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Die Verwendung von GroBgasmaschinen in deutschen Hutten- und 
Zechenbetrieben.*

Von K. E e i n h a r

\ /  or kaum zehn Jahren wurde fast gleich- 
’ zeitig in England, Deutscliland und Belgien 

mit der Verwirklichung des Gedankens begonnen, 
die Hochofengase direkt in Gasmaschinen, statt 
wie bislier unter Darnpfkesseln zu verbrennen.
Es waren kleine Maschinen, init, welohen die 
Pioniere dieses Fortschrittes ihre ersten Ver- 
suche machten. Nachdem aber diese Yersuche 
zur Zufriedenlieit ausgefallen waren, und nach
dem sieli gezeigt hatte, dafi der Heizwert der 
armen Hochofengase trotz einer vorerst mangel- 
haften Beinigung mit geniigender Sicherbeit in 
Gasmaschinen direkt in Arbeit umgesetzt werden 
konnte, entstand sehr bald das Verlangen nach 
Gasmotoren mit tthnlich groBen Leistiingen, wie 
sie die Dampfjnascliinen im Hflttenbetriebe auf- 
weisen.

Diesen plotzlichen Anforderungen der Hiitten- 
werke gegeniiber befand sieli die Gasmaschinen-. 
Industrie in nicht geringer Verlegenheit; denn 
bis dahin war der Gasnrotor docli cigentlich nur 
ais eine Kleinmasehine anzusehen, und mail 
glaubte die Grenze des Moglichen bei einer 
Leistung von 100 bis 150 eff. P. S. in einem 
Zylinder erreicht zu haben. Jedocli unter- 
schatzten die Gasmotorenfabrikanten die Aus- 
sichten nicht, welche das neue Anwendungsgebiet 
ihren Erzeugnissen bot, und so kam es, dafi es 
in Deutscliland zuerst. dio Be r l i n - An h a l t i s c l i e

dt. in Dortmund.
(Naehdruck rerboten.)

Ma s c h i n e n b a u - G e s e l l s c h a f t  in Dessau wagte, 
auf Bestellung des Horder Bergwerks- und Hiitten- 
vereins eine 600pferdige Zweitaktgasmaschine 
mit zwei Zylindern — Konstruktion Oeche l -  
hause r - . Tunker s  — auszufiihren. Dieso Maschine 
hatte also fiir die damalige Zeit eine erstaunlich 
grofie Lełstung. Sie kam im .Tahre 1898 in 
Betrieb und liluft nach einigen Verbesserungen 
und VerUnderungen. noch heute zur Zufriedenheit. 
Ihre Konstrukteure waren es somit, welche in 
Dęutschland den Beweis erbracht haben, daB 
der Gasmotor aucli ais GroBmaschine fiir die 
Verwertung der Hochofengase geeignet ist. Die 
Erfolge des H o r d e r  Hiittenwerkes im Verein 
mit der Tatsache, dafl die Ausnutzung der Hoch
ofengase in Gasmaschinen viel ungefahrlicher ist 
ais ihre Verbrennung unter den Darnpfkesseln 
und dabei eine droi- bis viermal groBere Leistung 
ergibt, * waren dann fiir andere W erke, voran 
die F r i e d e n s h i i t t e  und das Hiittenwerk in 
D i f f e r d i n g e n ,  der AnSporn, ebenfalls Gas
maschinen in ihren Betrieben einzufiihren; in den 
letzten Jahren folgtcn diesem Beispiele der 
Hiittenwerke auch eine Eeihe von Kohlenzechen, 
urn die auf ihren Kokereien erzeugten Koks- 
ofengase besser zu verwerten.

Wenn auch naturgemafi alle diese ersten 
Anlagen noch Mangel beziiglich der Konstruktion 
der grofien itotoren und beziiglich einer gc-

* Yortrag, gehaiton auf dem Juli-M eeting 1906 
des Iron and Steel Institute.

XY.se

* Siehe hieriiber die Yeroffentlicbung in „Stabl 
und Eisen" von Ł ilr m a n n  u . M e y ę r  1899 Xr. 10 S.4S4,

l
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niigenden Reinigung des Gases aufwiesen, so 
konnte doch aus ihreii Betriebsresultaten, ins- 
besondere aus jenen der von Co c k e r  i 11 - S e r  a i n g 
nach Di f f o r d i n g e n  gelieferten grofien Maschinen- 
anlage der ScbluB gezogen werden, dali sich 
der Betrieb eines Hiittenwerkes und zum Teil 
auch der eines Walzwerkes bei einiger Reserve 
sclion damals ohne groBe Storungen mit Gas- 
motoren aufrecht erlialten lieB. Daran zweifelt. 
bei uns heute wolil iiberhaupt niemand melir. nacli- 
dem in den letztcn vier Jahren alle Gasmaschinen- 
fabrikanten ihre Konstruktionen ganz wesentlich 
rcrbcsserfc haben, bezw. ąeitdem neben der Ver- 
Yollkoinninjing des O ech e ;liiilu se r-Z w eitak t- 
motors der K o rtin g sch e  doppeltwirkende Zwei- 
taktmotor und die doppeltwirkenden Yiertakt- 
motoren der Gasinotorenfabrik D c u t z ,  der 
Maschinenbau-Gesellschaft N i i r nbe r g ,  der Firma 
C o c k e r i l l  und anderer entstanden. Es wilre 
sonst nicht moglich. daB die Yerwendung der 
Hochofengasmaschine in so kurzer Zeit einen 
solchen Ilmfang angenommen liiltte, wie er heute 
besteht.

Meine Aufgabo ist es nun, Ihnen ais Fort- 
setzung der von L u r ma n n ,  Professór Meye r  und 
mir selbst dem Yereine deutsclier Eisenhuttenleute 
erstatteten Bericlitc* einen Uberblick zu geben:

1. iiber den Umfang der Yerwendung von 
Gasmaschincn im Hiitten- und Zechenbetriebe 
in Deutschlaml.

2. iiber die Erfahrungsresultate dieser Betriebn 
einschlieBlicli des Einliusses der Reinigung 
der Gase,

H. iiber die lieute in Deutschland zur Aus- 
fuhrungkomnienden modernen Konstruktionen 
von GroBgasmaschinen

Um mijglichst richtige und yollstilndige 
Schiuflfolgerungen ziehen zu konnen, liabe icli 
die Hiitten werke und Zechen, welche Gas- 
maschinen im Betriebe haben, um Beantwortuńg 
einer Reihe yoii zum Teil etwas weitgehenden 
Fragen und die Gasmascliinenfąbrikanten um 
( bcrlassung von KonsŁruktionszeichnUngeii ge- 
beten, und ich mufi liier dankbar hervorheben, 
daB icli von allen Hiitten und Zechen eine aus- 
fiihrliche und uneingeschriinkt offene Beant- 
wortung meiner Fragen zur V e r w e r t u n g  im 
a l l g e me i n e n  I n t e r e s s e  und von den Fabriken 
reichliches Materiał zur Beurteilung ihrer Kon
struktionen erbalten habe.

Durch VBrmittlung des Yereins deutsclier 
Kisenbuttenleute habe ich im Februar dieses 
Jahres folgenden Fragebogęn an die deutschen 
Hiittenwerke gericbtet:

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1898 Nr. 6 S. 247; 
1899 Nr. 10 S. 473, Nr. 11 S. 517; 1901 Nr. 9 S. 433, 
Nr. 10 S. 489; 1902 Nr. 21 S. 1157, Nr. 24 S. 1352;
1905 Nr. 2 S. 67, Nr. 3 S. 132.

26. Jahrg. Nr. 15.

1. \Vieviel G a s m a s c h i  neu haben Sie im Betrieb, 
Montage oder Bestellung? System? GroBo? Be- 
triebszweck?

2. W ieyiel Pfcrdestiirken sind hicrvon im Da u o r -  
b e t r i e b  und wieYiel stehen in R e 8 o r y  e ? 
letztere vielleicht auch durch D a n i p f m a -  
s c h i n c n ?

3. Durch w c l c b e s  ( l a s  werden die Maschinen 
betrieben? Ilochofengas? Koksofengas? Miscbung 
hcider?

4. Ist ais ReserYC eine G e n e r a t o r g a s a n l a g e  
Yorhanden?

5. Auf welche W eise crfoigt die R e i n i g u n g  und 
K ii h 1 u n g des Oases ?

6. W elchen K r a f t -  und W a s s e r Y c r b r a u c h  vcr- 
ursacht die R e i n i g u n g  des fiir die Maschine 
Yerwendcten Gases?

7. In welchem Y o r h f i l t n i s s e  steht dieser K r a f t -  
b e d a r f  zu der durch die gereinigten Gasc 
e r z i e 11 e n L o i s t u n g ?

8. W ie boch stellen sieli die R e i h i g u n g s k o s t e n  
pro cbm Gas?

9. Welche Einrichtungen sind getrolfen, um das 
Gas nach der Reinigung zu t r o c k n c n ?

10. Welchen S t a u b g e l i a l t  hat das Gas Yor der 
Reinigung? nach der Reinigung?

11. Sind in der Gaslcitung zu den Maschinen Druck- 
reglcr Yorgesehen, und zwar fiir j e d e  M a s c h i n e  
oder nur fiir die g a n z e  A n l a g e ?  oder ist 
b e i d o s  yorhanden ?

12. W ie groB ist der Inhn.lt der Druckrcgler in cbm?
13. Wie hoch ist der D r u e k  d e s  G a s  e s  vor don 

Maschinen, und in welchen Grenzen schwankt 
derselbo?

14. .Mit woleher Temperatur und mit welchem W asscr- 
gelialt in g pro cbm kommt das Gas vor den 
Maschinen an?

15. In welchen Zeitabstiinden erfolgt eine griiiidlicho 
i n n o r e  R e i n i g u n g  dor  g a n z e n  M a s c h i n e  
und welche Zeit nimmt diese Reinigung in 
Anśpruch?

IG. W elche Teilc bediirfen in  c r s t e r  L i n i e  und 
d e s  o f t e r e n  der  R e i n i g u n g  und welche Zeit 
nimmt dio Reinigung dieser Teile in Anspruch?

17. Kommen B e t r i e b s s t o r u n g e n  vor und wodurch 
werden diese yerursaelit? Fedcrbriiche? H an gfi-  
bleiben der Yeńtile? Nichtanspringon der Ma
schine? Yersagen der Zundung?

18. Sind schon w i c b t i g e  T e i l e  der Maschine 
d e f e k t  geworden und in weiclier Zeit seit der 
ersten inbetriebsetzung der Maschine? Yermut- 
liche Ursacho? a) Zylinder? b) Zylinderdockel?
c) Kolben? d) Yentiigebause? e) Kolhenstangcn?

19. Wie groB ist der 1C ii h 1 w a s s e r v e r b r a u e li
p r o  1 \S . u n d  S t u n d e :  fiir die Zylinder? fiir
dio Kolben und Stangen?

20. W elchen D r u c k  hat das Wasser fiir die Kolbcn- 
kiihlung?

21. Wie groli ist der Z u s a t z  an frischem O ol pro
elf. 1*. S. und Stunde: a) Zylinderol? b) Ma-
schincnol?

22. Wurde der G a s  y o r b r a u c h der Maschine er- 
mittelt und wie groB ergab sich derselbe? Auf 
welche W eise wurde der GasYerbraucb bestimmt?

23. Welcho GroBe  der  E i n h e i t e n  sind nach Ihrer 
Ansicht fiir Geblaseantrieb und fiir Dynamobetrieb 
am z w e c k m ii B i g s t e n ?

24. Lassen sich etwa in Ihrcm Betriebe durch Gas- 
maschinen angetriebene l>r eh s t roni  d y n a m  os  
ohne Schwierigkeit parallel scbalten?

Einen iłhnlichen Frageiiogen, der nur den 
besondęren Yerhaltnissen der Zechen Rechnung 
tragt, habe icli auch an diese versandt.

Die Yerwendung voii GroBgasmaschinen.
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I. Umfang der Ver\vendung von G as-  
maschinen im Hiitten- und Zechenbetrieb  

in Deutschland.

Die Beantwprtung dor Fragebogen erfolgtc 
A n fang Miirz diescs Jaliros. Es geht daraus 
hervor, dali von 4!) gefragten deutschen ITiitten- 
werken 32 W erke Gasmąlchinon bereits im ISe- 
triebe nnd !l W erke solche erst in Bestellung 
gegeben hatten.* 

im Betriobe waren:
203 Maschinen mit einer 

Leistung von ca.
in M o n tag c

u. licsteliung 146 Maschinen mit einer
Loistung von ca. 201 000 

zusammen 349 MaBchinen mit einer 
Gcsamtleistung von ca.

Unter diesen Maschinen sind:

64 MaBchinen

19'

mit einer Leistung
von ca. 34 000 elf. S. 

iii tero einfachwirkende Yier- 
tnktmotoren,

Maschinen mit einer Leistung
von ca. 91 000 „

Zweitaktmotoren, und 
Maschincn mit einer Leistun";

von ca. 260000 „
doppcltwirkende Yiertaktmotorcn.

Fiir Gehlfiseantrieb arboiten:

15 altere einfachwirkende Yier-
taktmaschinen . mit ca. 8 200eff. P. 8.

44 Zweitaktmaschinen „ „ 50 100 „
77 doppcltwirkende Yiortakt-

maschinen . . mit ca. 103 000 „
zus. 136 Maschincn . . . mit ca. 161300 eff. P .S .

wurden durch 
deutschen Gos- 

. Juli d. J. be-

7 800 eff. P. S.

* Nach einer neueren Kundfrage 
deutsche Hiittenwerke und Zechen bei 
maschinenfabriken vom 1. Marz bis 1 
stellt:

7 Zweitaktmaschinen mit einer 
Leistung . . . .  von ca.

24 doppcltwirkende Yiortakt-
maschinen m. einer Leistung

toii ca. 28 350
zus. 31 Maschinen mit einer Gesamt-

leistung . . .  . von ca. 36 150 etf. 1’. S.
\ on diesen Maschinen arbeiten fiir GcblSseantrieb :

7 Zweitaktmaschinen mit ca. 7 800 eff. P. S. 
7 doppcltwirkende Yiertakt-

maschinen . . . .  mit ca. 9 400 „

zus. 14 Maschinen . . . .  mit ca. 17 200 eff. P. S.
Fiir Dynamobetrieb arbeiten :

0 Zweitaktmaschinen mit ca. — eff. P. 8.
17 doppcltwirkende Yiertakt-

maschinen . . . .  mit ca. 18950 „
zus. 17 M aschinen ...................mit ca. 18 950 eff. P. S.

Fur Walzwerksbetrieb arbeiten:

0 M aschinen......................... mit ca. — etf. P. S.
Fiir andere Zwecke arbeiten :
0 M aschincn..........................mit ca. — elf. P. S.

Fiir Dynamobetriob arbeiten:
48 altere einfachwirkende Yicr- 

taktmaschincn . mit ca. 
41 Zweitaktniaschinon „ „

110 doppcltwirkende Yiertakt- 
maschinen . . mit ca.

zus. 199 Maschinen

184 000 elf. P.S.

385 000 cif. P.8.

. . mit ca.
Fiir Wolzwerkantrieb arbeiten:

— iiltere einfachwirkende Yier- 
taktmasckincn . mit ca.

3 Zweitaktmaschinen „ „
7 doppcltwirkende Ariertakt-

inaschinen . . mit ca.
zus. 10 Maschinen . . . mit ca.

Fiir andere Zwecke:
4 Maschinen

25 600 elf. P. hi. 
35 700 „

144 800 „
206 100 elf. P.S.

— elf.P. S. 
5 200 „

10 900 „
ig Too oS  P.S.

1 500 elf.P.S., . mit ca.

Die grSIite yorkommende Gesamtleistung der 
Crasmaschiuen e ines  Hiittenwerkes betriigt ca. 
35 000 eff. P. S., Ki Hiittenwerke haben mehr ais 
10 000 eff. P .S ., 27 melir ais 5000 eff. P. S. im 
Betricbe. Auf den meisten ITutt en werken sind 
silmtliche Gasmascliinen olme Reserve im Dauer- 
betrieb, auf eiiiigen hat man his zu 40 % 
Reserye in Gasmascliinen und ebenfalls nur auf 
einigen eine ahnlich grofle Reserve in alteren 
Dampłmaschiiien oder in 1 >nin]ifturbinen. Fast 
alle Maschinen auf den Hiittenwerken sind 
natiirlich durch H.ocllofengas betrieben. 2 An- 
lągen benutzen nur Koksofengas, 3 Hochofen- 
gas und Koksofengas getrennt. und 1 Anlage 
misclit beide Gase. Ferner botreibt auch die 
M a n s f e l d e r  G e w e r k s c h a f t .  Gasmaschinen 
durch die Giehtgase ihrer Oefen fiir Kujifer- 
gewinnung. G e n e r a t o r e n  zur Erzeugung von 
Koksgeneratorgas stehen auf sieben Hiitten- 
werken in Reserve., Sie kiinnen in der Haupt- 
sache nur dazu dienen, im Falle eines Strei.kes 
den notwendigsten Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Umfang des Gasmaschinenbetrieli^S au f 
den Zechen ist bedeutend gennger. Das ist, 
erkliirlieh, weil die Abhitze der alteren Koks- 
ofen ja  nur unter Dampfkesseln ausgenutzt 
werden kann, weil also fiir diese alteren An- 
lagen somit Dampfkessel im Zechenbetrieb un- 
vermeidlicli sind. Fiir den Gasmaschinenbetrieb 
kann hier nur der in den Koksofen gegeniibe!' 
ihrem eigenen Bedarf erzeugte Ueberschufi an 
Gas in Frage kominen, so dafi stets Dampf- 
maschinen- und Gasmaschinenbetrieb zugleich 
vorhanden sein werden und z war in einem Ver- 
haltnisse, das mehr zugunsten des Dainpf- 
maschinenbetriebes sein wird, ais dies auf den 
Hiittenwerken der Fali ist. Dazu komnit 
noch, daB die Gasproduktion der Koksofen viel 
unregelinatiiger ist, ais jene der Hochofen.

