres schon um 
rund 135 000 t. Yon anderen deutschen Eisenbahn- 
Yerwaltungon sind ebenfalls betriichtliche Mehrforde- 
rungon gegen das Yorjahr in Aussicht gestellt. Die 
Werko sind daher bis Ende des Jahres voll beschiif- 
tigt und zum Teil bis in das Jahr 1907 voll in An-

spruch genommen. — In Grubenschienen war der 
Spezifikationseingang im April etwas goringer; doch 
gestaltete sich weiterhin das Geschiift recht lobhaft, 
so daB wcBentlicho Preiserhohungen Y o rg e n o m m e n  
werden konnten. — Das schon seit Jahresanfang gute 
Geschiift in Rillonschionen nahm einen auBerordent- 
lichen Umfang boi steigenden Preisen an, Dio Werke 
sind hierin bis ins yierte Quartal hinein Yoll bo- 
schiiftigt.

Der Auslandsmarkt war ebenfalls lebhaft. So- 
wohl in schweren Schienen und Sehwellen, ais auch 
in Rillenschienen wurden gruBero Abschliisse zu 
wesentlich erhijhton Preisen g e t i i t ig t .  Zahlreiche An
fragen liofen ein, denen aber mit Riicksiclit auf don 
groBen inliindischen Bedarf nicht immer entsprochon 
werdon konnte, besonders in Fiillcn, wo kurze Liofer- 
friston Y e rla n g t wurden. In Grubenschienen war die 
Nachfrago befriedigend, doch wirkte hier der a u s -  
liindischo Wettbowerb etwas lieminend auf dio Preis- 
entwicklung. Dor GesamtverBand in Eisenbahnmaterial 
fiir Miirz, April und Mai iiberstieg den fiir dio gleiche 
Yorjahrszeit um rund 78 000 t (Robstahlgewieht).

In F o r m c i s o n  entwiekelto sich das Inlands- 
goschiift sehr befriedigend. Speziiikationseingang und 
Abruf waren lebhaft, so daB bei don Ablioferungen 
mit liingeren Lieforfristen gerechnet werden muBto. 
Der am 1. April vorliegendo Auftragsbestand gewiihr- 
leisteto don W erken volle Beschaftigung fiir das zweite 
Quartal. Im April und Mai gingen dio Spezifikationen 
noch lobhafter ein; die Yersendungen nahmen fort- 
geBotzt zu, so daB dor Yersand im Monat Mai mit 
184 434 t (Rohstahlgewicht) den griiBten seitherigon 
MonatBYersand darstellt. Fiir das dritto Quartal wurden 
Anfang Juni dio normalen Yerkaufamengen zu den 
erhohten Preisen freigegeben. Dio Bautatigkeit hat 
sich sehr lebhaft entwickelt.

Das Auslandsgeschiift war befriedigend. Zwar 
trat im April in dor Tatigung nouer Abscliliisso otwas 
Ruhe ein, da dor Bedarf fiir das erste Ilalbjahr im 
allgemeinon gedeckt war. Von Mai ab gestaltete  
sich das Geschiift jedoch lobhafter, und Y o n  allen 
Seiten traten Anfragen nach Forineisen hcrvor. Der 
Abruf war bedeutend und die Preise konnten wesent
lich gebessert werden.

Auf dio einzelnen Erzeugnisse vertcilt sich der 
monatliehe Yersand folgendermaBen:

1904
Halbzeug

1905 1900
Januar . . — 127 081 t 175962 t
Februar . . — ’ 121905 t 156512 t

131635 t 175 396 t 178052 t
April . . 123807 t 157 758 t 153891 t
Mai . . .  . 137284 t 169539 t 158947 t

143348 t 151789 t —
117 652 t 146124 t —

August . . . ,, 138454 t 170035 t —
September . . 144 953 t 170815 t —
Oktober . . ., 1 4 2 1 6 0 t 177 186 t —
JJoYember . ., 133566 t 173060 t —
Dezember . . 137 762 t 169946 t —

Eisenbahnmaterial 
190-Ł 1905 1906

Januar . . . — 112804 t 154 859 t
Februar . . . — 118701 t 155 671 t

122518 t 147844 t 172698 t
April . . . . 
M a i ..................

122518 t 120803 t 147000 t
124217 t 152159 t 179190 t
139557 t 145 291 t —

J u l i .................. 90 788 t 120792 t —
A u g u st. . . . 90519 t 121134 t —
September . . 85504 t 133868 t —
Oktober . . . 121290 t 156 772 t —
5Tovember . . 131425 t 145 758 t —
Dezember . . 134781 t 155 538 t —
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Formeisen 

1904 190f» 1906

Januar . . .  — 137079 t 129012 t
Fobruar . . .  -  80284 t 125376 t
M arz................... 158417 t 147 684 t 177 107 t
ApriI . . . .  163075 t 150622 t 163668 t
M a i ................... 162538 t 171 952 t 184434 t
J u n i ................... 164146 t 144709 t —
.J u l i ...................  140743 t 147271 t —
A u gu st. . . . 138371 t 142998 t —
Septembcr . . 121955 t 146079 t —
Oktober . . . 99549 t 132996 t
Novcmber . . 82 736 t 119641 t
Dozember . . 80605 t 151951 t —

Dio Nachfrage und der Abruf in g u B o i s e r n e n  
R o h r e n  gostaltote sich in den Monaten April, Mai 
und Juni reclit zufriedenstellend. Sowohl im Inlandc 
wie im Auslando licgt zurzeit ein groBor Bcdarf in 
guBeiscrncn Rohren vor.

Dio guto Bcschaftigung im M a s c h i n e n b a u  liat 
auch in der Berichtsperiode angehaltcn. Anflerordcnt- 
S i cli stark waren aucli die B r i i c k e n b a u a n s t a l t b n  
bcschaftigt. Da aber der groBte Teil yon Auftrfigcn 
iiltercn Datums war, so stellten sich die Preise meist 
unbetriedigend. Bei AuftrSgen aus jungerer Zeit ge- 
lang es, eine liohero Bczablung zu erzielen.

Die Preise stellten sieli wic folgt:

Kolilen und Koks:
Flammkohlen . . . .  
Kokskohlen, gcwaschen 

r melierte, z.Zerkl. 
Koks fur Jloehofenwcrko 

„ „ Bessemerbetr. .

E rze:
Rohspat .........................
Gerost. Spateisenstein . 
Somorrostro f. a. B. 

Rotterdam . . .
Roheisen: GieBereieisen 
Preise /  Nrj ,J  1

“» iitt«4H itm Stn: :
Bessemer ab Hatte .
14 . /  Oualitftts - Pud-
1 | ddcls.cn Nr. 1.

\ Qualit.- Puddel- 
SIcScn l eisen Siegcrl. 
Stahleisen, weiBes, mit 

nicht iiber 0,1% Phos- j 
phor, ab Siegen 

Thomaseisen mit min- j 
destens 1,5% Mangan, : 
frel Yerbrauchsstelle, i 
netto Cassa . . 

Dasselbe oline Mangan ] 
Spiegeiolflen, 10 bis 12% 
Kugl. GieBereiroheisen : 

Nr. 111, frei Ruhrorfc j 
Lux<*mburg. Puddcleisen 

ab Łuxemburg . .
G ewalztes Eisen:
Stabeisen, Scliweifl- .

FluB- . . 
Winkel- und Fassonelsen 

zu Ithnlichen Grund- 
preisen ais Stabeisen 
mit Aufschliigen nach 
der Skala.

Tritger, ab Diedenhofen 
Bleche, Kessel- 

* secunda .
„ diinne . .

Stahldraht, 5.3 mm netto ;
ab W e r k ....................

Draht aus SchwelBeisen, 
gewohni, abW erk etwa 
besondere QualitUten j

Monat
April

Monat
Mai

Monat
Juni

J6
10,50—11,60 10,50—11,50 10,50—11,50
10,50—11,00 10,50—11,00 10,50—11,00

14,50—16,50
—

14,50—16,50 14,50—16,50

10,50 10,50 10,50
14,50 14,50 14,50

78,00 78,00 78,00
70,00 70,00 70,00
82,00 82,00 82,00
82,00 82,00 82,00

j  65,00 68,00 68,00

67,00 70,00 70,00

68,00—68,50 72,50—73,00 72,50—73,00

93,00 93,00 93,00

- 71,00

52,80—53,60 56,SO—57,60 56,SO—57,60

142,50 147,00 147,00
122,50—125

105,00 105,00 105,00
145,00 150,00 150,00
140,00 140,00 140,00

Dr. W. Bettmer.