Bei neueren (Regenerativ-) Koksofen wird 
die Abhitze zur Eigen-Vorwarmung benutzt, 
wodurch an Gas gespart wird und cin griiBerer 
GasuberschuB zum Betricbe von Gasmotoren zur 
Yerfiigung stelit. Die unregelm|fiige Gasent- 
wicklung wird aber auch liier den Motorbetrieb
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erst, zweckinillMg bczw. storuiigslos erscbeinen 
lassen, wenn mehr ais etwa 60 Koksofen im 
Betrieb sind. AuBer den iiberschiissigen Koks- 
ofengason wird fiir den Motorbetrieb auf den 
Zechen liemnachst vielleiclit auch das Generator- 
gas verwendet, welchcs in oinem dem B e r g -  
rat. J a h n s  paten tierjen Ringgenerator* erzeugt, 
wird, dessen Haupt.zweck die Ausnutzung der 
Klaubeberge und die Herstellung eines moglichst 
teerfreien Gases ist. Das letzterc eignet sich 
natiiiiich ebenfalls zum Betriebe von Gas- 
maschinen, was aucli durch die Gasmaschinen- 
anlage auf Grube von d e r H e y d t  erwiesen ist. 
Den gleichen Zweck yerfolgen der T u r k s c h e  
Generator u. a., jedoch ist diese • Yerwertung 
von Klaubebergen und von minderwertiger Kohle 
durch Generatoren meines Wissens erst in der 
Einfuhrung begritTen, so dafi wir es bei den Gas- 
maschinen im Zechenbetrieb Msher fast nur mit 
Motoren fiir Koksofengas zu tun haben.

Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, 
hatten Anfang Marz dieses Jahres 16 Zechen 
35 Gasmaschinen im Betrieb oder in Montage 
und Besfcellung. Die Leistung aller dieser 
Maschinon lietrUgt zusammen 30 300 eff. P . S .; 
davon waren sclion im Betrieb 24 Maschinen 
mit 15 600 eff. P. S. und zwar fast ausnahmslos 
fiir die Erzeugung von Elektrizitiit.

Da die Einfiihrung der Grofigasmaschine auf 
den Zechen erst spater ais auf den Hiitten- 
werken begonnen hat — ich sehe hier von den 
kleineren Motoren ab, die auch schon friiher 
bei den Anlagen zur Gewinnung der Neben- 
produkte dor Koksofengase verwendet wurden — 
so finden wir keine alteren, sondern nur moderue 
Konstruktionen.

II. Betriebserfahrungen.
D u r c h  d i e  b i s h e r i g e n  E r f a h r u n g e n  

h a t  s i c h  l i e r a u s g e s t e l l t ,  daf i  e i n e  g u t e  
R e i n i g u n g  uml  T r o c k n u n g  de s  G a s e s  
u n z w e i f e l h a f t .  d e r  H a u p t  f a k t o r  f i i r  
e i n e n  u n g e s t o r t e n  D a u e r b e t r i e b  d e r  
G a s m a s c h i n e n  i s t .  Die deutschen Gas- 
niaschinen-Konstrukteure haben eine ausreicliende 
Reinigung des Gases von Anfang an ais Be
dingung aufgestellt, wahrend im Gegensatz dazu 
die Firma C o c k e r i l l  eine Reinigung des Gases 
fiir nicht notig erklarte. Tatsachlich waren 
Cockerill-M aschinen an manchen Stellen auch 
ohne jegliche Reinigung zur Zufriedenheit im 
Betrieb, wahrend sich an anderen Orten der 
Mangel der Reinigung bei denselben Maschinen 
sehr unangenehm bemerkbar machte, einmal 
durch aufiergewohnliche Abnutzung der Zylinder- 
laufflitchen und dann durch zeitweiłiges Auf- 
treten von Friihzundungen infolge Ansetzens

* Siehe „Zeitschrift des Yereines deutscher fn- 
genieure" 1904 S. 311.

einer Krustc vor allem am Kolbenbpdęn, wobei 
diese Krustenbildung durcli eine, viclleicht zu 
reichlicbe Schmierung der Zyliuder begiinstigf, 
wurde. Wenn die gleichen MascJiinen auf einem 
Werke ohne Reinigung des Gases befriedigton, 
auf einem andorn W erke aber nicht, so beweist 
dies nur, dafi das Gas ohne Reinigung auf ver- 
schiedenen Werken einen verschiedenen Staub- 
gehalt haben wird, vielloicht schon an der Gicht 
und weiter durch die von der Anlage der Gasleitung 
abhiingigeSelbstreinigung, und dafi derselbeStaub- 
gehalt nicht uberall dieselbe W irkung hat, so- 
fern er sich z. B. auf manchen Werken aus 
weicheu Bestandteilen ztisammensetzen kann, die 
eine auBergewohnliche Abnutzung der Lauf- 
fl Helion nicht so bald verursachen.

Die Konstruktion der alteren C o c k e r i l l -  
Maschinen war hinsichtlich der Einlafisteuerung 
zudem wohl nicht sehr empfindlich gegen den 
Staubgehalt des Gases, da bei den meist aus- 
gefiihrten Einheiten von 600 eff. P. S. in einem 
einfachwirkenden Zylinder die Querschnitte fiir 
den G aszutritt vor dem Yentil und dieses selbst 

•schon ziemlich grofl ausfielen und gegen Staub 
empfindliche Organe bei der danialś angewandten 
Aussetzer-Regulierung nicht vorhauden waren. 
Die Steuerungsorgane fiir Regulierung und 
Gemengebildung der neueren Konstruktionen, 
an welche lieziiglich geringer Geschwindigkeits- 
schwankungen hohere Anforderungen gestellt 
werden, sind gegen Staubansatze viel empflnd- 
lichcr, weil man diese Organe nur mit moglichst 
schwacheń Federn kombiniert, um Regulier- 
widerstand und Riickdruck auf den Regulator 
so niedrig wie moglich zu halten. Die Kraft 
dieser Federn reicht dann bei einem gewissen 
Staubansatz z. B. an den Spindeln oder den 
Regulierschiebern nicht mehr aus, um diese 
Organe iiberhaupt oder um sio rechtzeitig zu 
bewegen, und damit ist eine Betriebsstorung 
vorhanden. Dasselbe ist der Fali. wenn sich 
Staub an Klappen oder Schiebern absetzt, die 
durch die Verstellkraft des Regulators je nach 
der Belastung der Maschine eingestellt werden 
sollen. Auch von Hand zu bedienende Ventile 
und Drosselklappen in der Gaszuleitung vor der 
Maschine sind gegen Staub sehr empfindliche 
Organe, da sich an ihnen der Staub mit Yor- 
liebe ansetzt, und dieselben dadurch sehwer 
beweglich und die Querschnitte an den betreffen- 
den Stellen zeitweisc unzulassig verengt werden, 
so daB die Maschinen fiir ihre Normalleistung 
nicht mehr geniigend Gas eiiialten.

Bei all diesen Erscheinungen spielt neben 
dem Staubgehalt eine unangenehme Rolle auch 
der W a s s e r g e l i a l t  des Gases beim E intritt in 
die Maschine. Es laBt sich einselien, daB nasser 
Staub leichter an Widerstands- und anderen 
Beriihrungsflachen haftet. ais trockener Staub, 
der rielleicht zum groBten Teil ohne sich
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niederzuschlagen durch die Mascliine gefiihrt 
wird. Recht storend wird aber ein nasses, 
staubhalt.iges Gas dann, wenn die Maschine 
nicbt ununterbrochen im Be tri ehe ist und z. B. 
wahrend. des Sonntages stillsteht. Dann kann 
es vorkommen, dafi der Ansatz von nassem 
Staub, der im Dauerbetrieb der Bewegung der 
Steuerungsorgaue keinen zu groBen Widerstand 
bietet, wfthrend des Stillstandes zu einer harten 
Kruste trocknet, die das Festsitzen der be- 
treffenden Organe hervorruft und damit das 
nUchste Anlaufen der Maschine unmoglich macht.

Die hier beschriebenen Ersclieinungen sind 
ais Folgen eines ungeniigeml gereinigten oder 
ungeniigend getrockneten Gases zusammen mit 
dem dadurcli bedingten groBeren Oelverbrauch 
und der daraus folgenden groBeren inneren Yer- 
schmutzung des Motors tatsachlicli die Ursaclien 
der meisten Betriebsstorungen. Deshalb ist auch 
bei allen Neuanlągen der groBte W crt auf eine 
gute Reinigung des Gases gelegt.

Die R e i n i g u n g  d e r  Ho c h o f e n g a s e  war 
schon vor Einfiihrung der Gichtgasmotoren bei 
Yerwendung des Gases zur Winderhitzung und 
zur Kesselfeuerung fiir notwendig und vorteil- 
haft erachtet worden, da der Staubgelialt den 
Wirkungsgrad der Yerbrennung und der Witrme- 
Hbertragung herabdriickte und hilufigere Reini
gung der W inderhitzer niitig machte; allerdings 
geht die Reinigung zu diesem Zwecke nicht so 
weit, wie zum Betriebe von Motoren. Man 
uuterwirft dalier meist das gesamte von den 
Hochofen kommende Gas einer Reinigung bis 
zu einem gewissen erfahrungsmiiBig zu ermit- 
telnden Grade, wahrend das zum Motorenbetrieb 
bestimmte Gas noch eine weitergehende Reini
gung erfahrt.

Ais n o r i n a l e r  T y p u s  einer Reinigungs- 
anlage fiir Hochofengas kann folgender gelten: 
Die Gase werden nach Verlassen der Hochofen 
durch eine Reilie von sogeuannten Trocken- 
reinigern gefiihrt, stromen hierauf durch lange 
Rohrleitungen in Kuhlęr oder Skrubber und 
von diesen in die eigentlichen (mechanisch be- 
wegten) Reiniger, sogenannte Zentrifugalreiniger 
(Theisen-Apparate oder Yentilatoren mit Wasser- 
einspritzung). Nach Yerlassen dieser Apparate 
soli die Reinigung beendet sein, so daB vor dem 
Eintritt in die Maschine nur noch eine Trock- 
nung der Gase in Filtern oder weiten GefaBen 
(auch Gasometern) zu erfolgen hat. Bei einigen 
Anlageu kommt es allerdings vor, daB durch 
die Trocknung bezw. durch eine lange Leitung 
bis zu den Maschinen sich noch eine weitere 
neuneuswerte Selbstreinigung von Staub vollzieht.

Ueber die Konstruktion und Wirkungsweise 
der einzeluen Apparate sei folgendes bemerkt: 
Die T r o c k e n r e i n i g e r  bestehen meist aus einer 
Yerbindung von zylindrischeu GefaBen, in welchen 
das Gas in rascher Bewegung abwarts, in lang-

samer Bewegung aufwiirts gefiihrt wird. Wahrend 
dieser Bewegung, besonders bei der Umkehr des 
Gasstroines, scheiden sich schon die grobsten 
Staubteile aus. Dic anschlieBende R o h r l e i t u n g  
soli moglichst lang, moglichst weit und mit 
moglichst vielen plotzlichen Richtungswechseln 
angeordnet sein, damit sich eine weitere Selbst
reinigung des Gases von grOberen Staubteilen 
vollzieht. Die darauffolgenden Kii h i e r  oder 
S k r u b b e r  sind GefiiBe, in welchen sich das 
Gas von unten nach oben, das Wasser von oben 
nach unten im Gegenstrom bewegt. Das Wasser 
soli in fein verteilter Form ais Wassernebel 
den Staub an sich rciBen, dadurcli das Gewicht: 
des (nassen) Staubes vergrofiern und so den-

Abbildung 1.

Ilorde dos Skrubbers Patent Zsehocke.

selben yeranlassen, sich niederzuschlagen. Zu
gleich findet in den Skrubbern eine Kiihlung 
des Gases statt, durch welche der in dem Gase 
enthaltene Wasserdampf zum Teil kondensiert 
wird und sich, Staub mitfiihrend, niederschlagt. 
Die GefaBe haben entweder keine Einlageu — 
dann wird das Wasser mittels Streudiisen fein 
verteilt zugefiihrt — oder sie erhalten Einlagen 
verschiedener Form : Siebe, Drahtgeflechte, auch 
Koks- oder Holzeinlagen, wie z. B. im Zschocke-  
Skrubber (Abb. I). Diese Einlageu sollen die 
Fallgeschwindigkeit des Wassers verringern, 
durch ihre besondere Form das Wassers fein 
yerteilen und hierdurch, sowie durch ihre groBe 
Oberflttche gute Kiihlwirkuug erzielen. Der 
niedergeschlagene Staub wird im unteren Teile 
des GefilBes, welches ais Wasserscliiissel aus- 
gebildet ist, abgefiihrt.

In den Z e n t r i f u g a l r e i n i g r r n  geschieht dii' 
weitere Abscheidung des Staubes durch dii- 
W irkung der Zentrifugalki'aft ant' den befeuch-
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teten Staub. Erst, durch die Anwendung dieser 
Apparate wurde os moglich, eino bclriedigehdo 
Reinigung der Giclitgase zu erreichen. Dor erste 
Zentrifugalreiniger In Deutscliland war der dom 
Ziyilingenieur T h  e i s e n  in Miinchen patentierte 
Theis.en-Apparat. Durch Zufall wurde dann

Saugraumgohatise A, 2. dem Druckraumgehiluse 15.
3. dem miUlcron Geliaiise C, 4. dor Trommel 
mit Welle und Lager 1) und 5. dem Netz E.

Durcli die Stutzen F  (Abb. 4) ti-it.t tangential 
zuin lriittloren Gehitusemantel C Wasser in don 
Apparat ein und yerliifit denselben durch das

Abbildung 2.

Abbildung 4. Abbildung 5. Schnitt 2—2.

Abbildung 2 bis 5. Theisenwasclier.

Ausgelubrt tob der Dinglerschen M asehinenfaffik, Aktiengesellschaft in Zweibrilcken.

spilter in Diidelingeu gofundon, dali sieli ein ge- 
wohnlicher Ventilator ebenfails sclir gut zur 
Gasreinigung eignet, wenn in denselben Wasser 
oingespi itzt. wird.*

Der Theisen-Apparat (Abb. 2 bis 5) besteht. 
im wesentlichen aus folgenden Teilen:** 1. dem

* Siehe „Stahl und Eisen*" 1901 Kr. 9 S. 447.
** Ich folgę hier einer lieschreibung der D i n g l e r -  

s e l ie n  .M a s e h i n e n f a b r i k  A.-G., welche den Apparat 
ausfilhrt. Von ihrstammt auch die Zeiehnung desselben.

Tauchrohr (t . Die Wirkungsweise des Apparates 
wird wie folgt angegeben: Nachdem das Was 
vorgekiihlt und mit Wasserdampf beroichert ist, 
wird es von den Flugeln h angesaugt und im 
Saugraumgehiiuse der grobo Staub ausgeschieden. 
Hierauf wird das Gas durch die W irkung der 
an beiden Enden der Trommel D beflndliclieri 
Yentilatoren durch den Raum zwisehen Trommel- 
wand und Gehause durchgezogen. Wie aus 
Abb. ‘2 bis ,') ersiohtlich, ist der auliere Uinfang
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der Trommel mit einer groBen Anzalil von spiral- 
fiirmig d. h. sclirag gestellteu Fłiigeln i (Abb. 2) 
besetzt, so dafi das Gas gleichfalls einen langen 
spiralformigen Weg macht. Hierliei fimiet unter 
gleichzeifiger WassIrzUfiilirung durcli die Stutzen 
F eine hoehgradige Reinigung der Gase und 
gleięhzeitige Kondensatłon des enthaltenen 
Wasserdampfes statt. Der Staub wird in das 
auf der inneren Mantelflttche fest aufliegende 
grobe Netz E, dessen Maschen gleiehfails spiral- 
artig am Gehause liegen, gesehleudert. Durch 
die Zentrifugalkraft wird das tangential ein- 
tretende Wasser gleichmafiig auf das am 
GeHausemantel liegende Netz verteilt., was eine 
Inkrustation oder Yer- 
stopfung durcli ausge- 
sbhiedinen Staub ver- 
hindern soli. Auflerdem 
wird durch die Drithte 
des Gewebes die Ober- 
tlilclie des Wasserman- 
tels gekriluselt d. h. ver- 
grofiert und infolgedes- 
sen eine Abkiililung und 
Kondensation begimstigt.
Etwa im Gase enthaltene 
Kohlensaure oder schwef- 
lige Gase usw. werden 
ebenfalls bei dem Wasch- 
prozefi absorbiert.