II. O berschlesien .
A l l g e  m e i n e  L a g ę .  Die giinstige Situation, 

in weićlier sich die Eisenindustrie bereits im ersten 
Quartai befand, hat auch im Berichtsąuartal, das in 
der Hochsaison der Bautiitigkeit und der durch 
gilnstigen W asscrstand der Oder unterstutzten Yer- 
ladung stand, angehaltcn. Die Naebfrage hat sogar 
noch weiter zugenommen, zum Teil unter dem EinfluB 
der Preisstcigerungen, welche sowohl fiir Rohstóffc 
ais auch fiir Fertigfabrikato oingetreten sind. Der 
Deutsche Stahlwerksyerband hatte im Mai den groBtcn 
Versand seit seinem B esteben, die Beteiligungs- 
ziffern der W erke wurden, kouform dem steigenden  
Bedarf, in fast allcn Gruppen erbobt. Rohstoff- und 
Halbzeugm angol, dor bereits cm pnidlich fuhibar 
wurde, zeigt, daB die W erke bis zur Grenz.c ihrer 
fjoistungsfiihigkeit in Anspruch gęnómmen sind. Die 
Naebfrage nach Halbzeug fur den Export stieg eben- 
falls, die Liefcrungen muBten aber im Interesse des 
Inlandsbcdarfes eingeschrankt werden. Die zu erzie- 
lenden Exportpreise sind den Inlandserlosen fastg leicli, 
ein Beweis fur die guto YerfaBSung des 'Weltmarktes.

Der Geldstand ist, zum Teil unter dem EinfluB 
der erheblichen Ansprttche, wclche die stark besebaf- 
tigte Industrie stellt, dauernd aiigespannt gebliebeu, 
so daB die fiir Mai erwartete ErmuBigung des Reichs- 
bankdiskonts um 1 o/o schlieBlich nur mit '/a % vor- 
genommen wurde. Der Zinssatz erbiolt sich wiihrend 
des weiteren Yerlaufs des zweiton Quartals auf der 
fur dieso Zeit auBergowohnlichen lloh e von 4 1/:!0/0- 
Dio Stroiks, wolcho bei einem Teil der eisonverarbei- 
tonden Industrien im zweiten Quartal herrsehton, 
hatten eine vorubergehende Sistierung von Liefcrungen  
zur Folgę, die aber von den mit Yerpflichtungen iiber- 
lasteten Werken ais Erieichterung ompfunden wurde. 
Da die Streiks bei den betreffenden Fabriken elien- 
falls in eino Zeit regster Bescbaftigung fielen, wurden 
nach Beendigung der Ausstande die ruckstiiiidigen 
Liefcrungen um so dringender abgerufen.

Der A r b e i t e r m a n g e l ,  iiber welchen schon im 
ersten Quartal berichtet wurde, ist im zweiten (Juartal 
im oberschlesiscilen Revier noch sebwerer empfunden 
worden, weil die weiter gestiegenen Anforderungen 
an dio Leistungsfahigkeit der Gruben und llu tten  die 
Nachfrage nach Arbeitskraftcn naturgemiiB abcrmals 
vermebrten; die Abkurzung der Karenzzeit fiir aus- 
landische Arbeiter konnte, so erwilnackt sie auch war, 
die Kalamitat nicht ganz beseitigen.

K o h l o  11 m a r k t .  Dio Nachfrage nacli Kohlen 
war, wie im ersten, so auch im zweiten (Juartal sehr 
lobhaft, und speziell in kloinen Sortimenten wurde 
der Bedarf so groB, daB die Gruben mit don Yer- 
ladungen zeitweise in Ruckstand gerieten. D ie auBer- 
gewohnlicli guto licsehiiftigung aller Industrien, be
sonders aber der Eiseniudustrio, kam dom lCohlenmarkt 
voll zuguto. Es war den oberschlesischen Gruben 
deshalb moglieb, die durch dio Streiks in WeBtfalen 
und Polon im vorigen Jahre bereits ungewolmlicb 
hobe Absatzvermehrung trotz des Fehlens solcber 
besonderen Ereignisse im Berichtsciuartaie noch weiter 
zu steigern. Zu beriicksichtigen ist liierboi, daB die 
hohen Yersandziffern des Yorjahres durch die Mit- 
verladung sehr groBer Haldonbestande erreicht werden 
konnton, wabrend in diesem Jahre nur ganz geringe  
lIaldenvorratc vorhanden waren, der Yersand also 
fast ausschlicBiicb auf frisebe Forderung angewiesen 
blieb. D ie Forderleistung der Gruben und die Auf- 
nahm efahigkeit des Marktes haben mithin gegen das 
gieiebo Quartal des Yorjahres eine erhebliche Zu- 
nahme orfahren.

Dio Kobienverladungen betrugen:
im 2. Yierteljabr 1906 . . . 4 839 600 t

. „ 1 .  „ ' 1906 . . . 5 734 430 t
,  2. „ 1905 . . .  4 149 240 t



15. Juli 1906. Vie>'tcljahrs

mithin gegen das 1. Quartal 1906 chva 18,50 °/o, gegen  
das 2. Quartal 1905 etwa 16,64 oj0 inehr.

Der Export war sowohl nach Oesterreich-Ungarn 
nls aueli nach Itufiland, trotz der hier mit erneuter 
Kraft ausgebrochenen wirtschaftlichen Stiirungen, um- 
fangreicher ais im Vorquartal.

Dei- Wasserstand der Oder war dem Yersand im 
April giinstig, und obwobl Kabnraum bereits knapp 
wurde, hielten sich die Frachten doch in miiBigen 
Grenzen. Im Mai zogon die Frachtraten empfindlich 
an, donn der Mangel an Kahnraum yerscliilrfte sich 
trotż dor Yollen Ausnutzung desselben derart, daB es 
fast scheint, ais ob der Kahnpark der Binnenschiff- 
fahrt ebenBowenig den gestoigerten Anfordcrungen 
des Verkohrs gefolgt ware, wio der W agcnpark der 
Staatabahn. Der letztere but nun auch im zweiten 
Quartal die Gruben wiedcrliolt im Stich golassen und 
daniiit wurdo der Yersand bereits im April auf das 
empjhullichste geschiidigt. Nach don im folgenden 
angegebenen Żabien haben Y o m  1. April bis zum
15. Juni 13 262 W agen g e feh lt:

1!>06
Bcstellt
"Wagen

Gcfltcllt
Wnęen

Dcmnfkcl} 
fchlten 
Wnpen 
h 10 t

1. bis 15. April . . 
16. „ 30. „ . . 

1. „ 15. Mai . . 
16. „ 31. „ _ . . 
1. „ 15. Juni . .

. 77 911

. 79 867 

. 87 977 
. 87 966 
. 78 794

74 100 
79 726 
86 537 
86 162 
72 728

3 811 
141 

1 440 
1 804 
6 066

412 515 399 253 13 262

Diese Żabien stammen aus der von der Eisen* 
bahndirektion herausgegebenen Eisonbahnwagengestel- 
liings-Statistik. Bei der Aufsteilung dieser Statistik 
worden diojenigen leeren W agen fiir die niichste 
Schicht nochmals ais gestellt angerechnet, die in d e r  
Y e rg a n g e n e n  Schicht wegon YerBpiiteter Zufiihrung 
nicht inehr boladen worden konnten. Die Zahlen iiber 
den Y o rh a n d e n e n  W agenm angel sind daher erheblich 
niedriger ais dio tataiichlichen Zahlen, die sich ergoben 
wurden, wenn man die verB piitet gestollten, also von 
den Gruben nicht molu- benutzten W agon ais nicht 
gestellt in die Nachweisung aufnehmon wurde. In 
W irklichkeit war auf den Gruben ein erheblich groBerer 
W agenmangel Y o r h a n d o n ,  ais ihn die Statistik ausweist.

Besonders stark war dor W agenmangel im Juni, 
so daB die Gruben mit ihren Lieferungen ganz aufler- 
gewohnlich in Ruckstand gekoinmen sind. Dio Aus- 
falle korni ton nur noch in der Woise gedockt werden, 
daB don Gruben im Juli die geniigende Anzahl W agen  
zugofuhrt wird und sich so unter Uinstanden eine 
YerstSrkung dor Forderung ermoglichen lioBe.

Auf dem Kokskohlonmarkte blieb die Nachfrage 
auBerordentlich lebhaft. Die von den Koksanstalten 
angeforderten Mengen konnten aber mit Riicksicht 
auf den W agenm angel auch nicht annahernd geliefert 
werden. Die fiskalischen Gruben haben den Preis 
fiir ICokskohlon vom 1. Juli d. J. ab Yon 6,80 auf 
7,20 J6, also um 40 ^ f. d. Tonne, erhoht.

K o k s m a r k t .  Die Naclifrago entsprach wahrend 
des abgelaufenen Vierteljahres nicht ganz der Erzeu- 
gung, bo daB, wie stets wahrend der Sommerinonate, 
Bestiinde, wenn auch nicht in groBeni Umfange, an- 
ge8ammelt werden mnBten. Der Inlandsbedarf war 
unter dem EinfluB des sta rken  Y erbrauches der Eiaen- 
industrie zufriedenstellend, dagegen liefl der Esport 
viel zu wiinscben ubrig. In Polon, dom Hauptabsutz- 
gebiet ’fur oberschlesischen Koks, kiim pft die Eisen
industrie n o ch  immer m it den B chw ierigston politischon 
Yerhaltnissen, auch  bat der ruBBiscbe BahnYerkekr im 
BerichtBYierteljalir wieder verschiedeno Storungen er- 
litten. Yon viel groBerer Bedeutung ais diese wird 
aber die neuerlicho Erhohung des oberschlesischen 
Kokskohlenpreises sein, welcho zum 1. Juli eingetreten
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ist, und die es iiberaus scbwierig, wenn nicht gar un- 
nioglich niaohen wird, die Geschiifte mit dem Auslahd 
zu ernouern. In Heizkoksaortimenten war die Nach- 
frage, wie stets um diese Jahreszeit, ruhigor, blieb 
aber hinter der Erzeugung nicht hetriichtlicli zuriick. 
In Cinder und Asche konnte angesiclits der regon Be- 
schaftigung der Zinkindustrie wieder dio gesam te Er
zeugung untergebrucht werden.

E r z e .  Das Angebot ist auch im zweiten Quartal 
unzuroichend gowesen. Maganerzo aller Art waren 
besonders knapp und dio Preise setzten infolgedessen 
ihre Aufwiirtsbewogung fort. Die Zufuhren in lvrivoi- 
Rog-Erzen blieben zieinlicb regelmaBig.

R o h e i s e n .  Die Roheisenknappheit hat mit dem 
steigenden EigenYorbrauch der ITocliofenwerke weitor 
zugenommen, da dem Robeisonayndikat von seinen 
Mitgliedern nur goringere Quantitaten zum Yerkaul' 
iiberlassen werden konnten, die zur Deckung des ge- 
stiegenen Bedarfs der Vcrbraucher um so weniger 
ausreichton, ais das Syndikat die Yorhandonen Be- 
stunde bereits im Vorquartal ausverkauft und im 
zweiten Quartal nur die laufende Produktion der IIocli- 
ofenwerko disponihel hatto. Das Roheisensyndikat 
mufite deshalb seine Yerkaufstatigkeit einBchriinken 
und konnte um so leichter fiir die zum Yerkauf noeh 
freien (Juantitiiten etwas erhiihte Preise erzielen.

A l te  i son.  Die anhaltend flotte Bescliaftigung  
der Industrie gab dem Alteiseninarkte, der im Miirz 
etwas zur Schwacho neigte, bereits im April wieder 
groliere Fostigkoit, so daB die PreiBe anzogen, und in
folge der bei don Staatseisonbahn-SubmiBsionen vom 
wo8tliclien Handel abgegobonen hohen Gebote ist auch 
fiir die oberschlesischen W erke der Alteisenpreis un- 
vernnderl lioch geblieben, obgleich die lebhafte TBtig- 
keit in allen Eisen produzierenden und vorfeinei-nden 
Industrion don Entfull von Alteiaen sowoit steigerte, 
daB der groBeren Nachfrage auch entsprechendes An
gebot gegeniiberstand. Auch die Fahriken verlangen 
trotz ihrer Mehrabfiillo an Alteisen hohere Preise, die 
mit hoheren Eisen]»reison motiviert werden. Der E x- 
port, beaonders aus den OstBoehiifen nach Schweden, 
hat, zum Scliaden dor oberBchleaiacbon Werke, wel
chen daa Materiał aus diesen Relationen verloren 
geht oder doch erheblich verteuert wird, aueli im 
zweiten Quartal angehalten. Besonders umfangreieh 
war die Ausfuhr von Stettin.

Schwedisches Ilalbzeug und Fertigprodukt genieltt 
ala hochwortiges Materiał bekanntiich einen besonders 
guten Ruf wogen der Guto der heimischen Rohstolfe, 
aus welchen es produziort ist. Fiihrt Schweden aber 
in solchem Umfange deutBclicB Alteisen ein, wio dies 
im zweiten Quartal der Fali war, so kann das aus 
diesom Altmaterial gewonnene Produkt ror dem deut- 
seben kaum nocli etwas roraus haben.

S t  a b  e i s e n .  Die andauernde Besserung dea 
internationalen Marktea, welche die Spannung zwischen 
Inlands- und Exportpreisen nahezu aufhob, sowie die 
1’reiaerliolumgen der RohatofFe ubton endlich auch auf 
die Stabeisenproise ihre W irkung aus, so daB, aller- 
dings erat im letzten Drittel dea Quartals, etwas 
bessere Erlose erzielt werden konnten. Da aber, wie 
schon erwiihnt, auch die Ilalbzeug- und Alteisen preise 
gestiegen waren, blieb das MiBYerhaltnis der Erloae 
zu den Selbstkosten und auch zu dem auf 12 W ochen 
ausreiehenden Spezifikationsstande bestehen. Die Yer- 
ladungen sind auBerordentlich umfangreieh gewesen, 
sie wurden durch den guten Wasaerstand der Oder, 
welcher dio Yolle Ausnutzung des Kahnraumes wah
rend der ganzen Bericlitsperiode gestattete, wesentlich 
gefordert. Die Stabeisenpreiae konnten fiir das Inland 
um 7,50 Jl. f. d. Tonne erhoht werden, ohne daB die 
AbschluBtatigkeit dadurch beeintriichtigt wurde. Die 
rheinisch-westfalischen, die Saar- und Lothringer- 
sowie auch die siiddeutacben Werke waren mit Preis- 
erhohungen Yorangegangen.
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Angosichts dor starken Nachfrago vom Inland, 
die zum SchluB des Quartals bereits 16wiichige Liefer- 
fristen bcdingte, muBto das Exportgoschaft trotz fort
gesetzt steigendor Preise beschriinkt werden. Die 
Nachfrago war aus allen Gebieten gleieh umfangreieh 
zu Preisen, die ais bcfriedigend bezoichnet worden 
konnen. Da aber dio oberschlesischon W erke im 
zweiton Quartal noch auf Grund altorer Schliisao zu 
liefern hatten, dio 7.11 billigoren Preisen getatigt 
waren, błieb das Staboisengoschaft auch im zweiton 
Quartal Yorlustbringond.

G r o b b l e c h .  D ie Grohblechpreiso haben ent- 
sprechend der starkon Nachfrage eine weitero Aufbesse- 
rung erfahren. Die oherachlosischen W erke konnten 
bereits im Mai neue Auftriigo nur bei 20wochigen  
Lieferfriston entgegennehmon. Schiffsblecho waren im 
April schwacher begohrt, weil englische Offorton fiir 
zollfroies Materiał mit billigoren Preisen horauskameii 
und das Nachlasson der Erachtraten hemmond auf 
den Neubau von Schiffon, dor infolge dor allgemeinen  
Matorialverteuerimg erheblieh kostspieliger geworden 
ist, einwirkte. Im Mai gewann auch dieser Zweig 
des Grobblochgeschiiftes dio der gesam ten Marktlage 
entspreehende Lebhaftigkeit. Da dio W erke mit 
andoron Auftriigen bereits sehr belastet waren, muBton 
wegen zu langcr Lioforfristcn mehrere Abschliisse, der 
englischen Konkurrenz iiberlasson werden. Der Ex- 
port wurde unter dem Andrango des Inlandsbedarfs 
zoitweise eingeschrankt, obgleich auch aus dcm Aus- 
lande sehr umfangreiche Bestellungen eingingen.

P o i n b l o c h .  Auch in Feinblechen sind Nach
frage und der Eingang von Bestellungen sehr lebhaft 
gewesen. Dio Preiso konnten etwas aufgebessert 
werden, docli hatten die oberschlesischen W orke im 
Berichts<iuartal noch umfangreiche, friiher zu unloh- 
nenden Preisen getiitigte Abschlusso abzuwickeln.

F o r m o i s e n .  Auch in Formcison waren die 
W erke voll beschiiftigt. Der AbschluB neuer Gcschafte 
wurde durch die im Mai besclilosseno abermalige 
Preiserhohung um 5 Jt, f. d. Tonno nicht beeintrach- 
tigt, dio Worke waren vielmehr nicht in der Lage, 
allen Anforderungen, sofern dieselben mit kurzeń 
Lieferfristen gestellt wurden, gerocht zu werden. Am 
Quartalsendo standen trotz umfangroicher Yerladungon 
Spezifikationen fiir 12 W ochen zu Buche.