Das gereinigte Gas 
gelangt in das Druck- 
raumgeliUuse B, in dem 
das mitgefiihrte W asser 
durch die Fliigel k aus- 
gęschleudert und das 
Gas mit 50 bis 100 mm 
Wassersiiule Druck zu 
den Maschinen gedriickt 
wird. Der Wascher rei- 
nigt von 3 bis 4 g Staub 
pro cbm Gas auf 0,02 bis 0,03 g bei einem 
\Yasservcrbrauch von 0,8 bis 1,5 Liter pro cbm. 
Der Antrieb dieser Wascher erfolgt meistens 
direkt durch Elektromotor, bei den kleineren durch 
Rieinentrieb, bei einer Tourenzahl von 300 bis 
450 i. d. Minutę. Die gebrauchlichsten GroBeii 
des T lieisen-A pparates leiśten in Abstófungeii
0000 bis 33 000 cbm i. d. Stunde, bei einem 
Kraftyerbrauch von 50 bis 150 eff. P. S.

T h e i s e n  selbst schreibt dcm sich in dem 
Hochofengas schon bełindlichen oder bei der 
Beriihrung mit dem eiiigespritzt.cn Wasser ent- 
stehenden Dampf eine gute Wirkung wahrend 
der Reinigung in seinem W ascher zu und einp- 
lielilt daher, seinen Apparat nicht erst nach 
den Skrubbern, sondern ohne solche unter Vor- 
schaltung einfacher Gasyorbenetzer gleich hinter 
den Trockenreinigeru aufzustellen, um die Gase 
beim E intritt in den Apparat moglichst lieifi zu

erlialten. Dagegen halt es Professor O saim , 
welclier in „Stahl und Eisen" 1902 Nr. 3
S. 153 eine weitergehende Theorie der Gieht- 
gasreinigung hauptsapllich in bezug auf die 
W irkung kiililender Flachen fiir den Wasser
dampf- und Staubniederschlag aufstellt, fiir 
richtiger, die Gase vorgereinigt und yorgekiihlt 
dem Theisen-W ascher zuzufiihren, so dafl dieser 
nur die sonst schwer zu entfernenden feineren 
Staubteile abzuscheiden hat. E r liofft von 
dieser Anordnung Ersparung an Kraft.

Die zur Gasreinigung yerwendeten Vent i -  
l a t o r e n ,  wie sie z. B. von 11. W.  Di nne nda h l  
A.-G. in Steele yielfach ausgefiihrt wurden

(Abb. (i), unterscheideń sich von den gewiihn- 
lichen zur Fortbewegung yon Luft oder Gas 
benutzten nur durch dio meist ki-iiftigere Kon- 
struktion der Fliigel und Lager, in RUcksiclit 
auf die Wassereinspritzung und die hohere 
Temperatur des Gases. Sie sind in der Saug- 
Óffnung mit oiner Wasserzufiihrung und einer 
Einricbtuiig (z. B. nach A rt eines Desintegra- 
tors) yersehen, um das W asser nach dem Ein
tr itt zu zorstauben, so dali das zerstaubte 
Wasser einen Schleier bildet, durch welchen 
das angesaugte Gas passieren muB. Die Ab- 
scheidung der yereinigten Staub- und Wasser- 
toiichen gescliieht, durch die Zentrifugalkraft. 
durcli welche diese Teilchen an den inneren 
Umfang des Yentilatorgehauses geworfen werden. 
Das Gehause des VentiIątors miindet in seinem 
unteren Teile in horizontaler Richtung in einen 
Kasten A. aus welchem der abgeschiedenc

Abbildung 6. Dinposition einen Y ontilators von K. AY. D innendahl, 
A kt.-O es. in Steele.
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Sohlamm unten ąbfliefit, withrend das gereinigte 
Gas nach oben entweichen kann. Der Reinigungs- 
vorgang in den Yentiiatoren ist also ein ganz 
ahulicher, wie im Theisen-Apparat, nur ist bei 
den ersteren nicht im gleichen MaBe ein langer 
Gas- und Wasserweg zur gegenseitigen Ein- 
•wirkung yorhanden.

Die gebriiuclilichen GroBen der Gasreiuigungs- 
Yentilatoren leisten nacli Angabe von Dinuen- 
dahl in Abstufungen 15 000 bis 70 000 cbm 
Gas i. d. Stunde, bei einem Kraftverbrauch von 
40 bis 110 P. S. Die Umfangsgeschwindigkeit 
der Fliigelriider betrUgt bis zu 56 m bei einem 
Durchmesser von 1,1 bis 1,75 m. Fiir 1 cbm 
Gas werden 1 '/a bis 2 Liter W asser yerbraucht 
und das Gas wird z. B. von 3 g auf 0,2 g 
Staubgebalt in 1 cbm gebracht; im allgemeinen 
auf 1/io des Staubgehaltes vor der Reinigung.

H at man zwei oder melir Yentiiatoren zur 
Reinigung groBerer . Gasmengen parallel zu 
selialten, so ist es oft nicht leicht, dieselben fiir 
annahernd gleiche Leistung beźiiglich des Durcli- 
ganges und beźiiglich der Reinigung in Betrieb 
zu lialten. Deshalb ist zu empfelilen, auch liinter 
den Ylntilatoren noch Reguliersehieber einzu- 
baueu, yor allem aber die Leitungen direkt vor 
und nach den Abzweigungen zu den Yentiiatoren 
sehr weit, also gleichsam ais Windkessel anzu- 
legen. Zur sieheren Yermeidung des hier an- 
gedeuteten, manchmal sehr unangenehm empfun- 
denen IJebelstandes wiiBte ich nur einen Yor
schlag, nilmlich gleiche Yentiiatoren mit gleichen 
Toureuzahlen durch gleiche Elektromotoren so 
anzutreiben, daB ihre Aclisen im Betriebe durch 
eine Friktionskuppelung yerbunden werden konnen, 
daB sie also gleiche Druckdiftereuzen erzeugen.

Yon anderen Reinigungsapparaten, die noch 
im Gebraucli sind, erwahne ich nur den B i a n - 
Kiihler (siehe „Stahl und Eisen“ 1906 Nr. 1 S. 27). 
Derselbe besteht aus einer in zylindrischem Ge- 
lutuse gelagerten Welle, welche eine groBere An
zahl Scheiben aus Drahtgeflecht triigt, die mit 
ihrer unteren Halfte iu Wasser tauchen, walirend 
durch die benetzten oberen Halften das Gas 
hindurcligeht.

Die Reinigung des Gases soli in den Zentri- 
fugal-Apparaten bis auf den gewiinschten Grad 
gebracht sein, da nach derselben nur noch eine 
T r  o c k n u n g anzustreben ist. Die letztere will 
man dadurch erreichen, daB man das Gas zwingt, 
in groBen zylindrisclien GefaBen durcli eine Reihe 
vou Holzwollschichten zu treten, an welche das- 
selbe seinen W assergehalt abgeben soli. Natiir- 
lich yerursacht der Widerstaml dieser llolzwoll- 
schielilen einen Kraftaufwand und die Ausweclis- 
lung der nassen Holzwolle neben Wartungskosten 
die Anlage eines Reservetrockners. Auch weite 
GefaBe mit Einlageu, wodurch der Gasstrom ge- 
zwungen wird, oftmals die Richtung zu andern, 
werden zur Abscheidung des Wassers verwendet;

ferner begiinstigen dieselbe lange Rolirleitungen 
mit Riclitungsanderungen.

Wenn ein groBerer Gasometer zwischen 
Reinigungsaulagen und Maschinen eingeschaltet 
ist, so wirkt dieser neben seiner Eigenschaft 
ais Druckregler auch yorzuglich ais Wasseraus- 
scheider und macht die vorherige Trocknung 
des Gases und den dadurch erforderten Melir- 
aufwand der Reinigungsanlage an W artung und 
Kraft iiberfliissig.

Hierbei sei noch bemerkt, daB es einigen 
Hiittenwerkeu nicht gelang, den W assergehalt 
des Gases Yor den Maschinen auf den Sattiguugs- 
gehalt. bei der betreffenden Gas temperatur her- 
unterzudriicken. Nachdem in solchen Fallen die 
Wasserzufiihrung iu den Skrubbern abgestellt 
war, dieselben also nur ais Trockenkiihler bezw. 
Reiniger verwendet wurden, ergab sich zwar 
ein sćhlechter gereinigtes, aber troekeneres Gas, 
welches in den Gasmotoren weniger schadlicli 
wirkte ais vorher.

Es eriibrigt noch, einiges iiber die R e i n i 
g u n g  des  K o k s  o f en  g a s e s  bei Yerwendung 
zum Gasmotorenbetrieb hinzuzufugen. Das zu 
diesem Zweck zur Verfugung stehende Gas ist 
durch die Gewinnung der Nebenprodukte sclion 
soweit yorgereinigt, daB meist nur die letzten 
Teerreste sowie Schwefel nebst Cyan ausgeschie- 
den werden miissen. Die Teerreste werden 
durch sogenannte Teerscheider entfernt, das sind 
hohe Eisenblechzylinder mit abwechselnd rechts 
und links eingebauten Biilmen, so daB das Gas 
in Schlangenwinduugen den Apparat passieren 
muB, mul sich der Teer auf den Biilmen absetzt. 
Aehnlich wirken andere Apparate, bei welchen 
das Gas durch Zerlegung in viele Teilstr6me 
und darauffolgende plotzliche Richtungswechsel 
sowie durch Aufprailen auf Blechwande von Teer 
gereinigt wird (P e 1 o u z e - Apparat).

Ferner sind rotierende Reiniger i u Anwen- 
dung, welche auch zur Abscheidung vou Am
in oniak, Naphthalin, Cyan und Schwefelwasser- 
stoif dienen und je  nach der Form der rotieren- 
den Flaclien ais Hordenwascher, Biirstenwascher 
oder Kugelwascher (Patent Z s c h o c k e )  aus- 
gebildet sind.* Auch der T h e i s e n s c h c  Wascher 
ware wolil hier yerwendbar, ist aber meines 
\\'issens nocli nicht in Auwendung. Der Erfin- 
der erhofft vou ihm gute Erfolge, besonders 
hinsichtlich der Teerabscheidung.**

Die Abscheidung des Schwefels und Cyaus 
gesehieht nach B a u m  in Filterapparaten, dereń 
Filtermaterial aus Lamingscher Masse, einem 
Geinisch von Raseneisensteiu oder Quellocker 
und Sagespanen bestelit. Die Jlasse wird in 
Schiehten vou 15 bis 20 cm Hohe auf Blechen, 
Horden usw. aufgetragen; das Gas durchstreicht

* Nfthores siehe B a u m :  „Glflckauf" 1904 Nr. 17
S. 457 u. f.

, ł  B a u m :  „(}luckauf“ 1901 8. 461.
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2 bis 4 solcher Scliicliten hintereinander, wobei 
sieli das Eisen der Masse mit dem Schwefel zu 
Schwefeleiseii, mit Cyan zu Eisencyaniircyanid 
(B.erlinfjr Blau) verbindet. Die Masse wird von 
Zeit zu Zeit aus den Reinigerkilsten genommen 
und an der Luft gelagert, wobei unter dem- 
Einflufi des Sauerstoffes der Luft der Schwefel 
oxydiert, d. li. die Masse regeneriert und wieder 
brauchbar gemaclit wird. Bei dem Durehgang 
durch die Filter bleiben nicht nur der Schwefel, 
sondern auch die feuchten Teernebel, Wasser 
und Schweriil zuriick. Aus diesem Grundo wen- 
den oft auch Anlagen, welche koinor Entfernung 
des Schwefels bediirfen, Filterapparate an, wobei 
die La mi n g s c h e  Masse durch Siigemehl oder 
HolzwóUe ersetzt wird (Trockenreiniger). Auch 
kommen Filter mit abwechseluden Lagen von 
Lamingscher Masse und Siigemehl zur Anwen- 
dung. Zur Trockuung des Gases dienen ferner 
die hilulig moglichst nali vor den Maschinen ein- 
geschalteten Gasometer, welche wie bei den 
Giclitgasen, zugleicli den Gasdruck regeln.

Hinsichtlich der R e i n i g u n g  und ilires E i n -  
f l usses  ergibt śich aus der Beantwortung der 
Fragebogen noch folgendes: Silnitliche Hiittenwerke 
haben zurFeinreinigungZentrifugalapparate inYer- 
wendung, und zwar ungefilhr die Hiilfte derselben 
Skrubber oder B iąn-K iihler mit Yentilatoren, die 
iibrigen Skrubber mit T heisen-A pparaten , Tl iei -  
sen-A pparate allein oder Ventilatoren ailein.

Die Ueberlegenheit des einen oder des andern 
Apparates oder Yerfahrens lilBt sich aus den 
Angaben der Hiittenwerke nicht gut ableiten, da 
dieselben nicht leiclit. auf eine Basis zu bringen 
sind. Es interessieren jedoch vielleicht folgende 
Erm ittlungen: Der Arbeitsaufwand fiir die Reini
gung von 1000 cbm Gas in der Stunde bewegt 
sich meist in den Grenzen zwischen 6 und 13 eff. P. S. 
Dementsprechend ist auch der Arbeitsaufwand 
fur die Reinigung 1,8 his 4 °/o der Leistung, 
welche durch die goreinigten Gase erzielt wird. 
Der \Vasserverbrauch fiir die Reinigung ist sehr 
verschieden; er betrilgt im Mittel 3 bis 8 1 f. d. 
Kubikmeter Gas und ist natUrlich sehr von der 
Temperatur des W assers abhiingig. Im allgemeinen 
ist der Wasserverbrauch bei Yerwendung von 
Zentrifugalapparaten allein geringer ais bei Kom- 
bination derselben mit Skrubbern.

Ebenso verschieden ergaben sich auch die 
Kos ten  d e r R e i n i g u n g ,  und zwar einscliliefi- 
lich Verzinsuug nnd Amortisation der Reiniguugs- 
anlage zu 0,03 bis 0,06 f. d. Kubikmeter.

Der Staubgehalt des Gases nach den Trocken- 
reinigern ist im Mittel 4 bis 6 g f. d. Kubik- 
meter, in einigen Fiillen aber nur 1 bis 1,5 g. 
In den mcisteu Fiillen wird das Gas fiir den Be
trieb der Motoren bis auf einen Staubgehalt von 
0,015 bis 0,03 g f. d. Kubikmeter, auf einigen 
Werken sogar bis auf 0,005 bis 0,004 g f. d. 
Kubikmeter gereinigt.

Alle diese Angaben iiber den Staubgehalt 
sind aber von dem Gesichtspunkt aus zu be- 
urteilen, dali die Bestimmung desselben auf ein 
und demselben Hiittenwerk, wenn auch nicht 
absolut, so doch immer verhaltnismaflig richtig 
sein wird, daB aber auch das letztere vielleicht 
nicht mehr zutreffen wird bei den Untersuchungen 
verschiedener Hiittenwerke. Es diirfte deshalb 
von Wichtigkeit sein, ein Verfahren fiir die Be
stimmung des Staubgehaltes und auch des Wasser- 
gehaltes auszubilden, das alle Resultate auf einer 
zum Vergleiehe einwandfreien Basis gibt.

Wenn man nun einen Yergleich der Reini
gung durch Theisen-Apparate mit jener durch 
Ventilatoren anstelleu wollte, so wiirde nach den 
von den Fabrikanten gegebenen Zalilen der 
Theisen-Apparat im Verhftltnis von 140 : 1 
reinigen und dabei fiir 1000 cbm Stumlenleistung
5 eff. P. S. und f. d. Kubikmeter 1,15 1 mittleren 
\Vasserverbrauch erfordern. Bei einem Venti- 
lator wilrc die Reinigung im Mittel 10 : 1, der 
Kraftbedarf 2,2 P. S. und der Wasserverbrauch 
1,75 1. Um dasselbe Reinigungsergebuis wie 
beim T heisen -A pparat zu erzielen, waren des
halb 2 bis 3 Ventilatoren hintereinander zu 
schalten, welche dann einen Kraftvcrbrauch von 
yielleicht 5 bis 6 P. S. fur 1000 cbm Gas 
in der Stunde und einen Wasserverbrauch von 
etwa 4 1 f. d. Kubikmeter Gas hatten.

Aus den Angaben der Hiittenwerke lilBt sich 
meist nur das Gesamtresultat der Reinigungs- 
anlage iibersehen; jedoch ist auch in einigen 
Fiillen das Reinigungsresultat der einzelnen 
Apparate zu entnehmen, und zwar ergibt sich 
daraus, daB ein  The i sen- Appa r a t  besser 
reinigt ais e in  Yentilator, indem bei ersterem 
das Reinigungsverhaltnis zwischen 90 : 1 und 
25 : 1 liegt bei einem Kraftverbrauch Yon etwa
6,5 eff. P. S. fiir 1000 cbm stiindliche Gasmenge, 
wahrend bei einem Yentilator das Reinigungs- 
verhaltnis etwa 1 2 : 1  bei einem Kraftverbrauch 
von 2,3 eff. P. S. im Mittel betrilgt. Aus zwei 
hintereinander gesclialteten Yentilatoren hat man 
jedoch Reiuigungsverhilltnisse von 5 0 : 1 bis 
200 : 1 bei einem Kraftverbrauch von 6,5 bis 
10 eff. P. S. fiir 1000 cbm inder Stunde erreicht. 
Danach diirfte also beziiglich der W irkung, des 
Kraftbedarfs und wohl auch der Anlagekosten 
ein Theisen-Apparat ungefahr gleicliwertig sein 
mit zwei Ventilatoren, wenn man vom W asser- 
verbraucli absieht.