D r a h t .  Die Anfang Mai yoiu Deutschen Stahi- 
wcrks-Yorbande beschlossene Erhobung der Inlands- 
Halbzeugpreise um 5 M  f. d. Tonno steigerte im Vor- 
ein mit der Yerliingerung des Walzdrahtverbandes 
iiber den 1. April d. J. hinaus die Tendenz des Draht- 
inarktes. Dio W alzdrahtpreise stiegen um 5,50 M  
f. d. Tonne und die also erhohten Preise wurden bei 
den Inlandsabnehmorn, sowoit diese ihren Bedarf fiir 
das zweite bezw. dritto Quartal noch nicht voll ein- 
gedeckt hatten, miihelos erzielt. Dio Preiso fiir ge- 
zogenon Draht und Drahterzougnisso schlossen sich 
der Preiserhohung fur W alzdraht an. Nur in Draht- 
stiften ist das Geschaft prcislich von der besseren 
Tendenz des Marktes kaum beriihrt worden, da fiir 
diesen Artikel noch immer Machtfragen unter AuBer- 
achtlassung der Yorteile, die die gegenwartige Kon- 
junktur bietet, entscheidend geblieben sind. Die Be- 
schaftigung der oborschlesischen Drahtwerke war be- 
friodigend. Infolge der Yeranderten ZollYerhaltnisse 
sind zwar einige Auslandsmiirkto der Ausfuhr Yer- 
loron gogangen, dieser Ausfall wurde aber durch den 
gesteigerten Friihjahrsbedarf des Inlandos zunachst 
ausgeglichen.

E i s o n g i e B e r o i e n  und M a s c h i n e n f a b r i k e n .  
Dio allen Industrien zugute gekoinmene gunstigo Kon- 
junktur brachte auch den EisengieBereien und Ma
schinenfabriken reichlich Auftrage zu befriedigenden 
Preisen. D ie oberschlesischen Giefiereien hatten in
folge des Formerstreiks in Broslau auch noch Bestel- 
lungseingiinge aus G ebieten, nach welchen Ober-

schlosien sonst nicht konkurrieren und liofern kann. 
Zum Schlusse des Quartals waren dio EisengieBereien 
iiber ihre Leistungsfiihigkeit bosetzt. Dio Preiso or- 
fuhron domentsprechende weitero Erhohungen, welclie 
don Werkon aber nicht yoII zuguto kamen, w eil auch 
die Rohstoffo teurer geworden sind. Dio Maschinen- 
fabrikon konnten aus Mangel an gelcrnton Arbeitern 
ihro Produktionsfiihigkeit nicht iinmor voll ausnutzen. 
Dio Eisenkonstruktionswcrkstiitten waron boi ebonfalls 
besseren Erloaen infolge der auch im oborschlesischen 
Reyier ziemlich umfangreichen Bautatigkoit spoziell 
auf den oinzelnen Iliittonwerken zufriodenstollond be- 
schaftigt.

P  r o i s e :

Roheisen ab W ork: siark f. d. Tonne
G ieB ere iro h e isen ............................  60,00— 62,00
H iim a t it ..................................... ' . 73,00— 76,00
Qiialituts-Puddelroheison . . . .  58,00
Qualitats-Sicinens-Martinrohcisen 60,00

Gewalztes Eison, Grundprcis 
durchsclmittlich ab W erk:

• S t a b e i s e n ......................................... 110,00— 1U0,00
K essc lb le c lio ...................................... 145,00— 155,00
F lu B c ise n b le c h e ............................  129,00— 136,00
Diinno B l e c h e ................................. 120,00— 135,00
Stahldraht 5,3 m m ........................ 132,50

EisenliUtte Oberschlesien.

III. Grofibritannien.

M i d d l e s b r o - o n - T e e s ,  9. Juli 1906.

Im  zweiton Yierteljahr war das Roheisengeschiift 
hier teilweise recht lebhaft, doch schwankten die Preiso 
weniger ais seit langcr Zeit. Das Geschaft ist iiber- 
haupt ruhiger geworden, nachdem die wilde W arrants- 
Spekulation aufgchort und die dieso hauptsiichlich 
leitcnde Firma iliren Yerbindlichkeiten nicht mehr 
hatte nachkommen konnen. Die jctzige Lago ist 
giinstig, und wenn auch das Geschaft still ist, wie 
immer zu dieser Jahreszeit, so liogt mit den bereits 
gobuchten Abschliisson koin Grund Yor zur Annahme, 
daB dio Preise nachgeben werdon. Dio YerschiiTungon 
haben eine nio dagewesene Hohe im Mai orreicht und 
waron verhiiltnismaBig noch stiirkor in don 30 Tagon 
dos Juni. Hauptsuchlich bostaud die Zunabmo im 
Export, obgleich das Total dos ersten Halbjahrs um 
26 000 tons gogen 1900 zuriickblieb. In den orsten 
sechs 3Ionaten gingen seowiirts 696 000 tons, daYon 
423 500 tons Export; im Y origen Jahre waron die 
Żabien 460 000 bezw. 253 000 tons. Nach Deutsch
land und Holland gingen im erston Halbjahr rund 
200 000 tons, im gleichen Abschnitt Yorigen Jahres 
75 300 tons. Iliornach zu schlieBen, wird die woitere 
Preisbildung auf dom hiesigen Markt sehr von dem 
ferneren deutschen Bedarf abhiingen. Dio Einwirkung 
Yon Amerika hauptsachlich fiir GieBereieisen wird 
oino weniger wichtige Rolle spielen. Die Hutten 
haben stark yerkauft und fiir die niichste Zeit sehr 
wenig an GieBerei-Qualitat abzugeben. Fiir lliim atit- 
eisen gingen die Preise seit Endo Miirz yon 68/— auf 
65/9 fiir Nr. 1, 2 und 3 in gloichen Posten zuruck. 
Der aus Amerika erwartete Begehr fiir San Francisco 
trat nicht ein. Dio Abnahme dor Schiffbautiitigkoit 
wird ebonfalls fuhlbar. Dio Hiimatit produzierenden 
Hutten hatten jedoch yielfach infolge der im  Yer- 
haltnis zu GieBereieisen sehr gunstigen Preiso so 
stark Yerkauft, daB sie trotz des flauen Marktes 
haufig m it ihren Lieferungon in Riickstand kamen.

Aus den hiesigen W  a r r a n ta 1 a g e  r n wurdo im 
April aamtliches H am atit herausgenommen und am
3. Juli gingen auch die 500 tons speziellor Qualitiit 
(es soli Nr. 4 Puddeleisen gewesen sein) fort, so daB 
jetzt nur noch Nr. 3 und fur Standard Warrants giil-
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tigo Waro vorhandon ist. Endo Juni waren dio Bo- 
stando 613 035 tons Nr. 3 und 28 390 tona Standard 
W arrants gogen 681 166 tona bezw. 44 985 tona am 
31. Miirz dicaes Jahres. Fur F o  rr  o m a n g a n  wurden 
bessero Erzzufuhren erwartot, doch ist dieao Hoffnung 
getiiuacht worden. Trotzdem die Hiltten don Preis 
fiir 80%  Waro auf £  14.10/— herabsetzten, konnen 
sie Y orliiu fig  keino neuen Yerbindlichkeiten fiir bal- 
digo Lieferung iibomehmen. Hochofen sind 84 in 
Betriob.

Boi den S t a k l w a l z w e r k o n  macht sich eine 
Abnahme in der Nachfrago fiir Scliiffbaumaterial 
fiihlbar. Dio Blochwalzwcrko sind. voll beschaftigt, 
aber in W inkel- und anderm Proflleison nimmt die 
Arbeit ab. Dio Preiae aind nominell unvoriindort. 
Bei den S c h i f f s w o r f t e n  aind mehr Hellinge leer 
geworden, ohno neue Beschaftigung zu finden.

L o h n e .  Eino liingcro Arbcitseinstollung fand 
hier boi einer GieBerei statt infolge Einfiihrung von 
Maschinenarbeit bei der Rohrenfabrikation; der Stroit 
wurdo durch Nachgebon dor Leuto erledigt. — Fiir 
das zweite Quartal betrug der Durchschnittspreis fiir 
Nr. 3 Roheisen 50.10/96. Seit 1900 war dor Durch- 
schnitt nicht iiber 50 /— ; die Bosserung betriigt seit 
Endo vorigen Jahres 3.5/14 und wurdo damit eine 
Lohnerhohung yoh  4 ’/< °/° f “ r  die Ilochofenarbeitcr 
eintroten. Hierauf yerlangcn nun die Eisenstoin- 
bergleute eine betritchtliche Lohnaufbesserung. Dio 
F r a c h t e n  zeigen kaum nennenswerte Yeriindorungon 
und betragen fiir volle Ladungen: Rotterdam und 
Antwerpen 3/9 bis 4 /—, Geestcmiinde 5/— , Hamburg 
4 /— bis 4/3, Stcttin 4/9.

Dio P r e i s s c h w a n k u n g e n  im lotzten Quartal 
betrugon:

April Mai Juni
MlddlcsbroughJfr.SGJIB 48/9—51/— 49/0 —51/6 50/3 —51/—
Warrants Kassa Kitulcr:
Mlddksbrougli Nr. 3 47/8—50/10'/2 48/10'/*—51/— 49/6 —51/1

do. HUniatit ..........................  — — —
8chottische M. X........................  — — —
W cslkualcn-Ilanmtit . . 62/10</a—C4/7 64/3—65/9 64/3 —65/6

H e u t i g o  P r e i s o  (Juni) sind fiir prompto Lieferung:

Middlesbrough Nr. 3 G. M. B. . . 52 /— u. 52/6 
* ) * . . 50/6 u. 5 1 / -

„ „ 4  GieBerei . . 50/—
„ 4 Puddel . . 49/3

„ Hiimatit Nr. 1, 2 , 3
gem isclit . . . 65/9

Middlesbrough N r.3 W arrants (lCiiufor) 
„ Ilam atit Warrants . .

Schottiaclie M. N. Warrants . . . . 
W estkiisten-Hamatit „ . . . .
Eiaenblech ab W erk hier £. 7.5 / — 
Stahlblech „ „
Stabeison „ „
W inkelstahl „ „
W inkeleisen „ ,,

n 7.5 / -  ( 
,  6 - / -  
„ 7.5 I -  )

50/2 '/2

63/9 

f. d. ton mit
2 7* o/o 

Diskonto.

II. Ronnebeck.

IV. Vereinigte Staaten von Amerika.
P i t t s b u r g ,  Ende Juni 1906.

Dor Eiaomnarkt war wiihrend des ganzen ver- 
flossenen Yiortoljahrea, abgeaohen yon einzelnen 
Schwankungon im Roheisengoschiift, auBorordentlicli 
fest. Dio enorme Leistungsfahigkeit der Werko wurdo 
Yoll ausgenutzt, und trotzdem lierrschto im groBon und 
ganzen nicht nur kein dringondos Angobot, sondorn 
in manchen Zwoigon noch Knapphoit an Materiał.

Waa don Roheiseninarkt anlangt, so war Bessemer- 
oison fortgeaetzt in starkor Nachfrago; dor Markt fiir 
Giofiereiroheiaen hatto einmal unter dem Formoratreik 
in Boaton, Chicago und anderen Orten, der zeitweiso 
don Yerbraucli von GieBoroirohoiaon ompfindiich be- 
einfluBte, zu loidon, und zum andern wurdo dor Markt 
bounruhigt durch maaaenhaftes billiges Angebot seitena 
dor Hochofenworko dea Siidons, das nicht ohno W ir- 
kung auf dio allgomoine Preisstollung biieb.

Boi Stahlhalbzoug kann man von dirokter Knapp- 
łioit nicht mohr rodon, zeitweiso war dor‘Kniippol- 
markt recht still; im Mai ging der Grundpreis um 
1 § zuriick; er hat inzwiachen wiedor don alten Satz 
yon 27 g loco Pittaburg orroiclit.

In Schienen aind groBo Abschlusso fiir Lieferung 
im nśichston Jahro getiitigt worden. Die Neuabschliisao 
fiir 1907 bolaufen sich auf mohr ais 1 Million Tonnen, 
dazu kommen noch mindestena 300 000 t , . di e  fiir 
1906 abgeachloason sind, deren Lieferung sich aber 
in das neuo Jahr hiniibor orstreckt.

Bauoison, Rohron und Bleche waren wiihrond der 
Berichtsperiodo in starkor N achfrage; der Grundpreis 
fiir Feinblecho erfuhr m itRiicksicht auf den gestiogouen 
Stahlpreis eino Erhiihung um etwa 3 § fiir dio Tonne.

Dio Proisgostaltung ist aus nachstohender Tabello 
ersichtlich.

1906 n
fcc 
2 *** c: o.

tc
1 3 1  =

U —^ a « 1  T3 —
■< C -S<< w ^ W

Dollars fiir die TonncJ

GieBerei-Rohoisen Stan
dard Nr. 2 loco Phila-
d e l p h i a .......................

GieBerei-Roheiaen Nr. 2 
(aua dem Siiden) loco
C in c in n a ti...................

Besseinor -R oh eis.f , u 
Grauos Puddelois.' g ś  5 
Bessemerkniippel (“ 61 s  
Schwero Stahlacliienen 

ab W erk im  Osten .

18,25

16,50
18,20
16,60
2 7 , -

28,—

18,50

16,75
18,10
16,60
27,—

2 8 , -

18,50

16,75
18,10
16,35
2 6 , -

2 8 , -

18,25

1 6 , -
18.35
16.35 
2 7 , -

2 8 -

16,50

14,—
15,35
14,85
2 1 -

28,—
CentH fur das Pfund

Behalterblecho .) ,
Felnbleclio Nr. 2 7 1 ^ -
Drahtstifto . . ,J e,"

1,60! 1,60 
2,25' 2,25 
1,85; 1,85

1,60
2,40
1,85

1,60! 1,60 
2,40 2,20 
1,85: 1,80

Industrielle Rundschau.
Braunkohlon - Brikct -Yerkaufsrerein,

6 . nu b. II., Koln.
W io der Bericht iiber das am 31. Miirz 1906 ab- 

gclaufene letzto Gcschiiftsjahr ausfuhrt, trat auf dio 
starko Nachfrage in Brennmaterialien, dio der Ar- 
beiterausstand im Ruhrroyior am Ende des yorigen 
Gesckiiftsjahres yerursacht hatte, zunachst eine all- 
gemoine AbHanung auf dem Kohlenmarkte ein, so daB 
zu Bcginn des Berichtsjabros achon wieder ein ziem- 
licher Lagerbostand auf den Yereinswerken yorhanden 
war. Die Abnałime wahrend der Sommermonate war

befriedigend, indos konnten noch weitere Yorrate an- 
geaammelt werdon. Zwischonzeitlich wurde die Yer- 
kaufaorganisation ausgebaut und durch ErschlieBung 
neuer Absatzgebieto orweitort. Dio getfitigten Yer- 
kiiufe lieBen schon einen guten Abaatz in der Herbat- 
und W interzeit erwarten. In W irklichkeit gestaltete  
aich aber wiihrond dieser Pcriode der Abruf derartig 
stark, daB ein bedeutonder Mehrabsatz gegeniiber dem 
Yorjahre erzielt wurde. Leider machto der im Oktober 
eintretendo groBe W agenm angel eino Ansnutzung des 
seit August in Betrieb genommenen Umschlagsplatzes 
in Mannheim wahrend dea Berichtsjahres unmoglich.
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Zu dieser Zeit trat aulierdem eino so starkę Nach
frage nach Braimkohlenbriketts ein , dali ihr inner- 
lialb normaler Lieferzeit nicht gcniigt werden konnte. 
Trotzdom die Yoreinswerke ihre Leistungsfilhigkoit 
schnoll auf ihro yollo Hoho brach ten , gelang os 
selbst unter llinzunahm e der Lagerbcstiinde nicht, die 
Auftriige den Anforderungen der Abnolnner ent- 
gpreohend hernuszubringen. Es muBten liingere Liefer- 
friston in Anspruch gonommen werden, obgloich der 
Schiffsvcrsand nach Rheinau zugunsten des Strecken- 
Yorsandes auf das notwendigste eingeschrankt wurde. 
Dio gute Nachfrage hiolt fiir daB Endo des Berichts- 
jahres an , so dal! es moglich war, die Vereins- 
werko bis zum Schlusse yoII zu beschiiftigon. Dor 
Absatz in Industriebriketts hat einen weitoren crfreu- 
lichen Aufschwuiig genommen. Durch systematische 
Bcarbeitung des Absatzgcbiotcs und fachmannische, 
feuerungstechnische Unterweisung der Yerbraucher 
in der Einriclitung und Behandlung der Feuenings- 
anlagcn konnte die Zali) derjenigen Fabriken, die fur 
den Betrieb ibrer Dampfkcssel Y o n  anderen Brenn
stoffen zum dauernden Bozuge von Braunkohlenbrikotts 
uborgegangon sind, eriieblich vermehrt werden. Die 
djrekte Yerheizung der Brikotts fiihrto sich aulierdem 
fiir eine Reilie y o i i  Spezialzwecken immer melir ein.