Mit Ausnahme eines Werkes besitzen alle 
Hiittenwerke Vorrichtungen zum Trocknen des 
Gases, wie sie oben beschrieben sind. Es wird 
dadurch erreicht, daB in keinem Falle die Gase 
noch mechanisch mitgerissenes W asser mit sich 
fiihren, daB sie also keinen Wassergehalt haben, 
der iiber dem Sattigungsgehalt bei der betreffen- 
den Temperatur des Gases liegt. Die letztere 
ist meist gleich der Lufttemperatur oder nur
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wenige (./rade dariiber. In einigen Fallen ist 
der Wassergeliąlt sogar geringer, ais er dem 
Silttigungsgehalt der Gastemperatur vor der 
Maschine entspricht, und das ist wohl nur mijg- 
lich, wenn in der Reinigungsanlage durch selir 
kalt.es \\'asser eine starkere Kiihlung stattflndet, 
ais sie der spilteren Temperatur der Gase ani 
Ende der Leitung entspricht. Eine noch weiter- 
gehende Kiihlung der Gase w aro hinsichtlich der 
Wasseraiisseheidung und der Reinigung und damit 
fiir einen mSgliclist ungestorten Dauerhetrieb der 
Gasmaschinen sicher von groBem Nutzen.

Die Angaben, welche ich von den Z ech  en 
erhalteu habe, sind naturgemafi nicht so aus- 
fiihrlich, wie jene der Hiittenwerke, weil im 
Zechenbetriebe noch nicht so viele Erfahrungen 
vorliegen. Von den 15 gefragten Zechenanlagen 
haben zwoi keine besondcre Reinigung fiir das 
Motorengas — sie begniigen sich also mit der 
Reinigung der Nebenprodukt-Gewinnungsanlage — 
vier Zechen haben eine Reinigung fiir Schwefel 
und Teer, sechs eine solclie nur fiir Schwefel 
und drei eine solclie nur fiir Teer. Der Kraft- 
yerbrauch der Reinigung beschrilnkt sieli nur 
auf Ueberwindung des Widerstandes fiir den 
Durchgang des Gases durch die Reiuiger (daboi 
im Mittel ca. */4 °/o der erzieltcn Leistung be- 
tragend). Sonstige Betriebskosten entstehcu nur 
durch Ersatz und Auswechslung der Reiniger- 
lriaśse und zwar im Betrage von 0,03 4 fui‘ 
das Kubikmeter im Mittel, wiihrend die Koston 
der Reinigungsanlagen selbst mit dem Schwefel- 
gelialt des Gases selir zunehmen. Durch die Reiniger 
sind nur Spuren von Teer zu entfernon, wiihrend 
os meist viel wichtiger ist, den die Zylinder, 
Kolbenringe, Kolbenstangen und Stopfbiichsen 
angreifenden Schwefelgehalt zu beseitigen oder 
zu verringern. In oinem Falle wird sogar an- 
gegeben, daB die Reinigung den Schwefelgehalt 
von 5 g bis auf 0,7 g f. d. Kubikmeter Gas 
reduziert. Der Heizwert des Koksofongases 
schwankt von 2500 bis 4000 Kalorien f. d. 
Kubikmeter. AuBerordeutlich verscliiedon ist 
auch der GasiiberschuB fiir Motorzweeke, denu 
dorselbe wird je nach der A rt der Kohle und 
vor allem des Koksofensystems mit 31 /i bis 
50 %  angegeben.

Aus der Beantwortung meiner Fragen durch 
die Hiittenwerke miiclite ich noch hervorheben, 
daB ungefahr die Hillfte der Hiittenwerke zwischen 
der Reinigungsanlage und den Maschiiien G a s o -  
111 e t e r  aufgestellt liat, dereń Inlialt im Ver- 
haltnis zum Gasbedarf der daraus gespeisten 
Maschinen aber selir verschicden ist. Ein Hiitten- 
werk liat vor jeder Maschine kleinere Gas- 
behalter mit Druckausgleich eingesclialtet.

Yor den Maschinen betriigt der Ga s d r u c k  
durchschnittlich 50 bis 100 mm, bei manoheu 
Anlageu aber auch bis 200 mm und dariiber. 
Die Schwankungen des Gasdruckes sind uatiir-
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lich abhitngig von der Anzahl der betriebenen 
Gasmaschinen, von jener der betriebenen Hoch- 
iifen und davon, ob diese Hoohofeu doppelten 
GiclitverschluB haben oder nicht. Im allgemeinen 
diirfte es sich empfehlen, den Gasdruck vor den 
Maschinen moglichst konstant und nicht viel 
iiber dem Atmosphilrondruck, also auf etwa 
30 bis CO mm Wassersilule zu halten. Dies 
lilBt sieli selbstverstflndlich nur durch Einsclialtung 
eines Gasometers orreichen, der dann neben 
seiner Wirkung ais vorziiglicher EntwilsseruMgs- 
apparat auch noch den Vorzug besitzt, dali er 
bei plotzliehen kiirzeren Unterbrechungen der 
Gaszufiilirung, also vor allem bei geringer Zalil von 
Hocliofen, einen langsamon Gang oder ein Stelien- 
bleiben der Maschinen verhindert. Lange und weite 
Gasleituugen wirken, wenn auch nicht so exakt, so 
doch ebenfalls auf ganz kurze Zeit ais Druckaus
gleich durch ihre Eigenschaft ais Vorratsbehillter.

Die Ze i t abs t i i ndo ,  in welchen e ine  Rei -  
n i g u n g  de r  Maschi ne  oder einzelner ihror 
Teile notweiulig wird, ist selir verschiedeu. 
Es liilit sich aber aus den Angaben der Hiitten- 
werke entnehmen, dali bei gut gereinigtem 
(0,015 bis 0,03 g Staub f. d. cbm) und zugleieh 
gut gekiihltem und getroeknetem Gas eine Rei
nigung der EinlaBorgane bezw. der Teile vor 
den Zylindern der Maschinen durchschnittlich 
in Zeitabstitiulen von 2 bis 3 Monaten und eine 
in ierc Reinigung in solchen von 6 bis 8 Monaten 
und dariiber vorzunehmen ist. Bei einigen A11- 
lagon, die ganz ausnahmsweise reines Gas haben, 
sind diese Zeitabstiliule noch langer, bei anderen 
zeigt sich aber eine Reinigung der EinlaBsteuerung, 
der Drosselklappen usw. oft schon in Zeitritumen 
von 14 Tagen ais erforderlich, wahrend mań 
bei nicht zu reichlicher Sclimierung selbst boi 
nicht gut gereinigtem Gase durchschnittlich 2 bis 
3 Monate ohne innere Reinigung der Maschine 
auskommt. Fiir die Reinigung der Teile vor 
dem Zylinder werden jo nach Grolie und Kon
struktion der Maschine und Zahl der Reinigungs- 
mannschaft durchschnittlich (5 bis 20 Stunden, 
fiir die innere Reinigung durchschnittlich 2 bis 
8 Tage angegeben.

Der K i i h l w a s s e r v e r b r a u c h  f. d. Stumh- 
und elf. P. S. betritgt fiir Zylinder und Kolben 
zusammon im Durchschnitt 40 bis 50 1, wovon
10 bis 12 1 fiir die Kolben zu rechnen sind, 
der O e l y e r b r a u c h  auf den meisten Anlagen 
1 bis 1,25 g f. d. Stunde und eff. P. S.

Ueber den G a s v e r b r a u c h  liegen noch zu 
wenig Yersuche vor, die zu einem Yergleich 
der verschiedenen Systenie geeignet wiiren. leli 
fiihre deshalb hieriiber nur an, daB nach den 
Versuehen der Hiittenwerke der AVilrmeverbrauch 
der Maschinen von 2200 bis 3300 Kalorien f. d. 
Stunde und eff. P. S. schwankt. Die meisten Hiitten- 
werke sind aber vorerst nicht in der La^re, den 
Gasverbrauch ihrer Maschinen festzustellen, und

Die Verwendung von O r o fi gasmaschinen.
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begriligen sieli damit, aus einer UntęrsueHung 
der Auspuiłgase auf die Gule der Yerbrennung 
im Motor zu schliefien.

Nach der Beantwortung der Fragebogen durch 
die Z ec h  en  ontspręphen die Zeiten fiir die Reini
gung der Koksofen-Gasniaschinen ungefillir jenen 
bei llochofen-Gasmaschinen. Zur allgemeinen Bfe- 
urteilung dieser timl ariderer Fragen hat man aber

im Zeehenbetrieb vorlilufig nocli zu wenig Erfali- 
rungen. Jedenfalls werden die Spuren von Teer, 
die ja  nicht leicht auszuscheiden uml dio schwer 
verbrennbar sind, bei Koksofengasinaschinen 
durchschnittlich eine hUufigere innere Reinigung, 
und zwar vor allem der Kolbenringe und auch 
der Stopfbiichsen, SelimierlBcher usw., notig 
machen. (Kortsetzung folgt.)

Ueber den inneren Aufbau geharteten und angelassenen 
Werkzeugstahls.

Beitriige zur Aufkliirung iiber das W esen der Gefugebestandteile Troostit und Sorbit.

Yon E. H e y n  uml U. B a u e r .

(Kortsetzung yon S. 784.)

I 11 der gauzen Reihe der Gofiigebildcr der zwi- 
sclien abgeschrecktem und nicht augelasseuem 

Stahl einerseits und dem geschmiedeten oder 
gegliihten Stalli anderseits liegendeu Anlafiproben 
nimint wiederum die bei etwa 400° C. angelassene 
Probe eine Ausnahmestellung ein. Zwischen den 
AnlaUhitzen von 0 bis 200° 0. wird der Mar- 
tensit zunilchst ohne weitere Aetzung immer 
dunkler-gefBrbt. Bei etwa 275° C. hat sich 
aus der so umgewandelten Martensitgrundmasse 
Troostit ais dunkler Korper abgeschieden. Bei 
400 " Anlafihitze besteht der Stahl im wesent- 
liclien nur noch aus Troostit, der dem Zwischen- 
korper Zms entspricht. Oberhalb 400 0 C. beginnt 
sich wieder ein heller Gefiigebestandteil dem. 
Troostit zuzugesellen. Bei weiter steigender 
Anlafihitze scheidet sich aus der immer heller 
werdenden Grundmasse stellenweise kiirniger 
Perlit aus, der schliefilich bei 700° Anlafihitze 
die ganze Flachę einnimmt. Unter 400° C. 
haben wir somit allmilhlichen Uebergang vom 
M a r t e n s i t  zum Be s t a i u l t e i l  Zms, und ober- 
halb 400° C. Uebergang von Z„„ zum kćirnigen 
P e r l i t  unter allmSlilich sich steigernder Aus- 
scheidung von Karbid, wie es sich bei den 
Kohlenstoffbestiminungen gezeigt hat. DerKorper 
Zms ist der metastabile Zwischenbestandteil 
zwischen Hartensit und Perlit. Martensit enthillt 
den Kohlenstoff im wesentlichen ais Ch (Hiirtungs- 
kohle), die Menge der beim Losen in yerdiinnter 
Schwefelsaure freiwerdenden Kohle Of ist gering. 
Dieser Gehalt ist wahrscheinlich schon durch 
einen geringen Troostitgehalt bedingt. — Der 
Korper Zms enthillt den Hochstbetrag an der 
Kohlenstofform Cr; er zerfallt beim Losen in 
Ch und Cf. In dem Mafie, wie sich durch 
steigende Erwarmung das Gefiige dem Perlit 
uahert, sinkt die Menge Cf und Ch und wachst 
der Betrag an Cc (Karbidkohle).

Der Korper Zms lafit sich nach dem Bis- 
lierigen ais Gefu^ebestandteil. solange er das

Gefiige im wesentlichen allein ausmaeht,, sehr 
seliarf begrifflich umgrenzen. Er ist von allen 
Anlafigefiigebestaiidteilen derjenige,

a) dessen Harto zwischen der des Martensits 
und dor des Perlits liegt;

b) der mit Salzsiture-Alkohol die dunkelste 
ITarbung ergibt ' und unter dem Mikroskop 
ganz oder fast einheitlich erscheint;

c) der die grofite Losliehkeit in 1 prozeutiger 
Schwefelsaure besitz t;

d) der beim Losen mit 10 prozentiger Schwefel
saure den grofiten Betrag an f r e i e r  Kohle 
Cf, aber k e i n  Karbid liinterlafit.

Man kann auch noch weitere physikalische 
Eigenschaften zur Begriffsfeststellung mit heran- 
ziehen, z. B. elektrisches L e i t u n g s v e r m o g e n ,  
t h e r r i i o e l e k t r o r n o t o r i s c h e  Kraft,, m a g 
ii e t i s ch e E i g e n s c h a f t e n .  Diese haben aber 
alle gegeniiber den obigen Bestimmungsverfahreu 
den Nachteil, dafi sie sich nur an Stahlen in 
bestimmter Form (Draht, Stabform usw.) fest- 
stellen lassen, wahrend die oben angegebenen 
Kennzeichen in jedem Falle ermittelt werden 
konnen. Es ist aber von Interesse zu wissen, 
ob die elektrischen und magnetischen Eigen
schaften zu denselben oder ahnlichen Schlussen 
beziiglich der Eigenart der Gefugebestandteile 
des angelassenen Stahles fiihren. Verfassern 
sind andere Arbeiten iiber die angefiihrten Eigen
schaften angelassener Stilhle nicht bekannt, ais 
die von B a r u s  und St r ouha l . *  Aus den Ergeb- 
nissen dieser beiden Forscher sind die Schaubilder 
in Abbildung 19, 20 und 21 zusammengestellt. 
Die Aenderung des elektrischen Leitungswider- 
standes infolge des Anlassens ist dargestellt in 
Abbildung <>. Die Kurve yerlauft stetig, ahnlicli 
wie die Kurve fiir die Harteamlerung. Sie gibt

* Buli. U. S. Geologie. Survey Nr. 14, 1885: The 
Eleetrical & magnetie properties of the Iron Uar- 
liuret.s.



916 Stahl und Eisen. Ueber den inneren A u f hau des Werhzeugstahls. 26. Jahrg. Nr. 15.

keinen Anhalt fur das Bestehen der besonderen 
Zwischenphase Zm». Imtnerhin ist beachtenswert, 
dafi von dem gesamten Unterschied im Leitungs- 
widerstand zwischen dem abgeschreckten, nicht 
angelassenen und dcm ausgegliiliten Stahl etwa 
94 o/o auf die Anlafihitze 400° C. kominen, und 
von da ab die Aeuderungen nur noch gering- 
fiigiger Art sind. Die Aualyse des zu ihren 
Versuchen benutzten Stahles geben Barus und 
Strouhal nicht an; sie nennen ihn „englischen 
Silberstahlł.

Die Kurve fiir die thermoelektromotorische 
K raft gegen Silberdraht (Abbild. 20) ist leider 
nur bis zu 330° C. Anlafihitze beobachtet. Sie 
kann aber nicht stetig bis zu dem W ert ver- 
laufen, der dem ausgegliihten Stahl entspricht, 
wie dies aus der punktiert gezeichneten ver-

Abbildung 19.

EiuHuB dea Anlasscna auf den elektrischeń 
Leitungswiderstand abgeschreckten Stahls; 

nacli Barua und Strouhal.

mutliclien Fortsetzung ersichtlich ist. Es ist 
mit ziemlicli grofier Wahrsclieinlichkeit eine 
Unstetigkeit in der Kurve bei etwa 400° C. zu 
erwarten.

Auch die Kurven fur den spezifischen Mag- 
netismus in Abbildung 21 sind von Barus und 
Strouhal nur bis zum Anlafigrad 330° C. fest- 
gelegt. Eingezeichnet sind die Kurven fiir die 
yerschiedenen Verhaltnisse u zwischen Lange 
und Durclmiesser der magnetisierten Stilbe. Bis 
auf die den kurzeń Staben (a  =  20) erit- 
sprechende Schaulinie haben alle Kurven einen 
solchen Verlauf, dafi zwischen den Aulafihitzen 
330 und 700° C. ein ausgesprochener Hochst- 
w ert liegen tnufi. Bei welcher Anlafihitze er 
liegt, bleibt offen. Nicht zu iibersehen ist, dafi 
bei einer Anlafiwarme von 100° C. die Kurven 
in Abbild. 21 einen ausgesprocheneu Mindestwert 
zeigen. Auch die Losliehkeitsversuehe in ein- 
prozentiger Schwefelsaure liefien bei 100° C.

einen W ert geringster LSslichkeit vermuten, 
konnten hierfiir aber nicht beweiseud sein. 
Vielleicht hangt diese Ersclieinung mit einem 
Nachlassen der im Stahl wahrend des Abschreckeus 
erzeugten inneren Spannungen infolge der 
schwacheń Erwarmung auf 100 0 zusammen. 
Die eigenartige Aelinlichkeit im Yerlauf der 
Loslichkeitskurveu (Abbild. 4) und der Ivurven 
fiir die Aenderung des Magnetismus in Abbild. 21 
filhrt zu der Erwagung, ob es nicht moglich 
ist, iiber die inagnetischen Eigenscliaften ge-

Abbildung 20.
Thermoelektromotorische Kraft gegen Sillier.
EinfluB dc8 einstundigen Anlasaena gehiirteten 

Stahls nach Barua und Strouhal. 

e =  a (T — t) —}— b (T 2 — 1!)

harteter und angelassener Stahle durch blofie 
Aetzversuche sta tt durch magnetische Messung 
in gewissen Fiillen Aufschlufi zu erlangen. Die 
Frage ist von den Yerfassern zunachst nicht 
weiter studiert worden.

Untersuchungen iiber das spezifische Volumen 
in yerschiedenen Zustanden des Anlassens sind 
uns nicht bekannt. Sie wurden yielleicht auch 
Aufschlusse iiber die Troostitfrage gewilhren 
konnen. Nur miifiten die ntitigen Vorsichts- 
mafiregeln getroffen werden, dafi nicht Luft in 
den Harterissen zuriickbleibt.

Bei allen bisherigen Yersuchen wurde die 
A n l a f i d a u e r  nicht kleiner ais eine Stunde ge- 
wahlt. Wie die Versuche gezeigt haben, ist 
Yerlangerung der Anlafidauer bis auf drei Stunden 
von keiner Mehrwirkung auf die LSslichkeit 
gegeniiber 1 prozentiger Schwefelsaure begleitet. 
Es ist aber you W ert, fiir die folgenden Be- 
trachtungen zu wissen, wie sich der Einflufi bei
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Abbildung 21.

Acnderung der niagnetischen Eigenschaften 
deB nbgeschreckten Stahls nach einstundigem  

Anlassen; nach Barus und Strouhal.

bUdung 22 geht das von Barus und Strouhal 
ausgesprochene Gesetz hervo r:

a) Jeder AnlaBhitze entspricht ciue bestimmte 
hochste AnlaBwirkung, die um so hoher 
liegt, je  hoher die AnlaBhitze ist.

b) Diese hochste AnlaBwirkung wird in um 
so kiirzerer Zeitdauer erreicht, je hoher 
die AnlaBhitze ist. Bei 100° C. wird die 
Hauptwirkung in der ersten Stunde er
reicht; in den folgenden beiden Stunden 
findet aber noch eine merkliche Zunahme 
der W irkung statt. Bei 185° C. vollzieht 
sich die Hauptwirkung in den ersten zehn 
Minuten, um dann nur noch langsam ge- 
steigert, zu werden. Bei 330° C. geniigt 
schon eine Minutę AnlaBdauer. L&ngere 
Dauer bewirkt keine merkliche YerSnderung.

Abbildung 22.

EinfluB von AnlaBdauer und AnlaBhitze auf die 
thermoelektromotorischc Kraft Ton gehSrteten 
Stahldrahtcn gegen Silber; nach Barus und 

Strouhal.

muB daher die AnlaBwirkung an der Oberflitche 
wegen der dort lierrschenden hoheren AnlaBhitze 
weiter vorgeschritten sein, ais nach innen zu. 
Bei den Loslichkeitsversuchen trifft dann die 
Saure bei ihrem Yordririgen von auBeu nach 
innen auf bei immer niederen AulaBliitzen an- 
gelassenes Materiał, und damit andert sich auch 
bestandig der Loslichkeitsgrad. Die folgenden 
Versuche wurden nur ausgefulirt, um ein Bild 
zu gewinnen, wie sich bei einer verhaltnismaBig 
hohen AnlaBhitze von 465° C. (geschmolzenes 
Bleibad) die AnlaBwirkung an den Oberflachen- 
schichten der Stahlstiicke nach sehr kurzeń Zeit- 
dauern_ bemerkbar macht. In Betracht kam 
dabei eine Oberflachenschicht von hochstens
1,25 mm Dicke.

Die mit d l3  bis d 19 bezeichneten Stahl- 
scheiben wurden in etwa '/a Stunde von 300° C. 
auf 900° C. im elektriscb geheizten Ofen erhitzt, 
dann bei 900° C. in W asser von 16° 0. ab-

sehr kurzeń AnlaBdauern zu erkennen gibt. Die 
Ar bei ten von Barus und Strouhal* iiber die 
thermoelektroniotorische Kraft von Stahldrahten 
gegen Silber sowie iiber die Leitungsfahigkeit 
geben hieriiber guten Aufschliifi. In Abbild. 22 
sind auf Grund der von genannten Forschern 
verotl'entlichten Zahlen die Beziehungen zwischen 
AnlaBdauer und thermoelektromotorischer Kraft 
gegen Silber bei verschiedenen Anlafihitzen 
zeichnerisch zum Ausdruck gebracht. Aus Ab-

Das von Barus und Strouhal zur Dntersuchung 
rerwendete Materiał waren diinne Stahldrahte. 
Bei griiBeren Stahlstiicken (25 X  25 X  6 mm), 
wie sie bei unseren Yersuchen zur Yerwendung 
gelangten, werden die Verhaltnisse dadurch ver- 
wickelter, daB sich bei der Erhitzung zum Zweck 
des Aniassens im ersten Zeitteilchen ein starkes 
Tcmperaturgefalle von auBen nach innen ein- 
stellt, das sodami kleiner wird und schliefllich 
verschwindet. Bei sehr kurzeń Anlafizeiten
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geschreękt. Das darauffólgende Anlassen
folgte i n 
fol^ender

einem Bleibade von 4 6 5 0 0 . innerhall 
Zeit en:

d 13 lit aiigolasaen,
d 14 ................... 5 Sekunden angolaSsen,

i
d 16
(117 .................. 20
d 18
d 19

l*m dio, Proben schnell aus (leni Ofen ins Waśsćr 
schleudern zu konnen, waren sie wahrend der 
Erhitzung an einem Eisendraht befestigt. Bei 
den Proben d l  7 und d 18 fielen die Proben 
wahrend des Abschreckens aus der Draht,- 
schlinge heraus, auf den Boden des Wasser-

TabeUo II.
W lir mc- 

! behandluug 
J der Proben

rrspriing-
llchcs

Gewicht
der

Probc

e

Gcwlclitsyerlust nach

Nr. der 

Probcui-\rj

3 2 : ~

AnlttB- 
dauer im 
Bleibad 

?on 
485 0 C. * 

Sek.

24 Stunden 48 StundiMi 

S

72 StuudenJ 

K
.1 13 j |  l o 28,4000 0,2306 0,7530 1,2150
d 14 -  s * 28,9038 0,7258 3,0568 4,0984
<1 15 i i  * 10 28,8056 0,7396 2,9282 4,6426
(1 16 15 27,9538 0,6698 2,9308 4,6842
(1 17 1 20 28,1040 (0,6504) (2,4400) (4,2072)
d 18 25 27,6470 (0,5430) (2,3024) (3,9740)
d 19 30 27,5984 0,9004 4,1004 5,9724

gofaBes mul konnten deshalb im W asser niclit 
geschwenkt werden. Es ist daraufhin zu er- 
warten, ilaB dio Abschreckung dieser beiden 
Proben weniger schroff war, ais die der iibrigen. 
Dieses weniger schroffe Absclirecken hat ahn- 
liche Wirkung wie Anlassen (s. weiter unten). 
Das darauffolgenile absichtliche Anlassen bei 
465 0 C. miifite dann die W irkung weiter fort- 
setzeri, uńd da die AnlaBliitze von 405 °C. dem 
abstęigenden Ast der Loslichkeit angehort (Ab
bildung 4), ist Zuriickbleiben der beiden Proben 
in der Loslichkeit zu erwarten. Dies ist auch 
tatsachlich der Fali. Die zu den beiden Proben 
zugehorigen Zahlen und Punkte sind einge- 
ldammert und bei der Aufzeichnung der Ęos- 
lichkeitskuryen unberiicksichugt gelassen. Die 
bei der Liisung der Proben in 1 prozentiger 
Schwefelsaure erzielten Gewichtsyerluste sind in 
Tabelle II eingetragen und im Schaubild Ab- 
liildung 23 zeichnerisch (largestellt. An den 
durcli Schrattur gekennzeichneton Stellen ist die 
Loslichkeit aus Abbildung 4 eingetragen, die 
einer 1- bis 3stiindigen AnlaBdauer bei 465 °C. 
eiitsprechen wurde, Die Gewichtsverlust,e bei 
AnlaBdauer von 1 /a Minutę liegen nach 48 und 
72 Stunden Aetzung (Punkte B ' und B") hoher 
ais die den schraffierten Stellen entsprechenden

* Xach beonilctem Anlassen sofort in Wasser von 
15 u O. {TOtaiicht.

Werte, wahrend der Punkt B irinerlialb der 
Schraffur liegt. Dies ist nicht auffallig. Bei 
der kurzeń Dauer des Anlassens werden nur die 
aufiersten OJberfiachenschiehten der Stahlscheiben 
den Warinegrad 465 °C. annelimen, dio mehr 
nacli innen zu gelegenen Schichten liaben nur 
geringere Wilrmegrade angenommen, die mehr 
nach 400 0 C. zu liegen. Die zuerst abgelijsten 
Schichten (nacli 24 Stunden) haben daher die 
normale Loslichkeit, wie sie Abbild. 4 erwarten 
lafit. Dio folgenden Schichten, die in don fol- 
genden 24 bezwr. 48 Stunden abgelost werden, 
haben dagegen groBere Loslichkeit, weil ihre 
AnlaBliitze dem Losungshochstwert naher liegen.

Abbildung 23.

EinfluB d ę | AnlaBdauer abgelchreckter bei 
465° C. ung-elasBcner Stiihle auf die Loslichkeit.

Samtliche Proben d 14 bis d 19 hatten nach 
dem Anpolieren und Aetzen mit Salzsaure-Alko- 
hol gleicli dunkle Farbung, wie sie bei etwa 
400 0 C. angelassene Proben zeigen. AeuBerlich 
war ein Unterschied an ihnen nicht zu bemerken. 
Aus Tabelle II und Schaubild Abbild. 23 gelit 
horror, wic schnell bei liolieren Anlafihitzen, 
z. Ii. 465 °C., Anlafiwirkung erzielt wird. Schon 
in den ersten 5 Sekunden wird die Loslichkeit 
um das 3- bis 4 fache gesteigert. Die Einwirkung 
in den folgenden 25 Sekunden ist demgegenuber 
verhaltnismaBig gering. Der hochste Grad der 
Anlafiwirkung, der einem Hitzegrad von 465 °C 
zukómmt. scheint. aber auch nach 30 Sekunden 
noch nicht ganz erreiclit zu sein. "Wiirde man, 
was praktisch nnmoglich ist, noch nach kiirzerer 
Dauer ais 5 Sekunden das Anlassen unterbrechen 
konnen, so miifite die erreichte Anlafiwirkung 
trotz der hohen Anlafihitze etwa gleicli sein der 
einer nieileren AnlaBliitze entsprechenden hoehsten 
erreichbaren W irkung. Zum Beweis dessen ist 
Abbildung 23 streng geuoiiimen niclit ganz aus-
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reichend, weil die Lijslichkeitsbestimmung nur 
die Zustandsverhilltnisse der iluficrsten Schichton 
der Probestiicke widerspiegelt. Beweiskriiftiger 
ist die der Arbeit von Barus und Strouhal ent- 
nommene Abbildung 22, die sich auf sehr diinne 
Stahldrilhte bezioht. So ist z. B. die Wirkung 
iles Anlassens bei 185 0° nach etwa (i Minuten 
gleich der eines 3stiindigen Anlassens bei 100 °C.

Der weitere von Barus und Strouhal ab- 
geleiteto Satz, dali Anlassen bei einem Hitzegrad 
ti <  ta keino weitere AnlaBwirkung melir erziclt, 
wenn die Stahlprobo zuvor bei t,a° angelassen 
worden ist, kann nur mit der EinsęhrJlnkung 
gelton, daB die AnlaBdauer bei tan geniigend 
war, um eine hiilicro AnlaBwirkung zu erzielen, 
ais sie bei ti in hochstem Falle moglieh ist. 
War dies nicht der Fali, war die Zeit z. B. 
nur so klein, daB dio W irkung noch unterhalb

Versuchen gewithlt, da ihr Yerlauf bei den yer
schiedenen Hitzegraden noch nicht festgestellt, 
ist und die Feststellung fiir dio hier in Betracht 
konnnenden kurzeń Zeit.en moglicherwcisc auf 
iiniiberwindliche Schwierigkeiten stoBen wurde. 
Sie sollen daher auch nur den wahrsclieinlichen 
Verlauf qualitativ, nicht quantitativ wiedergeben.

Den Yerlauf einer Anlafibehandlung, z. H. 
den der Kurve (i (Abbildung 25 a), erhalt. man 
auf folgende Weise: Wahrend der Zeit Az zur 
Erhitzung um At. =  ta ti == 100 °C. wird der 
Hitzegrad ais unverilnderlich* == ti angenommen. 
Aus der Erhitzungskurve 6' (Abbild. 2 5 c) ent- 
nimmt die Abszisse von B gleieh der von B' ~  8 
Sek. Nach dieser Zeit ist, die Erhitzung auf ta 
=  700 °C . gelangt. ti ist 600 °C . entsprechend 
dem Punkte A'. Der zugehorige Punkt A der 
Kurve 6 in Abbildung 25 a werde zunilchst ais

Abbildung 24.

der Hochstwirkung fiir ti 0 liegt, so kann natiir- 
lich das bei diesem Hitzegrad fortgesetzte An
lassen weitere Einwirkung ausiiben. Die Wirkung 
uimmt dann voraussichtlich den Verlauf A B D' 
in Abbildung 24, wobei B D ' parallel CD.

Yerfolgt man unter Beriicksichtigung dessen 
den Verlauf einer Anlafibehandlung, wie sie in 
Abbildung 25 c durch die Erhitzungskurve 6' 
vcranschaulicht ist, so erhalt man die durch die 
lvurve 6 in Abbildung 25 a versinnlichte AnlaB- 
wirkung. In dieser Abbildung sind die Abszissen 
kleine Zeitteilchen (beispielswejse Sekunden). 
Die Ordinateu geben in irgend einem MaB die 
AnlaBwirkung an. In vorliegendem Falle sind 
die Ritzbreiten (vergl. Abbild. 3) ais Ordinaten 
gewahlt. Die Ritzbreite 8 bedeutet deinnach 
die hochste AnlaBwirkung, yollstandiges Aus-. 
gliihen. Die Ritzbreite 4 bedeutet, daB noch 
kein Anlassen eintrat, der Stahl befindet sich 
noch im Zustand der Glashiirte. Die Ritzbreiten 
zwischen 4 und 8 geben yerschiędene steigende 
Grrade der AnlaBharte an. Die in Abbild. 25 a 
eingezeichneten AnlaBkurven 700° bis 200° sind 
iediglich nach Schatzung, nicht auf Grund von

Abbildung 25 a.

gegeben vorausgesetzt. .Man lege A B parallel 
A" B" auf der 600 0 C. Kurve. Den Schnitt- 
punkt dieser Parallelen mit der Ordinate zur 
Abszisse 8 liefert B. Da der Anfangspunkt, der 
Kurye 6 im Koordinat.enanfang O bekannt ist, 
so kann man auf diese Weise alle folgenden 
Punkte bis C ermitteln. Der letztere wiirde 
besagen, daB Erhitzen nach Kurve 6' (Abbil
dung 25 c) dieselbe W irkung ausiibt., wie eine
3 Sekunden walirende Erhitzung bei 700 0 C. 
entsprechend dcm Punkte C" (Abbildung 25 a).

Yon besonderer Wichtigkeit sind nun die Er- 
scheinungen, die sich bei der Abkiihlung eines 
gliihenden Stahles vollziehen. Angenommen wird, 
daB die AnlaBwirkung dadurch unbeeintiufit 
bleibt, ob innerhalb des Zeitteilchens Az die An- 
lafihitze von tj auf t2 steigt, oder von t ż auf t, 
fallt. Es soli die in Abbild. 25 c mit 4 ' bezeich- 
nete Abkuhlungskurve zugrunde gelegt werden. 
Solange die Hitze oberhalb 7000 C. liegt, ist 
die feste Losung von Karbid in Kohlenstoff stabil.

* Dies gilt strepg genommen nur, wenn A t un- 
eudlich klein ist. Fiir den Yorliegcnden Zweck geniigt 
ahcr die AnnSherung.
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E rst wenn der Haltepunkt A r3 =  700 0 C. oben 
durchschritten wird, tr itt  diese Losung in den 
labilen Bereich iiber. An dera tatsachliclien Zu- 
lland des Stahles wird nichts geandert, wenn 
wir uns vorstellen, daB bei 7 0 0 0 C. (Punkt J ' ,  
Abbild. 25 c) plotzliche Abkiihlung bis zu 0 0 C. 
(Punkt K') in der unendlich kleinen Zeit Nuli 
und darauf sofort wieder in derselben Zeit Nuli 
Erhitzung bis zu 700 0 C. cntsprechend Punkt J ' 
orfolgt. W ir konnen uns somit vorstellen, der 
Stahl ware in der Zeit Nuli in den glasharten 
Zustand iibergefiihrt, und die darauffolgende 
Abkiihlung von J '  iiber K ' entspricht dann 
einer AnlaBbehandlung bei sinkender AnlaB- 
hitze. Wahrend des Sinkens der Hitze von

Abbildung 25 b.