Dancben wurde aber besonders der Yorgasung 
der Briketts, sowohl zur Kraftgas- wie zur lle izgas- 
Erzeugung, erhohte Aufmerksamkeit geschenkt. Durch 
eingehende, von Ingenicuren dos Yereins auf wissen- 
Bchaftlicber Grundlage durchgefiihrte Yorsuche wurden 
auf diesem Gebiete der Yerwendungsm oglichkeit der 
Briketts neue "Wege geoffnet. Die gesam te ton- 
angebende Gasm otoren-Industrie ist jetzt intensiY 
damit bcschiiftigt, gecignote Brikett-Gcneratoren zur 
Kraftgaserzougung herzustellcn, bei denen die bei 
dom Yergasungsprozeli entstehenden Destillations- 
produkto in permanente Gase iibergefiihrt werden, 
um einem Yerschmutzen von Leitungen und Yentilen 
Yorzubeugcn. Mehrere solcher Anlagen sind bereits 
im Betriebc und arbeiten in jeder Beziehung zufriedeu- 
stellend. Dio techni8c)ic Schwierigkeit, die bisher das 
Bitumon der Braunkohle don Generatorkonstrukteuren 
bereitete, kann ais yollstandig beseitigt angesehen 
werden, naehdem es geluiigen ist, das Bitumen im 
Generator selbst zur Anreicherung des Gases zu yer- 
werten. Auch die Erzcugung yon H eizgas aus Briketts 
hat bedeutende Fortschritte gemacht.

Infolgo des starken Inlandsbedarfos wurden be- 
sondere Anstrengungen zur Erweiterung des Absatzes 
im Auslando nicht gemacht. D er  Gesamtabsatz im 
Berichtsjalire betrug 2 112 433 t gegen 1 830 405 t im 
Yorjahre, ist mithin um 282 028 t =  15,41 °/o gestiegen.

NachBtehende Tabelle gibt einen Anhalt, wie 
Produktion und Absatz seit Bestehen des Yerkaufs- 
Yereines in soinor jetzigen Zusammensetzung sieli ent- 
wickelt haben: m .2jm m bjw

t t
Gesamt-Botoiligungsziffer . .
Gesamt-Hcrstellung . . . .
Selbstyerbrauch und Deputat-

b rik etts.....................................
Die auf die Beteiligungsziffer 

anzureebnende Herstellung
b e tr iig t ................................ ..... 1304342 2073834

Bestand am Anfang des Ge-
sc h iif ts ja h r e s ........................ 204842 50743

G esa m ta b sa tz ............................  1321424 2112433
Dayon Landabsatz . . . .  94177 165704
Eisenbahnabsatz:

a) Deutschland . . . .  971057 1528369
b) A u s la n d .......................  253833 334777

ScliilfsYCrsand:
a) Deutschland . . . .  2357 78437
b) A u s la n d .......................  — 5146

2490654 2773850
1329176 2106414

24834 32580

Gegeniiber dor Beteiligungsziffer yoii 2 773 850 t 
blieb somit die Produktion um 700016 fc =  25,24 •>/« 
zuriick. Da im Berichtsjahre cin Absatz yon 2 000 000 t ■ 
erreicht wurde, war dio statutmiiBige IContingents- 
erhohung yorzunehmen. lnfolgedessen wurde durch 
die Gesellschafteryersammlung vom 20. Januar 1906 
besćblosscn, zum 1. Oktober 1907 die Produktions- 
fiihigkeit der W erke auf 4 000 000 t zu erhohen.

Es ist schon an anderer Stelle auf dio bosen 
W irkungcn des W agenmangcls bingewieson worden. 
Die Braunkohlenindustrie wurde daYon in ganz be- 
sonderem MaBc betroffen.

Das eigeno Werk Tiirnich hat im Berichtsjahre 
zufriedcnstellond gearbeitet. Infolgo eines Erdrutsches 
in den Tagcbau konnto allerdings die volle 1’ro- 
duktionsfiihigkeit der Brikettfabrik nicht erreicht 
werden. Die Kohlenforderung betrug insgosamt 
124 264 t, hieryon wurden 78 797 t zu Briketts ver- 
arboitet, der Rest yon 45 467 t in don eigenen Be- 
trieben yerbraucht. An Briketts wurden hcrgestellt 
38 085 t. Der Yersand betrug insgesam t 38 728 t, 
davon 34 191 t Eisenbahnyersaml, 3431 t Kloinycr- 
kauf, 1106 t Solbstverbrauch und Deputatbrikctts. Der 
Durchschnittserlos fiir Briketts stellt sich auf 8,17 M  
fiir die Tonne. An Arbeitern wurden in der Borichts- 
zeit bcschiiftigt: in der Grube durchschnittlich 33 Mann 
mit einem Schichtlohue yon 3,45 J t ,  in der Brikett
fabrik 42 .Mann mit einem solchen yon 3,10 J t ,  d. i. 
im Durchschnitt 3,28 JL

Die Steinfabrik erlitt gleich zu Beginu des Ge- 
schiiftajahres eine groBere Betriebsstorung durch Feuer- 
schaden, der das Ofenhaus und einen Teil der Trock- 
nerei zerstorte. Dieser Scliaden ist durch Yersiche- 
rnng gedeckt. Es wurden hergestellt 1 551 672 Stiick 
Steine. Der Absatz betrug 1 905 894 Stiick mit einem  
Durclischnittserlose von 24,69 Jt. f. d. Tausend. In der 
Steinfabrik wurden 27 Mann mit einem Durchschnitts- 
lohne yon 3,30 J l  f. d. Tag bcschiiftigt.

Kattowitzer Aktion-Gesellschaft fiir Bergbau nnd 
Eisonliiittenbetrieb in Kattowitz.

Nach dem Borichte iiber das am 31. .Miirz 1906 
beendigtc Geschaftsjahr hatte dieses trotz oinigor Be- 
triebsstorungen ein befriedigendes Ergehnis. Die yon 
Quartal zu (Juartal lebhafter werdende Nachfrage auf 
dem Koblenmarkte erlaubte den Gruben der Gesell- 
schaft, die Forderung wesentlieh zu stcigern; doch 
konnten dic Ertriignisse mit diesem Aufschwunge nicht 
gleichen Schritt halten, da die Durchschnittserlose fiir 
Kohlen trotz des guten Geschiiftsganges rucklaufig 
blieben und dauernder Arbeitermangel im Zusammen- 
liange mit gestiogenen Liibnen ein Anwacliscn der 
Selbstkosten veranlaBte. Die HiittenwerkBanlagen ver- 
mochten dagegen dank ibrer fortgesetzt verbesserten  
Einrichtungen hohere Ertrage ais im Jahre Yorher zu 
erzielen, wenngleich die Fertigerzeugnisse weniger 
vorteilhaft abgesetzt werden muBten und die W alz- 
werke bis auf das lctzte Yiorteljahr sehr unzureichend 
beschiiftigt waren. Dic Produktion an Rohcisen und 
Halbfabrikaten stieg , dio Erzeugung und der Absatz 
YOn W alzeisen ging zuriick. Die Betriebsanlagen  
wurden insbesondere durch den Bau einer neuen Koks- 
anstalt, dereń crste Hiilfte bereits in Tiitigkeit gesetzt 
wurdo, den wachscnden Bediirfnissen entsprechend er- 
weitert. Im einzelneu ist iiber die Ergcbnisse der 
yerschiedenen Abteilungen folgendes zu bemerken: Die 
gesam te Kohlenforderung stellte sich auf 2 520 657 t 
gegen 2 442 566 t im Jahre 1904/05, also auf 78 091 t 
oder 3,2 o/0 hoher. Yerkauft wurden 2 064 891 t, auf 
den eigenen W erken yerbraucht 469 000 t. Die Eiacn- 
erzgruben lieferten 12 769 t oberschlesische Braun- 
eisenerze und 5837 t ungarische Spatc. In der Koks- 
anstalt Hubertushiitte wurden 70 680 t Koks, 7323 t 
Zinder, 4732 t Teer, 27 107 t Am moniak wasser und
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312 t schwefelsaures Ammoniak gewonnen. An Roh
eisen wurdcn mit zwei Hochofen 70030 (59 336) t er- 
IdnHcn. Das Stahlwerk und die StahlgicBeroi erzeugten
43 501 t Flufieisenblocko und 884 t StahlguBartikcl. 
Die EisengicBerei, Werkatatt und Kcsselschiniedo 
steli ten 2928 t GuBwaron und 1930 t K essel- und 
Koiistruktionsarboiten her. Das Puddel- und Walz- 
werk Marthahiltto lieferte nur 52 132 t Form- und 
llandelseisen gegen 57 078 t im Yorjahre, d. li. 8,7 o/0 
woniger. Um die W alzwerke oinigermaBen ausreiclieną 
zu boschilftigcn, wurden auBerdom 15093 t Halbfabri- 
kate fiir den Yorkauf fortiggestellt. Auf den Ziege- 
leien dor Gcsellschaft wurdcn 16 101 000 Ziogolsteinc 
gebrannt und in den KalkstoinbrUchon 352 t Kalk- 
steine ais Zuschlag fiir die Hochofen gewonnen. Die 
Anzahl der siimtlichen Beamten und Arbeiter stieg 
im Berichtsjahro von 10 733 auf 10 777. Der Grund- 
bęśitz vormehrte sich um 93,61 ha mit (‘inigen W olin- 
gebiiudcn. — Dio Bilanz woist oinen Bruttogewinn 
von 4 691811,01 M  und, nach Abzug der Generalyer- 
waltungskosten, Zinsen und Absehroibungen, einen 
Reinerlos von 2 550 627,25’*#  nacli. Yon diesem Be- 
trage, dor sich durch den Gewinnvortrag aus 1904/05 
noch um 94539,26 c#  erhoht, sollen 2 420 000 ^// 
( =  11 o/0 dos Aktienkapitals) ais Dividende aus-

geschiittet, 60 000 fM fiir Arbeiter-W ohlfabrts- und 
iihnliche Zwecke beroitgestcllt, 40000 M  zur Er- 
huhung des Berufsgenossenschaftsfonds yerwóndet und 
50 000 M  dem Pensiońs- und Unterstiltzungsfonds fiir 
Lrntorbeamte tiberwiesen werden. Dic yerbleibendcn 
75 166,51 M  wiiren alsdann auf neuc Rechnung vor- 
zutragen. Die Genoralyersammluhg wird auBerdem 
dariiber zu besehlieBen haben, oh das Aktienkapital 
zur Yergrollerung des Grundbesitzes und zum Erwerbe 
der Mehrheit dor Aktien dor PreuBengrubc um den 
Ncnnwert von 8 000 000 kW erhoht werden soli.

Societe Aiionyme des A cićrios, Huuts-Foiinieuux el 
Forges do T iigiuio (Frankrelcli).

Die Einnahmon des GescbaftBjahrcs 1905 ein- 
schlicBlich aller Zinsen und Eingiiiige auf Grund alter 
AuBenstiinde betrugcn 442964 Fr. gegen 99891 Fr. im 
Jahre 1904. Andersoits beliofen sich die geuamten 
Ausgaben, die im Yorjahre eine Hiihc yon 737 876 Fr. 
erreicht hatten, auf nur 499 822 Fr., so daB sieli ein 
Betriebsvorlust yon 56 858 Fr. ergibt. Dieser l'ohl- 
betrag wird ebenso wio die Unterbilanz des Jahros
1904 (543 291 Fr.) aus der Rucklage gedcckt, die sich 
hierdurch auf l 833 672 Fr. ermiiBigt.
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V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .
Besucli des American Instituto of Mining 

Engineers.
In einer am 6. Juni stattgeliabten Sitzung wurde 

das Prograinm fiir dio gemeinsamen Ycranstaltungen 
fostgesetzt:
13. A u g u s t :  Ankunft der G listo; zwangloses Bei- 

sammensein im 1’ark-Hotel.
14. A u g u s t :  Fahrt mittels Sondcrdampfers nach den

niederrheinischen Iiidustrieliiifen bis W alsum. Ab- 
fahrt . yormittags gegen 10 Uhr yon D usseldorf; 
ImbiB auf dem Dampfer wahrend der Talfahrt. Be- 
siclitigung der Friedrich - Alfred Hiitte der Firma 
F r i e d .  Kr u p ] )  in Rlieinhauson. Wahrend dor 
Ruckfahrt gem einsam es Mahl auf dem Dampfer. 
Am Abend: BegriiBungsfeier mit musikalischer
Unterhnltung, gegeben vom Oberbiirgermeister der 
Stadt Dusseldorf.

15. A u g  u b t :
1. Die Damen besichtigen dio Sohenswurdigkeiten 

von Dusseldorf.
2. Die Herren untornehmen gruppenweise Besicli- 

tigungen der W erke:
a) Kohlenzoche RheinprouBen (Schacht IV),
b) A k t.-G es. Plioenix und Rlieinische Stahl

werke,
c) Gutoholliiungshiitte.

3. Abends Festessen in der Tonhalle.
16. A u g u s t :  Gemeinschaftlicher Ausflug. Eisenbahn- 

fahrt nach Yohwinkel; Fahrt mit der Schwebebahn 
durch Elbcrfeld bis Barmen; Fahrt mit der Berg- 
bahn zum Tolleturm; dann weiter nach Remscheid 
(Besichtigung der Elektrostahl-Erzeugung yon Linden- 
berg); Talsperre, gem einschaftliches Essen daselbst; 
Ruckfahrt nach Remscheid *und iiber Solingen nach 
Dusseldorf.

17. A u g u s t :  Rlioinausfiug. Eisenbahnfahrt nach 
Koblenz um 830 Uhr yormittags; Besichtigung der 
K ellerei yon Deinhard & Co., daselbst Friihstuck; 
Dampforfahrt rheinaufwiirts bis St. Goar und Riick- 
fahrt bis Koln.

Dor EmpfangsausschuB besteht aus folgonden 
Herren: Genoraldirektor S p r i n g o r u m ,  Dortmund 
(Yorsitzendor); Dr. W. B o u m o r , M. d. R. u. A., 
Diisseldorf; Kommcrzicnrat M. B 3 k e r , Remschoid ; 
Geheimrat B o r c li e r s - Aachen, Kommcrzicnrat W. 
B r tlg m a n  n , Dortmund; Gencrnlaekretiir H. A. B u e c k ,  
B erlin ; Direktor G i s b e r t G i 11 li a u 8 o n , Eascn 
a. d. Rulir; Direktor P a u l  R e u s c l i ,  Sterkrade; 
Kommcrzicnrat I I e i nr .  K a m p ,  Laar b. Ruhrort; 
Direktor F r . K i n t z l e ,  Rothe Erde boi Aachen; 
Direktor v o n  K r t l w e l  in M eiderich; Geb. Kom- 
merzieiirat II. L u o g , D iisseldorf; Oberbiirger
meister M a r s ,  Diisseldorf; Ingeniour H. S a c k ,  
Diisseldorf-Rath; Direktor S ć h a l t c n b r a n d ,  Dussel
dorf; Fabrikbesitzer A u g. T h y s s e n ,  Miilheim an der 
ltuhr; Dr.-Ing. E. S c l i r o d t c r ,  Diisseldorf, ais Ge- 
schaftsfiihrer.

Das H a u p t q u a r t i e  r ist im P a r k  - H o t e l  zu 
Diisseldorf; auch soli dort ein Bureau eroffnet werden.

Das „Iron and Steel Institute" hat den Professor 
. l o s e f  y o n  E h r e n w e r t h  der k. k. Montanistischen 
llocliBchule in Leoben zu soinem Ehrenmitgliede erwiihlt.

Fiir dio Yereinsbibliothek sind eingegangen:
(Dic Elrusendcr sind durch * brzefchnet.)

Unsolved Probletns in Melallurrjy. By R o b e r t  Ab  bot  
H a d f i e l d * ,  M. Inst. O. E.

K i n d e r * ,  H .: Fehlerquellen bei der titrim etrischen  
Bestimmung des Eisens m it Perm anganat (Sonder- 
abdruck).

L j u n g b e r g * ,  E. J . : Det p ro d u k tira  arbetet i vart 
lands hushallning.

Mon Yoyage au x  E tatu -U nis d ’Am ćrique. Aperęu 
des Causes du Dćycloppemont industriel et conuner- 
ciel de ce Pays. Par J. Ob o z i n s k i .  [Socićtó* 
B elge des Ingćnieurs et des Industriels.]

S c h r e i b e r * ,  H a n s ,  Direktor: Ueber Torfterkolcung  
m it Gewinnung von Nebenprodulclen (Sonderabdruck).



904 Stahl und Eisen. Vereins- Nachrichten. 26. Jahr". Nr. 14.

S t a s s a n o , *  E r n s t ,  Artillcric-M ajor: TJeber d ie ge- 
gemc&rtige Lage und Z ukunft des thermo-clektrischen  
Hitttenicesens im allgemeinen und der thermo-elek- 
trischen E isenindustrie im besonderen.