700 auf 600° C. werde unveranderliche Hitze von 
700 °C.* vorausgesetzt. Die Anlafiwirkung folgt 
dann den 700° C. Kurven von O bis M in Ab
bildung 25 a. Die Abszisse von M entspricht der 
zum Durchlaufen von 700 bis 600° C. notigen 
aus Abbildung 25 c zu entnehmenden Zeit von 
1 Sekunde. — Wahrend des weiteren Verlaufs 
der Abkiihlung von (500 bis 500° C. (J l' auf N' 
in Abbildung 25 c) wird die Hitze unveranderlich 
gleicli 6 0 0 0 C. gesetzt. Legt man durch M in 
Abbildung 25 a eine Parallele zur Anlafikurve 
600° C., so erhalt man N ais Schnittpunkt dieser 
Parallelen mit der Ordinate zur Abszisse 1,9 Se- 
kunden. Letztere entspricht dem Unterschied 
der Abszisse von J '  und N' in Abbild. 25 c. In 
derselben Weise fahrt man fort bis zum Punkt P , 
cntsprechend der Anlafihitze 5 0 0 0 C. W eitere 
Anlafiwirkung kann nicht erzielt werden, da P  
oberhalb der liochsten Anlafiwirkung liegt, die bei 
der nachst niedrigen Warnie von 400 0 C. erzielt 
werden kann. Die weitere Abkiihlung ubt somit

* Dies gilt streng genomnien nur, wenn A t un
endlich klein ist. Fiir den yorliegenden Zweck genugt 
aber die Annahcrung.

keine Wirkung mehr aus. Die Wirkung der 
Abkiihlung iles Stahles nach Kurve 4 ' (Abbild. 25c) 
ware somit, dieselbe wio etwa ein 10 Sekunden 
dauerndes Anlassen bei 500° C. Punkt P "  oder 
ein etwa 3,5 Sekunden wahrendes Anlassen bei 
6 0 0 0 C. (Punkt P '" )  nach vorausgegangenem 
Abschrecken. Die Zahlenwerte sind aus den 
schon angegebenen Griinden nur ais Beispiole an- 
zusehen, nicht ais wirkliche Rechnungswerte. 
weil ja  die AnlaBkurven in Abbild. 25 c nur an- 
genommen, nicht tatsilchlich ermittelt wurden.

Aus dem Vorstehenden gelangt man zu der 
Vorstellung, dafi die Abkiihlung eines Stahles 
von einem Warmegrad iiber 7000 C. aufgefafit 
werden kann ais das Anlassen eines idealen 

Martensits (erhalten durch 
unendlich rasche Abschrek- 
kung oberhalb A r3) unter 
Verhaltnissen, wie sie durch 
den Yerlauf der Abkiihlung 
von 700° C. bis Zimmer- 
warme bedingt sind. Ist 
die Abkiihlung sehr schroff, 
wie in Kurve 1 (Abbildung 
25 c), so nahert man sich 
dem idealen Martensit, der 
nur einer ganz schwacheń 
Anlafiwirkung ausgesetzt 
war. Ist dagegen die Ab- 
kiihlung langsamer, wie in 
Kurve 5 (Abbildung 25 a 
und c), so erhalt man einen 
Zustand, der dem ausge- 
gliihten bereits sehr nahe 
steht. Ist die Abkiihlungs- 
dauer geniigend grofi, so er

halten wir den Zustand der hochsten Anlafiwir- 
kung, naralich den ausgegluhten Stahl. Aus dieser 
Vorstellung heraus ergibt sich ohno weiteres, 
dafi wir im abgeschreckten Stahl dieselben Ge- 
fiigeerscheinungen wieder finden miissen, wie im 
angelassenen Stahl; damit erkliirt sich auch das 
Auftreten von mehr oder weniger Troostit, ebenso 
das Auftreten der verscliieden gefarbten Troostit- 
sorten in gohiirteten Stahlsorten.

Da aber die Wamiegrade innerhalb eines 
Stahlstuckes wahrend der Abschreckung nicht an 
allen Stellen gleich sein konnen, so werden inner
halb des Stiickes auch versc.hiedene Grade der 
Anlafierscheinungen auftreten konnen. Die Ab- 
schreckwirkung wird im lnnern der Stahlprobe 
weniger schroff sein, ais an der Oberilache; es 
kann sich dann beispielsweise ein dunkler Troostit- 
kern in einem hellen M artenlljrand bilden* wie 
z. B. in Abbildung 33. Irgendwelche Zufallig- 
keiten, Bildung von Dampfblaschen an der ab
geschreckten Stahlprobe, Erschwerung der den

* Sieho auch E. H ey n : ».Mikroskopische Unter
suchungen von Eisenlegierungen*. „Yerhdl. d. Y. zur 
Bcf. des Ocwerbfl." 1904 Tafel XVII, Abbildung 2,

’o 1 i t t j i c  a  »  k  TT
Sdamden,
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Warmeausgloich der abschreckenden Fliissigkeit 
bcdiugcndcn Stromungen konnen dann natiirlich 
dio RegelmaBigkeit der Erschcinung beeintriicli- 
tigen.

Die aus obigen Vorstellinigeii gezogenen 
Sohliisse lassen sich durch don Yersuch kontrol- 
lieren. Zunilclit inufi die Harto der Troost.it- 
aussclieidungen in abgeschreckten Stahleu zwischen 
derjenigen des Martensits und der des Perlits licgen. 
Die Bestatisrung hierfiir ist in Yersuchsreiho II 
gegeben. W eitere Mogliclikeiten zur Naclipriifung 
ergoben sich aus folgeuder Ueberlegung iiber 
die Yeranderung der LSslichkeit gegeniiber einpro- 
zentiger Schwofolsaurc. Wie Abbildung 4 zeigt, 
wird die Loslichkeit bei AnlaBliitzen his 400° C. 
gesteigort, bei lioher liegenden Anlafihitzeir aber 
wieder verniindort. Legt mail dio wolil solbst,- 
yerstaudliche Voraussetzung zugrunde, dafi auch 
bei hohen AnlaBliitzen, z. B.
700° C., in den ersten wenn 
auch sehr kurzeń Zeit- 
tcilchen infolge des Anlas- 
sens die ganze Stufenleiter 
vom Martensit iiber die 
Uebergangsformen zur Zwi- 
schenstufe Zma durchlaufen 
werden muB, und erst in 
den folgenden Zeitteilchen 
die weitergehende Umwand- 
lung von Zms bis Perlit er- 
zielt wird, so muB dem- 
entsprechend auch die Los
lichkeit des Stalils in den 
ersten Zeitteilclien von der 
geringen Losliclikeit des 
Martensits rasch auf die 
hochste Losliclikeit von Zm8 gebracht werden, 
worauf dann die Losliclikeit rasch wieder abnimmt 
bis zu der des Perlits. Die Kurve, die dio Eln- 
wirkung des Anlassens lici 700° C. auf die Los- 
lichkeit des Stahles wiedergibt, muB sieli soinit 
rasch einem Hochst.wert naliern, darauf rascli wieder 
abfallen, um dann in einer bei der Losliclikeit 
des Perlits entsprechenden Hohenlage wagereclit 
weiter zu yerlaufon. Die in Abbildung 2 5 b ais 
,Loslichkeitsgradu bezeiclmeten Ordinaten sind 
der Abbildung 4 entnommen. Sie entsprechen 
der G-ewichtsabnahrae in Grainmcn der bei ver- 
schiedenen Warmegraden angelassenen Proben 
(Reihe C) nach 72 stiindigor Einwirkung von 
1 prozentigor Sehwefelsaure. (Vergl. auchTabelle I 
unter A, B und C.) Man kennt somit don tjuali- 
tatiyen, wenn auch nicht den quantitativen Ver- 
lauf der in Abbildung 25 b mit 700° C. bezeich- 
neten Kurve. Aehnlich ist der Ycrlauf fiir die 
Kurven 600 und 500° C., nur wird der Hochst- 
wert entsprechend der niederen Hitzo entsiirechend 
spater erreicht. Yon 400° C. ab fallt der ab- 
fallende Ast der Kurven weg, weil man bei 
Hitzegradon unter 4 0 0 0 C. nicht melir iiber den 

XV.»»

Hoclistwert der Losliclikeit hinaus zu geringerer 
Losliclikeit gclangcn kann, sondern nur noch das 
Bestreben vorhanden ist, dem jodem Warmegrad 
entsprechenden HSchstwert zuzustreben, der mit 
abnehmender Hitzo niodriger wird und nach um 
so spatorer Zeit erreicht wird. Alle diese 
Kurven von 700° C. bis 200° C. sind in Ab
bildung 25 b in diinnen Linien eingezeichnet. 
Jlit ihrer Hilfe und unter Benutzung der Ab- 
kuhlungskurven 1' bis 5 ' in Abbildung 25 c er- 
erhalt man in almliohor Weiso wio bei Abbil
dung 25 a don Ycrlauf der AnlaBwirkung ver- 
anschaulioht durch dio dick ausgezogenen Linien
1 bis 5 in Abbildung 251). Die Kurye 5 hort 
z. B. beim Punkt R auf und endet mit einem 
Kurvenstiicke parallol zum absteigenden x4st der 
AnlaBkurve 600° C. Dio Losliclikeit ist hierbei 
jenseits des Hochstwerts von 6,5 auf etwa 4,3

gesunkon. W eitere Abnahmc der Loslichkeit 
ist unmoglich, da durch Anlassen bei dem nachst- 
niedrigen Hitzograd von 500 0 C. nur die Mindest- 
loslichkoit vou 4,5 erzielt werden kann. Die 
Kurve 3 hort bei S mit einer Loslichkeit von 
5,2 auf entsprechend der Loslichkeit, die 
der Stahl wahrend des Abfalls von 400 auf 
300 0 C. bei angenommener gleiclibleibender 
Hitze von 400° C. erreicht hat. Diese Loslich- 
keit liegt hoher, ais der hochste Loslichkeits- 
grad von 4, den die spater erfolgende Anlassung 
bei 300° C. crzielen konnte. Diese letztere ist 
somit ohne weitere Wirkung.

W ird nun ein Stahl wahrend des Ahschreckens 
beispielsweise nach Kurye 3 (Abbildung 25 c) 
abgekuhlt, so wird er eino Loslichkeit annehmen 
von etwa 5,2 eutsprechend dem Punkte S (Ab
bildung 25 b). W ird dieser Stahl nachtraglich 
noch bei 300 0 O. angelassen, so kann Aenderung 
der Loslichkeit nicht eintreten, da dio bei diesein 
Hitzograd erreichbaro Hoclistloslichkeit nur 4 
betragt. Der Stahl muB also yor und nacli dem 
Anlassen gleiche Loslichkeit besitzen. Ander- 
seits wird ein Stahl, desson Abschreckung nach

3

S fJcU T U to t-

Abbildung 25 c.
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Kurvo 1' Yerlaufen ist, und dor entsprechend 
dom Punkte U (Abbild. 25b) eine Loslichkeit von 
2,4 erreicht hat, nach dem Anlassen bei 300° C. 
wesentliche Steigerung in der Loslichkeit er- 
fahren miissen. Auch diese Schliisse sind durch 
den Versuch bestfltigt, wie bei der Yersuchs- 
reihe II  gezeigt wird.

Yerwickeltcr werden die Loslichkeitsverhalt- 
nisse, wenn dio Abkuhlung innerhalb des ab- 
geschreckten Stahlstiicks nicht gleichtnaBig ist, 
sondern langsamer abgekiihlte Troostitstellen 
neben schroffer abgekiihlten martensitischen Teilen 
auftreten. Hier kommen nilmlich noch galvanischo 
Einwirkungen der sich bcriihrendon Metalle in 
verschiedenen Zustilnden in Betracht, die die 
Loslichkeit bceinflussen, indem sie dio Losung 
des einen Bestandteils auf Kosten des andern 
beśchleunigen. Auch dieser IJmstand wird boi 
Beurteilung dor Ergebnisse in Versuchsreihe II 
beriicksichtiert werden miissen.

Noch iiber einen andern Punkt geben die in 
Versuchsreihe I beobachteten Erscheinungen Aus- 
kunft. Karbid tra t bereits bei Anlafihitzen von 
4 0 0 0 C. ab in den angelassenen Proben auf. 
Man kann im Zwreifel sein, oh der Stahl ober- 
lialb Ar3 - 700° C. eine Losung von Kohlen
stoff oder von Karbid in Eisen darstellt. Im 
ersteren Falle wiirde die Karbidbildung bei reinem 
Stahl mit 0,95 °/o C. erst bei Ar., ointreten 
konnen, oberhalb ilieses Warmegrades besteht 
aber Fe3 O nicht. Im let.zteren Falle wiirde 
das Karbid bereits oberhalb 700° C. in Lijsung 
sein und sich bei diesem Warmegrad nur aus 
der Losung ausscheiden. Solange es nun nicht 
gelingt, Eisenkarbid bei Wilrmegraden in der 
Nalie von 400 °C. herzustellen, muB angenommen 
werden, daB der Martensit eine feste Losung 
von bereits fertig gebildetem Karbid und Eisen sei.

(ScliluB folgt.)

Die beim Walzvorgange auftretenden Krafte und Momente.
Von Dipl.-Ing. P. F r o h 1 i c l i , Miilheim-Ruhr.

m dio von dein Konstrukteur entworfenen 
^— Walzwerke auf Festigkeit nachrechnen zu 

konnen, bedarf es der Kenntnis der an W alze und 
Stander auftretenden Kriifte. Diese erreichen 
bei Blockwalzwerken betrilchtliche W erte, und

ilire Ermitt.lung 
soli im folgen- 
den meinc Auf- 
gabe sein, ins- 
besondere die 
Bestimmung des 

Ilorizontal- 
schubs. — Vor- 
lilufig babo ich 
solclieWalzpro- 
zesso im Auge, 
bei denen der 
Błock nur von 

zwei Seiten 
durch ein Wal- 
zenpaar oder 

von je zwei 
Seiten durch je 
ein Walzenpaar 
in Angriff ge
nommen wird. 
Fiir die Ermitt- 
lung yonFeslig-

keitszahlen werden die nachfolgenden Rechnungen 
selbst bei seitlicher Kaliberbegrenzung geniigen. 
Beziiglich der E lastizitat des W alzgutes soli 
die Annahme gemacht werden, daB cs sich wie 
eine plastische, teigige Masse verhalte, also 
absolut unelastisch sei, eine Voraussetzung, dio
praktisch beinahe erfiillt sein wird. Bei der

Abbildung 1.

(Nachdi-uck Y o r b o tr n .)

Deformation knetbarer Maśscn ist der zwischen 
W erkzeug und Masse auftretende speziflsclie 
FliichendruCk konstant; ais solcher kann bei 
Walzeisen der Hochstwert von ~  1000 kg/qcm 
gesetzt. werden. Derselbe hilngt natiirlich ab 
yoii der Temperatur des Blockes.

I. K r a f t e  im B e l i a r r u n g s z u s t a n d e  (Ab
bildung 1). Der Beliarrungszustand ist dann ein- 
getreton, wofln die Massen des Blockes vor und 
hinter der W alze keine Beschleunigungen er- 
faliren; walirend des Walzprozesscs findet immer 
eine geringo Beschleunigung statt. Es bezcichno:

v
<1
Y

„ r -
!>«

Geschwindigkeit des AValzgutes in m/sec.
(iuerschnitt in cjdcin,
spez. Gew. hezogen auf Wasser,
Indox vor der Walze,

„ hinter derselben,
BcBchlcunigung in m/sec.

In der Zeiteinheit wird dieMasśc 1 0 .  Y2 . y/f? 
beschleunigt. um p =  v-.* — vi Met.er, also ist 
der B e s c h 1 e u n i g u n g s d r u c k :

B =  10 . ([2 • Yj„. • V‘- [vs - V!]

=  10 . q» . T/;  . v»! [1 — v,/vJ
1) B -  10 . <!* . y j s  . y2s [1 —

Aus Symmotriegriinden entfallt auf jedc Walze 
die Halftc dieses Beschleunigungsdruckes.

Denkt man den Błock durch eine Horizontal- 
ebene in zwei symmetrisehe Ilalften geteilt, so 
wirken auf jede derselben folgende Krafte :

1. der Normaldruck N, wrelc.her sich aus 
Pressung und Beriihrurigśflache bestimmt,

2. die Umfangskraft U, vorlaufig unbekannt,
3. der Beschleunigungsdruck B/*, aus (1) 

zu ermitteln.
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Da die Suinme der Horizontalkomponentcn 
dieser Krilfte gleich Nuli sein mu6, so hat die 
Eesultąnte derselben vertikalo Richtung. Da N 
und B /s durch Rechiuing festgelegt sind, so 
kann N bestimmt werden. A 0 ist die resiil- 
tierende auf das W alzgut wirkende Kraft, 
A D =  P  dio Grijlio und Richtung des auf die 
W alze ausgeubtcn Druckcs. Das nutzbar ge- 
machte Moment bestimmt sieli zu:

Mo =  P . r == U . Ki.
Aus den durch P  hervorgerufenen Lager- 

Rcaktioncn P, und P ż berechnct sich das llci- 
bungsmoment an einer W alze:

Mr =  |A • Pi . lt +  |i . Pa . lt =  |i . P . lt =  P . p, 
wenn p =  jj. . U gemnclit wird.

Das resultiercndc Moment ist:
M =  Mo +  Mr =  P [r —(— p] =  P . n.

Boi der Unulrehuiigszahl u wird die Gesamt- 
leistung der Triebmaschine:

2 . M . n 
J ~  71, 620 ‘

Dor Beschlcunigungsdruck B ist in der Regel 
so kleili, daB er vernachlitssigt werden kann; 
in diesem Falle ist dor vom Walzgute auf die 
Walze ausgeiibte Druck vertikal gerichtct. Die 
Zapfenreibung bedingt das Auftreten einer ge- 
ringen Horizontalkraft H =  (i, . P.

II. K r i l f t e  be i  B e g i n n  des  W a l z p r o -  
z e s s e s  (Abbild. 2). Das Arbcitsstiick werde mit 
der Geschwindigkeit Nuli an die Walzen lieran- 
gofiihrt. Soli das Erfassen oline mechanischo Nach- 
hilfe erfolgen, so muB der Reibungskocftiziont f 
bokanntlich griiBer sein ais die goniometrische 
Tangentc des Winkols a. Bei Blockwalzen findet 
man tang a —  0,4 und groBer. Sobald das 
W alzgut von den Walzen erfafit ist, tr i t t  an der 
Angriffsflache eine Normalkraft auf =  Pressung 
[1000 kgj mai Normalflache. Da die Fort- 
sclireitungsgeschwindigkeit des Blockes nicht 
momentan auf die Umfangsgcschwindigkeit der 
Walzen ansteigen kann, so muB ein Gleiten 
stattfinden und eine Reibungskraft F =  f . N 
[bei Blockwalzen f =  0,4 : 0,(51 wirksam werden. 
Teilen wir don Błock wieder durch einen Hori- 
zontałschnitt in zwei symnietrische lliilfton, so 
tritt an jedor dor Hillften auf:

1. Normalkraft = PressungxBoriihrungsftiicho.
2. Hęibung F = f  . N,
3. Bcschlcunigungsdruck H/z.
Der letztero darf je tz t nicht mehr vernach- 

lassigt werden; er alloin fiihrt den YerscbleiB 
dor Lagerschalon in liorizontaler Richtung herboi, 
indom er mit betrilchtlicher GroBe ziemlich pliitz- 
licli auftritt. Da die Summę aljer auf dic Block- 
hiilfte wirkenden Horizontalkrafte einschlieBlicli 
des Beschleunigungsdruckes gleich Nuli sein muB, 
so hat die llesultante aus obigen drei Krilft.cn 
wieder vertikale Richtung. Fur yerschiedene

■AnfaBbreiten b bestimme man je tz t N gleich 
Flacho X  Pressung, angreifend im Flflchenschwer- 
punkt, und Reibung F =  f . N normal z u N 
stehond. Es ergibt sich dann B /2 und der 
Riickdruck P  auf die Walze. Gloichzeitig findet 
man das Moment Mi — P  . a der Triebmaschino 
•und das Nutzmoinent F . Ri =  P  . r.

Dio Yertikalkomponente V liebt sich mit der 
ihr gegeniibcrliogenden auf.

Stelit man das Moment. Mi =  P  . a fiir die 
Besohleunigungsperiode ais Funktion von x gra- 
phisch dar (Abbild. 3), so ergibt sich annilhernd 
eine Gerade A C; dor Bcschlounigungsdruck B wird 
durch dic Kurye A I) E Yeranschaulicht.. Dieso 
Kurve ist so lange giiltig, ais ein Gleiten zwischen

1

Abbildung 2.

W alze und Arbeitsstiick stattlindot. Wiirde ein 
solclies auch noch nach Passieren der Zentrale 
bestehen, so miiBte von hier ab der Horizontal- 
druck konstant bleiben, bis der Beharrungszustand 
des Walzgutes eingetreten ist. In yielen Filllon 
wird der Błock dic W alze schon cingeliolt. haben, 
bevor seine Stirn die Zentrale crreicht hat. 
Sind dic Walzen in mcchanischer Yerbindung 
mit einem Schwungrade, so kann die Umfangs- 
geschwindigkeit derselben ais annilhernd konstant 
betrachtet werden wahrend der Einleitung des 
Walzprozesses. Die Beschlounigung wiirde stets 
mit Gleiten verbunden sein. Boi einem Kehr- 
walzwerke jedoch kann das Trilgheitsmoment. 
der rotierenden Massen gegeniiber dem normalcn 
Drobmoment vernachlilssigt werden; es ist je tz t 
der Fali denkbar, daB das Anzugsmoment der 
Triebmaschine wohl geniigt, den beharrenden 
Błock anstandslos durchzuziehen, nicht aber



924 Stahl und Eisen. Die beim W ąlznorgange auftretcnden K ra fte  und Momente. 26. Jfthrg. Nr. 15.

ausreicht, in jeder Phase des Besehleunigungs- 
prozesses das Gleiten ara W alzgute aiifreclit zu 
orhalten. Tragen wir das maximale Anzugs- 
inoment der Kraftmascliine in obige Mi-Kurvo 
ein, so ergibt sieli eine Lago x =  1, nach 
dereń Ueberschreitung ein Anwachsen von Mi 
nicht mehr stattfinden kann. Die Folgo ist das 
Aufhoren des Gleitens; Fortschrcitungsgeschwin- 
digkeit des Blockes und Umfangsgeschwindigkeit 
der Wal ze sind yoii nun an immer gleicli. Boi 
weiterer Zunahme der Breite b wird das Aen- 
derungsgesetz von N wie vorher bestehen bleiben; 
an Stelle der gleitendon Reibung F == f  . N tritt 
je tz t die Umfangskraft U, welche sich aus der 
Beziehung U . Ri — Mi — Mr bestimmt. Dor
Besclileunigungsdruck B liat in dem kritischen
Punkte seinen Maximalwert erroiclit und niinmt 
je tz t ab [Kurve D Ei ]. Um in jedeni Fallo dio 
Erreichung des Gleicligewichtszustandes und 
somit die maximale Horizontalkraft ermitteln zu 
konnen, bedurfen wir der Geschwindigkćitskurve 
fiir den Błock.

Aus den bekannten Beziehungen
p =  dT/d t , V - d 8 / dt

ergibt sich p =  v . dv/ dg

ę  v , dv =  ę  p . ds =  '/a . v2. (2)
O O

Es seien x und y dio Koordi- 
naten der Beschleunigungsdruck- 
Kurvo in mm. Einem Millinieter der 
Abszisse mogen C[ 111111 des wirk- 
lichen Weges entsprechcn, so daB 
s =  0,001 . Ci . x fiu Metern] wird.
Ist C* der KritftemaBstab fiir dio 
Druckkuryij so gilt:

B =* C*. y, 
und die Beschleunigung p ergibt 
sich zu p =  g.. b /g  =  g/G .C*:;y,

wenn G das Gewicht des Blockes in kg be-
deutet.

Dio Gleicliung (2) gelit dann iiber in 

1/a . v3 =  f  p . d g =  g /G . Cs . 0,001 . Ci . ę  y . d x. (3)
O O

Den Intcgralausdruck kann mail leicht auf 
graphischem Wege finden, indem man die unter 
der Besclileuniguugskurve gelegene Flachę in
Streifen von gleicher Breite teilt., deren mittlere 
Ordinatcn [1, 2, 3 . .] auf die Vertikalo pro- 
jiziert [1', 2 ', 3 ' . .  .], und nach einem beliebigen, 
auf der Nullinie gelcgenen Pole O Stralilen zieht, 
welche die Riclitung der Tangeuten in den ent- 
sprechenden Punkten der gesuchten Kurvo an-
geben. Ist £ der Polabstand in Millimetern, so 
stellt die gewonnene Kurve den Ausdruck:

y • <1 x
dar; aus Gleicliung (3) folgt dann:

y2 =  2 . . C i. 0,001 . Ci . ę . z =s C?. z , (4)

wenn Cs =  2.0,001. g/^.. C i. Cs. e (5)
gesetzt wird.

I111 Falle Antriebs durch Kraftmascliine mit 
Schwungrad trage man nun die Ordiuate t1*/q 
entsprecliend der maximalen Umfaugsgeschwindig- 
keit der Walze, in das Diagramm ein und man findet 
in ihrom Sclinittpunkte mit der z - Kurve den 
Augenblick des Angreifens und den maximalen 
Besclileunigungsdruck; dieser fulit dann plotzlich 
auf Nuli. Das Moment sinkt auf don Betrag M 
lierab, welcher allein zur Deformation [und Ueber- 
windung der Zapfenreibung] notwondig ist. Jran 
findet diese M -Kurye, indem man fiir jedes N 
dio K raft U so wfthlt, daB dio Resultante beider 
yertikal steht.

Beim Kehrwalzwerke miiBto — falls das 
Moment Mi den Hochstwert crreicht. hatte — 
die Cliarakteristik der Triebmaschine u =  f (Mt ) 
bekannt sein fbei Dampfantrieb wiirde die A11- 
nalime Ml =  konstant geniigen]; man konnte dann 
fiir jedes Mi dio Umfangsgeschwindigkeit der 
W alze mit der des Blockes vergleichen und an 
der IJebercinstimmung dersclben den Augenblick 
des Festfassens erkennen. Hier wiirde die ab- 
fallende Beschleunigungskurvo einsetzen, welche 
dem Motor und W alzgute gemein ist; die zu- 
gehorige Integralkurve wiirde natiirlich von der 
vorigen abweichen. I 11 beigefBgter Abbildung 
sind diese beiden Kurven striclipunktiert ein- 
getragen. Die Beemligung des Besclileunigungs- 
prozesses wiirde durch den Schnittpunkt der 
MŁ- und M-Kurve gekennzeiclinot werden; falls 
dieser hinter die Zentrale der Walzen zu liegen 
kanie, wiirde die Annaherung der Momenten- 
kuryen eine asymptotische sein.
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Fiir Festigkęitsreclmungen braucht diese 
Uiitersuchung nur bis zum Augenblicke des 
Kraftschlusses zwischen Walze und Błock durch- 
gefiihrt zu werden, denn in diesem Zeitpunkt 
erreioht die Horizontalkraft ihr Maxin|um. Doch 
diirfte, os fiir den Faclunann auch von Inter
esse sein, die Yorgiinge bis zum Eintreten des 
Ręharrinigszustamles einer naheren Eetrach-

tung zu unterziehen. DaB die Ausfiihrung 
dieser Reclinungen nur fiir AValzwerke von 
grofiertr Leistung nutzbringend ist, bedarf 
wohl kaum der Erwilhnung. In Erinnerung 
inochte ich nur noch bringen, daB infolge 
des plotzlichen Auftretens der Kritfte mit 
einem StoBkoeffizient.en 1,5 bis 1,7 zu recli- 
nen ist.

Hebezeuge und Spezialmaschinen fur Huttenwerke.
Mitgeteilt von der D u isb u rger  M aschinenbau-A .-G . vorin. Becliem  & K eetm an. *

(Nachdruck verboten.)

I  u den wichtigśjen Faktoren, welche auf die 
Rentabilitilt und die LMgtungsfahigkeit 

einer hiittenteehnischen Anlage von EinfluB sind, 
gehort zweifellos die Aiisstattung des \Yerkes 
mit Ilebezeugen und den rerwandten Transpprt- 
maschinen. Wird docli das Eisen beim Durch-

sei es nun, daB bald die Forderung des Arbeits- 
gutes in senkrecliter Ricntuńg yorwiegt, bald 
der wagerechte Transport wesentlicher ist. Der 
in streng geregelter Reihenfolge verlaufende und 
sieli stets wiederholende Arbeitsvorgang bei der 
Eisendarstellung fordert zur Ausbildung von

Alibildung 1. Elektrisch betriebener fahrbarer Drelikran von 5 t Tragffihigkoit 
und 13 ni Ausladung zum Verladen von MasBcngiitern.

laufen seiner Entwicklungsstufen von dem Roh- 
stoff iiber den fliissigen Zustand und durcli die 
Formgebungsmaschinen bis zur Verladung der 
Fertigware auf den Eisenbahnwagen gleichsam 
von einem Hebezeuge dem andern iibergeben,

* Yergl. auch „Stahl und Eisen" 1903 Nr. 19 
S. 10G5 und Nr. 20 S. 1121.

lełstungsfahigen und handesparenden Werkzeugen 
fiir die einzelnen Entwicklungsstufen lieraus, 
um so melir ais die Erfahrung zeigt, daB die 
Erliohung der Arbeitsgeschwindigkeiteu allein 
nicht zum angestrebten Ziele vermehrter Lei- 
stungsfahigkeit fiilirt, wenn nicht gleichzeitig 
damit die Verbesserung und Spezialisierung 
der zum Fassen, Festhalten, \Yenden und Ab-
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legen dienemlcn Geschirre der Hebozeuge Hand 
in Hand geht.

Spezialhebezeuge fiir Hiittenwerke, wie 
Zangcnkrane,Einsetzmaschinen,Chargierapparato, 
pflegen in 24stiindigem Betrieb zu stehen, wobei 
alle Triebwerksteile den heftigen Anstrengungen 
eines in kurzeń Zwischenriluinen sich wieder- 
holenden Anlaufens und Stoppens ausgesetzt sind; 
und zwar mit Lasten, die sieli in der Regel der 
oberen Grenze. der Tragfilhigkeit des Hebezeuges 
nilhern. Da auBerdem infolgo. der meist recht 
hohen Geschwindigkeiten der einzelnen Be-

dafiir Sorgo zu tragen, daB Storungen iiber- 
liaupt yermieden, die notwendigen Arbeiten der 
Instandhaltung und Ausbesserung aber so viel wie 
moglich erleichtert werden. Ucbersichtliche An- 
ordnung der einzelnen Getriebe, Zugilnglichlceit 
und rasche Auswechselbarkeit aller dem Ver- 
schleifle und niBglichem Iirueh ausgesetzten Toile, 
einfachste Konstruktion zur Erzielung des an- 
gestrebten Eftekt.es unter Yermeidung aller 
emptindlichen, nur bei stUndiger Heaufsićhtigung 
betriebssieheren Maschineneleniente, solide und 
iibersichtliche Inśtallation dor elektrischeń Be-

Ahbildung 2. Klcktrisoli betriobcner, fahrbarer Drchkrau von 10 t Tragfilhigkeit, 
12,5 m Ausladung zur Yerladung yon MaHsengutern.

wegungen und der vielfac.li nur kurzeń Wege 
seharfe Anforderungen an die exakte Steuerung 
aller Bewegungen gestellt werden, so smiB die 
Durehbildiihg der Einzelheiten ebenso wie die 
Wahl des Materials mit der grofiten Sorgfalt 
erfolgen, und es siinl Konstruktionen und Be- 
ansprueliungen nicht melir zulassig, die z. B. 
bei Hebezeugen fiir den stark intennittierenden 
und nur selten die Hochstlast rerarbeitendon 
Werkstilttenbetrieb anstamlslos gewahlt werden 
ktantęh. Jeder dieser spezialisierten Transport- 
niaschincn fallt im Laufe des Arbeitsvorganges 
eine bestiinmte, mit anderen Mitteln nicht oder 
nur unvollkommen erfiillbare Aufgabe zu, und 
das AuBerdiensttreten einer einzigen wirkt nicht 
selten in ungiinstigem Simie zuriick auf das 
Ausbringen der ganzen Anlage. Um so mehr ist

triobsmittel, handlicher Bau der Steuernngs- 
organe sind Grundęigensehaften vori Hiittenwerks- 
kranen, bei dereń Mangel sie an Wert wesęntlicli 
einbufien.

Die ebengenannten Forderungen lassen sieli 
aber im voljen Umfang auch nur dann erfiillen, 
wenn auf die Eigenart der in Frag,e kommenden 
Maschinen schon beim Entwurf der Anlage Riiek- 
siclit genommen und dem Krankonstrukteur ein 
gewisser EinlluB darauf zugestanden wird. Loitler 
mufi er aber nicht selten auch heute noch zu- 
sehen, dafi bei Neuanlagen wichtige BaumaBe 
unabanderlich festgelegt worden sind, ehe er 
Gelegenheit liatte, auch seinerseits die Erfiill- 
barkeit der gestellten Forderungen, z. B. liin- 
sichtlicli des Durchfahrtprofils, der AnfalirmaBe, 
der erreichbaren HubhShe usw., unter Wabrung
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aller Konstruktionsyorteile zu priifen. Die un- 
ausbleibliche Folgo ist, daB dann die unter er- 
schwerenden und sieli widersprechenden Be
dingungen entstandenen Konstruktionen zum 
Yerdrufl des Einpfangers wie des Erzeugers 
das wiinschenswerte Mafi von Vollkommenlieit 
an manelien Stellen vermissen lassen.

Auf den naclistehenden Seiten sollen einige 
nouere llebezeugo und Hilfsapparate fiir Hiitten- 
betrieb beschrieben werden, welclie im llaufe 
der letzten Jahre yon der Duisburger jfa- 
sęhinenbau-Aktien-Gesellsehaft vormals B echem

Erze, Gestoine usw., aus Flufikahnen grofler 
Ladcfithigkeit in Eisenbahnwagen zu besorgen 
haben, die Tragkraft mit 5000 kg richtig 
bemessen, so dafi ein kontinuierlicher Loseh- 
betrieb unterhalten werden kann. Die Klapp- 

. gefafie besitzen hierbei gerade dio geeignete 
Griifie und konnen in den einzelnen Abteilungen 
des Schleppkalmes ohne Behinderung der das 
Fiillen besorgenden Mannschaften aufgestellt 
werden.

Ein Kran mit den naehstehend genannten 
Gescliwindigkeiten ist imstamle, secljs Entlade-

Abbildung 3. Kohlcnvorladcanlage mit Selbstgreifer, stumlliclio Leistung 120 t.

& K e e t m a n  ontworfon, bezieliungsweise aus- 
gefiihrt worden sind.