S t a t a p r o v e a n a t n 11 e n * (Kopenhagen): Undersoegel- 
ser over L inolie  og Rustbeskyttelsesniidler. U dgiret 
paa Foranstaltning af Miniateriet for Kirke- og Under- 
yi8ningsvac8enet.

D er Y erein  deutscher Ingenieure* 1 8 5 6 — 1906. Ein 
gcschichtlichor Riickblick. Zur Feior des 50 jiihrigen 
Bestoliens.

M itteilungen aus dem EisenTiilttenmiinnischen In stitu t 
der K Sn igl. Techn. Hochschule Aachen. Hcraua- 
gegeben von Professor Dr. F . Wi i s t . *

Kgl .  B a y c r .  T e c h n .  H o c h s c h u l e  * zu Miinchen:
a) B ericht f i ir  das S tudien jahr 1904 — 1905.
b) P rogram m  f i ir  das S tudien jahr 1905 — 1906.

K g l .  P  r c u U. M a s c h i n e n b a u -  u n d  H u t t e n -  
s c l i u l e *  i n  D u i s b u r g :  Jahresbericlit. und P ro 
gram m  f i ir  das SchuJjahr 1905.

K g l .  F a c h  s c h u l e *  f i i r  d i o  E i s e n -  u n d  S t a  b l 
i n  d u a t r i o d e s S i e g e r l a n d e s  zu S iegen : P ro 
gram m  1906. Nebst B e ila g e : Die Bedeutung der  
Cheopsp{/ram ide, von II. H a o d i c k c .

Organisation und L ehrplan der Handelshochschulc 
B erlin . H erausgegeben von den A o l t e s t e n *  d o r  
K a u f m a n n s c h a f t .

Jahresbericlit der Ilandels- und Gewerbekammer * f i ir  
Oberbayern [M iinchen] 1905.

Jahresbericlit der H andelskam m er* f i ir  den Regie- 
rungsbezirk  Oppeln 1905.

M a s c h i n e n b a u -  u n d  K l e i n e i s e n i n d u s t r i o -  
B e r u f s g e n o s s c n s c h a f t *  zu D usseldorf: Y er- 
w altungsbericlit fu r  das Rechnungsjahr 1905. Nebst 
Beiheft: Z w anzig  Jahre so zia ler A rbeit.

R h o i n i s c h - W e s t f i i l i B c h e  Hi i t t o n -  und AValz-  
w e r k s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t *  zu E ssen : 
Yerw altungsbericht fU r das J a h r  1905.

N o r d o s t l i c h o  E i s e n -  u n d  S t a h 1 - B e r u f s - 
g e n o e s e n s c h a f t *  zu B erlin : Yericaltungs-
bericht f i ir  das J a h r 1905.

S t t d d e u t s c h e  E i s e n -  u n d  S t a h l  - B e r u f s -  
g e n o s s e n s c h  a f t *  zu Mainz: Yerw altungs-
bericht f i ir  das J a h r  1905.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Biewend, II., Dipl. - H iitteningenieur, Felten & Guil- 

loaume-Lahmeyer-W erke, Frankfurt a. M., Mosel- 
straBe 34 u*

B lezinger, A ., Zivilingenieur, Duisburg, Angerstr. 18.
B rinktnann, Carl, Bctriebsingeniour, Rheine, W est- 

straBe 9.
v. Cotzhausen, Ingenieur, W estercclle bei Celle, Adel- 

heidsdorferstraBe.
E berhart, K a r l,  Zentral-Inspektor der ungarischen 

W erke und Fabriken der priv. Oesterr. Staata-Eisen- 
bahn-Geaellschaft, W ien, Schellinggasse 5.

E yennann, Peter, Chiefenginecr of Dubois Iron Works, 
Du Bois, Pa., U. S. A.

Fischer, R udolf, Oberingcnieur, Budapest, AeuBere 
AVaizneratr. 45—47.

Grofibergcr, Ludw ig, Goneraldirektor des Lothriuger 
Huttenvoreins Aumetz-Friede, Kneuttingen i. L.

Ilannen, C., techn. Diroktor und Yorstandsmitglied 
des Berg. Gruben- und lliittenvereins, Ilochdahl.

H ansen, II., Hiitteningenieur, Duisburg, Dusseldorfer- 
straBo 442.

H dlm ann , A ., Ingenieur, Diissoldorf, K onigsallee 63.
IIoffm ann-Bettendorf, N., Boulcvard du Regent 21, 

Brussel.
Ilu th , A rno, Chefingenieur der Firma Poetter & Co., 

Akt.-Gcs., Dortmund, Dresdenerstr. 30.
Iiley, II., Dipl.-Ingeniour, Ludwigshafen a. Rh., W ittela- 

bacherstr. 43 p.
Lindeboom, A lfred  J. A ., Ingenieur administrateur 

delegue adjoint de la Stc- JIćtallurgique du Pćrigord, 
18 ruo de 1’Arcade, Paris, YIH.

M arkers, Carl, Betriebsdirektor des Lothriuger n u tten - 
Yoreins Aumetz-Friede, Kneuttingen i. Lothr.

M eyer, E m il, Ingenieur, Geschaftsfiiliror und Mit- 
inhaber der Maschinenfabrik Emil Meyer & Co., 
G. m. b. H., Groflenbaum.

Reuss, H erm ann, Ingcnicur-Konsulent, Teclmisclies 
Bureau, Mitninski-Quai 7, St. Petersburg.

v. R ieppel, A ., Dr.-Ing. h. c., Dr. phil. h. c., Baurat 
und Fabrikdircktor, Niirnberg.

Rissel, Y iktor, Ingenieur, k. k. Gewerbo-Inspektor, 
W ien III, Baumannstr. 5.

R ilzh au p t, F riedr., techn. Direktor der Deutschen 
N iles W orkzeugmaschinenfabrik, Berlin-Oberschone- 
weide, Helmboltzatr. 17.

Trapliagen, IV., Oberingenieur der Bethlen-Falva- 
Hiitto, Schwientochlowitz O.-S.

Yogel, TY., Oberingcnieur, Kattowitz O.-S., Miihlstr. 47.
W askowsky, E duard , Beratender Ingenieur fiir Elektro

technik und Maschinenwesen, Dortmund, n e iligcr-  
w eg 42 a.

Zum felde, L udw ig, Ingenieur, Maschinenfabrik J. Ban- 
ning, Hamm i. W.

N c u e  M i t g l i e d e r .
Gehrandt, G ustav R ., Ingenieur der Carnegie Steel Co., 

219 SwissYalc Ave, lidgew ood Park Pa., U. S. A.
Guilleaume, Otto, Fabrikant, Ncustadt a. d. Haardt.
H ort, W illi., Dr. phil., Dipl.-Ing. bei Th. Goldschinidt, 

chemische Fabrik und Żinnhuttc, Essen a. d. Ruhr- 
Riittcnscheid, Esscnerstr. 27.

K orten , Albrecht, Betriebsingenieur der Dillinger 
Hiittemverke, Abteilung Panzerfabrikation, Dillingen
a. d. Saar.

K rau theim , G., Fabrikbesitzer, Chemnitz-Altendorf.
Langer, P., Professor, Aachen.
Lindem ann, A lfred , Zivilingenieur, Hagen i. W estf., 

SiidstraBc.
Scliolz, Berthold, Dipl.-Ingenieur, Betriobsassietent im 

Eisenhiittenwerk Thale, Thalo a. Harz.
Schonberger, F r itz , Dipl.-Ing., Oberingeniour der Con- 

cordiahiitte, yorm. Gebr. Losscn, Akt.-Ges., Ben- 
dorf a. Rh.

SchUmmer, Jos., Ingenieur im Bessemeratahl- und 
Blockwalzwcrk der Firma Fried. Krupp, Akt.-Ges., 
Essen a. d. Ruhr, Lessingstr. 1.

Siemens, F riedrich , Berlin NW ., Mittclstr. 21.
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Abbildung 14.
Gieflerei der H. W. Caldwell & Son Co., Chicago,
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Abbildung 16. GieBerei nach europaischem StilAbbildung 15. GieBerei nacb 
amerikanischem Stil nach David TownsendAbbildung 13.- GieBerei der W ortbington Hydraulik Works 

Harrison, N .Y . Nur scliwerster GuB.. .
183 in lang. Schiff I  2 K riine zu 30 t. Schiff I und II  2 Krfine zu 20 t, 
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Abbildung 11
Trookenkam m ern, Putzereien.

Projęktierte GieBerei 

fiir ein Hiittenwerk in Saclisen
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