A. Fabrbare D rehkrane fiir H afen- 
an la g  o n. Die Abbildungen 1 und 2 zeigon 
fahrbare Hafendrehkrane, welche sieli ais sehr 
leistungsfilhige Hebezeuge zur Verladung von 
Massengiitern aus Flufikahneu in Eisenbahnwagen 
mul umgekelirt erwiesen lialipn. Die Krane siiul 
nach dem Zweitrommelsystem gebaut und er- 
nioglichen den Betrieb yon Zweikąttengreifern 
oder Selbstentladekubeln, welche in jeder Hiihen- 
lage geoftnet werden konnen. Die Last selbst 
hilngt in zwei Stahldrahtseilen biegsamster Kon- 
strukt.ion, welclie iiber Rollen und Trommeln von 
reichlich grofiem Durchmesser gefiihrt. werden. 
Wie die Erfalirung zeigt, ist fiir solche Krane, 
welche den Umsclilag von Massengiitern, wie

gefiifie, welclie von einer zweimal sechs Mann 
starkon Besatzung gefiillt werden, der Reihe 
nach auszuheben, zu cntleeren und wieder 
oinzusetzen. Anfierdein besorgt er noch das 
Yorziehcn der Waggons, womit die Zeit gerade 
ausgefiillt und seine Arlieitsfahigkeit voll aus- 
genutzt wird.

Die Krane yon 10 000 kg Tragfahigkeit sind 
in erster Linie zur Umladung von Kohle in Flufi- 
kahne bestimmt, wobei in neuester Zeit der 
Kohlentransport yon der Zeche auf Plattform- 
wagen erfolgt, und zwar in denselben GefaBen, 
die spater unmittelbar in die Kainie entleert 
werden. Es ist bei Kra non yon 10 t Trag
fahigkeit immer zweckmafiig, ein Wechsel- 
yorgelege fur 5000 kg Last einzubauen, dereń 
Hubgeschwimligkeit dann aufs Doppelte ge-
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steigert werden kann. Die Arbeitsgescbwindig- 
keiten der angefiihrten Krane sind:
Kran 10 t, 12 m Ausladung:

Ilohon . . . . 10 t  18 m in der Minutę
5 t 3G ,, ,, ,,  ̂ „

Drchen . . .  1,5 Umdrehungcn in der Minuto
Kranfahren . . 60 m in der Minuto

Kran 5 t, 12,5 m Ausladung:
Jlobón . . . .  30 m in dor Minuto 
Drohen . . .  1,5 Umdrelmngon in der Minuto
Kranfahren . . 50 m in der Minutę

Entladoloistung in 91/s Stundon 1210 t boi einer 
mittloren Hubhoho von 9,5 in in zusammon 80 
W aggons ron zumeist 15 t Ladefahigkeit.

Abbildung 3 gibt die Darstellung der Kolilen- 
forderanlage fiir die Kraftzentrale einer elektrisch 
betriebenen Untergrundbabn. Yorlaufig sind zwoi 
Bockkrane aufgestellt, welche ein gegen den 
FluB durch Tore absperrbaręs Dock von 24,5 rn 
lichter Breite iiberspannen, in das die Kolilen- 
kahue wahrend der Flutzeit eingefahren werden 
miissen. Die Form des Boekgeriistes geht aus 
dem Schaubild hervor. Auf jeder Briicke lauft 
eiue Katze fiir Selbstgreiferbetrieb, welche die 
Kohle aus den Kahnen fordert und in einen 
Trichter entleert, der in das breitspurige Bein 
des Bockes eingebaut ist. Von kier rutscht die 
Kohle iiber eine automatische Wage auf ein 
Trausportband, welches sie einem Elevatorbeclier-

werk zufiihrt. Dieses liebt die Kohle unter den 
Giebel des Krafthauses, wo die Kohlenbunker 
sieli befinden. Jeder Kran ist imstamle, GO t 
Kohle in der Stunde zu fordern.

B. G ieB k ra n e . Das Yergiefien des fliis- 
sigen Eisens in Martinstahlwerken erfolg te 
friiher vorzugsweise mit Hilfe von GieBwa- 
gen, dieentweder direkt iiber die GieBgrube fuh- 
ren, oder auf einem Geleise neben dieser sich 
bewegten.

Im letztgenannten Falle trug der GieBwagen 
einen Ann, auf welchem die Pfanne in den

Grenzen der Grubenbreite liin und ber geschoben 
werden konnte. Um nun aber den Boden des 
uberdachten Hiittenflurs freizuhalten und den 
vorhandenen Platz fur die Zuriclituhg der Koki Hen, 
das Abziehen dieser und die Yerladung der Bliicke 
moglichst auszunutzen, zieht man jetzt vielfach 
vor, aus dem Laufkran zu gieBen.

In Stahlwerken, welche entsprechend den 
neueren Yerfaliren der Hiittentechnik die Martin- 
ofen mit fliissigem Roheisen beschicken, empfielilt 
sich die Yerwendung yon GieBlaufkranen um 
so mehr, ais dann die Anordnung in zweck- 
mafliger Weise so getroffen werden kann, daB 
derselbe Kran, welcher den Roheiseneinsatz aus 
dem Mischer abholt und chargiert, spater das

Abbildung 4. GieBlaufkran von 00 t Trftgfahigkoit und 10 t Ililfshubwerk, Spanhweite 22 m. 

Tragorgan: Stahldralitsoil; Ilaupthubwcrk und ililfshubwerk auf gleicher Katze; 
einseitigor AusguS in Richtung der Kranbrucke, ungleiche seitliche Anfahrmasse fur beide Ilaken.
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erblasene FluBeisen in die Kokillen yergiefit. 
In allon Fiillen werden diese GieBlaufkrane 
mit einem Hilfsliubwerk ausgestattet, dessen 
Aufgabe eine melirfache zu sein pflegt. Ge-

In der Hiiuptsache dienen die Hilfshnbworke 
bei GieBlaufkranen zum Kippen der Pfanne, 
Ausgiefien der Schlacke, zum Transport und 
der Aufstellung der GieBformen und, wenn liier-

Falirbahn der groBen Katze auf Obergurt der auBenliegenden Haupttniger; Fahrbahn der kleinen Katze auf 
Untergurt der inncnliegenden ItilhnentrSger. Oiinstigste Anfahrmasse nacli beiden Seiten (Fiihrerstand unter- 
halb einer Kranbiihno), Kippen nach beiden Seiten in Ricbtiing der Kranlirticke, zwei Kranfahrtriehwerko

mit Sorienparallelachaltung dor Motoren.

Abbildung G.

bei welchen es sieli lediglicli darnin handelt, 
mit Hilfe des zweiten Hakens kleine Lasten 
rascher zu befordern. Hilfshaken und Haupt- 
haken sind Jiierbei ausnahmlios nebeneinander, 
und zwar in der Riclitung der Kranbriicke, an
geordnet.

Tragorgan wie yor. GieBlaufkran mit atarrer Fuhrung 
aufierhalb der Kranbruckc. Hilfalaufkatze nuf Onter- 
gurt der Lasttrager zwischen denselben. GiinBtige 
Anfahrmasae fiir beide Hakon. Kippen der Pfanne 

nach beiden Seiten.

Werksanlage und der Stellung der Oefen ungewiihn- 
liche Anordnung der Hilfshubwerke bedingen.

Ais Tragoi-gane fiir die Giefipfanne kommen 
Drahtseil und Gallsche Kette in Retracht und 
es miige hier betont werden, daB der Ver- 
wendung von Drahtseil erfahruńgsgem&B keiner-

rade in dem Erfordernis, dieses Hilfsliubwerk 
in der versohiedenartigsten, den jeweiligen Ver- 
hiiltnissen der Gesamtanlago angepaflten Weise 
anzuordnen, unterscheiden sich die GieBlaufkrane 
von den Werkstattkranen mit zwei Windwerken,

fiir nicht etwa besondere Spozialhebezeugc vor- 
lianden sind, zum Abziehen der Kokillen und 
dem Transport der Blpcke. Insbesondere die 
Absicht der Besehickung von Martinofen mit 
fliissigem Roheisen kann je nach dem Grundrifi der

Abbildung 5.

Tragorgane: 
groBo Katze, 

Gallacho 
Kette, kleine 
Katze, Stahl- 

drahtaeil.
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lei Bodeuken hinsiclitlich der Siehorhoit ent-LSlIauptkatzo auf dom Oborgurt der Kraubriicke
gegenstcshen. Der groBe Vorzug des Stahl- 
drahtseiles, beginnonden VersęhleiB oder minder- 
wert.iges Materiał lange vor dem Brueh an 
seiner Obertlaehe Aeutlich erkennbar anzuzeigęn, 
laBt es im Gcgehteil ais gehr geeignetes Trag- 
organ fiir Lasten erscheinen, dereń Abstiirzen 
stets von den verhangnisvoll8ten Folgen begleitet. 
sein wiinle. Zur Schomuig des Seiles in aller- 
niiclister Nilhe der GieBpfanne ist es empfehlens- 
wert, durch geeignete Ausbildung des Haken- 
gcgcliirrcs die um dessen Koli en laufenden 
Striinge vor der direkten strahlenden Warnie 
des fliissigeu Eisens zu sehiitzen. Dio Sclunierung 
des Seilós bowapt im iibrigen dieses geniigond 
vor ller Einwirkung der aus der Pfanne auf- 
stoigendon heilJen Gase. , ’■ ■.'•rt'

Zur Verwendung v.on Gallseher Kotto fiihren 
in manchen Fallen konstruktive Riicksiehten, 
inshesondere bei solchen GieRlaufkranen, dereń

lauft, wobei dann die Tragketten zu beiden 
Seiten der Briicke herabhangen, willirend die 
Laufbahn der Hilfskatze zwischen den beiden 
KrantrUgórn auf dem Untergurt derselben sieli 
befindet. Zuweilen wird, insbesondere boi Kranen 
fiir Stahlformgiefloreien, eine Konątruktion be- 
yorzugt, bei welcher dio Pfanne an Seilen oder 
Ketten aufgeliangt und zur Yerhinderung des 
Pendelns an einem starren, von der Katzo vortikal 
nach unten sieli erstreckenden Leitgoriist gefiihrt 
wird. Eine derartige Bauart ormoglicht bei 
liołien Geschwindigkeiten die sieliere Steuerung 
des Stopfenloćhes der Pfanne iiber die Eingiisse 
dor Formen. Allerdings gilt dies nur. unter 
der Yoraussetzung, daB die Fahrwerkssteuer- 
sclialter oin sanftes Anfaliren und die Zuriick- 
legung kleinster Węge ermoglichen.

Den beifolgenden Konśtruktiohszeichnungen 
und Abbildungen von GieBlaufkranen (Abbil-

Abbildiing 7. 
Tragorgan wio vor. 

tiielilaufkran mit
starrer FUlirung 

zwischen den 
Hauptlaattriigcrn. 

Iliifslaufkatzo auf 
besonderer Balm, 
gebildet durch 

den Untergurt des einen Lasttritgors und eines 
Biihnentragers. Gttnatigo Anfalirmasse nach beiden 
Seiton. Dor Hiifshakon kann nicht unmittelbar 
zum Kippen dor Pfanne vcrwendet werden.

Abbildung 8. Elektriscli botriebener OieBwagen fiir 20 t Pfanneninlialt.
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dung 4 bis 7) sind in kurzeń Worten die kenn- 
zeichnenden Merkmale der verschiedenen Bauarten 
beigefiigt, wobei ais selbstverstilndlicb still- 
schweigend vorausgesetzt ist, dali alle Krane 
nacli dem Melirmotoronsystem ausgefiihrt, sind, 
d. h. also silmtliclie Triebwerke durch umsteuer- 
bare Motoren angetrieben werden.

C. G iefiw agen. Im Gegensat.z zu der Bc- 
liebtheit der GieBlaufkrane in Martinwerken, 
sind in Thomaswerken noch allgemein Giefl- 
wagen im Gebrauch.

Der Ausgufi des erblasenon Eisens aus der 
Birne erfolgt nicht in so glciciuiWlBigem Strahl, 
wie aus der feststehenden Rinne des Ifartinofens, 
und es bestllMe die Gefahr, daB liei unrichtiger

1. AuguHt 1900.

besondere die letztgcnannte Bewegung ebenso- 
gut fiir direkton elektrischen Betrieb sieli eignot.

Das wichtigste Element des GieBwagens ist 
der in den Unterwagen eingelassene, ais Zy
linder dienende KOnigszapfen, auf den sieli die 
an den Tauchkolben angebiingte drehbare Platt- 
forin hydrauliśch abstiitzt, und welcher gleich- 
zeitig die Lastmomente durch seine Biegirags- 
beanspruchung auf den Unterwagen zu iibertrągen 
liat. Es ist die griiBte Sorgfalt sowohl auf die 
Wahl der Materialieu, wie aucli auf die Kon
struktion dieser Teile des GieBwagens gelegt, 
worden, mit dem Bestreben, ihre Lebensdauer 
so viel wie moglich zu verlllngern, gleiclizeitig 
alle iinfjfgilnglielicn Stopfbiiclison und Gleitflllclien

Ahbilduiifr 9. Elektnseh hetriehoner GieBwagen. fYirschalung des Kiihm-Hlamleg cntferat.)

Steuerung der Katze wiihrend des Kippens der 
Birne das fliissige Eisen auf das LastgeliSfige 
treffeji und dasselbe zerstoren wiirde.

S‘chaubild 8 und i) zeigen einen GieBwagen 
neuester Bauart fiir 20 t. Pfanneiiinlialt, 3750 mm 
griiBter Pfarinenentfernung yon Mitte Fabrgeleise 
mul fiir den ungewohnlich hohen, durch besondere 
Rilcksichten bedingten Hub von 1000 mm. Die 
Pfanne kann auf dem Tragarm um 1200 mm ver- 
schoben werden; die Geleisspurweite ist 3400 mm. 
Das Fahren des Wagens auf dem Gelelse entlang 
der GieBgrube, das Drehen des Auslegers und 
das Kippen der Pfanne erfolgen durch direkten 
elektrischen Antrieb, dagegen wird die Hub- 
bewegung sowie das Yerschieben des Pfaunen- 
wagengestelles auf dem Tragarm mittels PreB- 
wassers besorgt, das auf dem GieBwagen selbst 
durch eine elektrisch betriebene Pumpe erzeugt 
wird. Es bedarf kciner Erwuhnung; daB ins-

auszumerzen (I). R. P .), sowie sehlieBlich die 
Demontage des Wagens so einfach wie moglich 
zu gestalten, Zur Erzeugung des Prcflwassers 
dient eine Dreiplungerpuuipe fiir 70 Atnio- 
spliiiren Betriebsdruck, dereń Kurbeln um 120° 
yersetzt sind und einen Hub von 95 mm er- 
geben. Der Plungerdurclimesser hetriigt 76 mm, 
so daB die Piimpe bei 200 Uindrehungen in der 
Minutę 10,2 ebm PreBwasser stundlieb zu 
liefern imstande ist. Die mit dem Elektromotor 
auf gemeinschaftlicher Grundplatte monticrte 
Pumpe ist auf der dem Tragarm entgegen- 
gesetzten Seite der Plattform aufgestellt, derart, 
daB das Gewicht dieser Teile fiir die Ausbalan- 
cierung der Nutzlast verwertet wird. ZurAuf- 
speicherung einer solcben Menge PreBwasser, 
wie sie zur Ausiibung einer Anzabl von Hub- 
und Fahrspielen niitig ist, sind gerfiumige W ind- 
kessel vorgeselie!i, dereń Luftinhalt mit Hilfi-
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eines besondgren kleinen Kompressors nach Be- 
darf ergilnzt werden kann. Nach Erreiclmng 
des maxiinalen Arbeitsdruckes wird der Anlasser 
des Pumpenmotors selbsttatig abgestellt.

Bemerkenswert ist auch noch der Fahrwcrks- 
antrieb, fiir den zwei Elektromotoren yorgćsehen 
sind, welche zum Zweckc sanftesten Anlassens 
durch einen Steuerschaltcr mit Serienparallel- 
steuerung in Betrieb gesetzt. werden. Eine 
Rcserve ist fiir das Fahrwerk insofern vor- 
handen, ais bei Defektwerden eines Motors die 
entsprechendon Kontaktfinger des Anlassers ab- 
geklappt werden konnen, so dali ein Motor allein 
den Betrieb iibernimmt. Fiir das Drehwerk

und Kippwerk ist auch noch Handantrieb ein- 
gebaut. Die erzielbaren Arbeitsgesehwindig- 
keiten der elektrisch betriebenenBewegungen sind:
Fahron .................................. (10 m i. d. Min.
Drebcn des Pfanncnarmos . 1,5 Umdr. i. d. Min.
Kjjppeii dor Pfanno . . . 3 bezw. 1,5 Um dr.i.<1. Min.

Wie aus Abb. S ersichtlich, ist dio Maschinen- 
plattform des GicBwagens von einem aus kriiftigem 
Blech hergeśtellten Schutzhaus umgeben, das 
auf der Vorderseite nur eine milBig groBe Aus- 
guckoffnung besitzt. Auch die im Unterwagen 
befindlichen Triebwerke sind durch vollstilndige 
Kapselung vor verspritzender Schlacke oder aus- 
fliefiemlem Metali geschiitzt. (Forts. folgt.)

Geschichte der Eisenindustrie in Wales.
Von Prof. Dr. L. B e c k , Biebrich.

(Fortsetzung von Seite 868.)

C rawshays Werke wuchsen von Jahr zu 
Jahr. 1806 liatte Cyfarthfa schon sechs 

Hocliofen und zwei Walzwerko mul beschilftigte 
1500 Arbeiter, die bis 30 sh die Woche vcr- 
dienten. Die Monatsliihne beliefen sich auf 
6000 J t . Richard Crawshay erwarb die Eisenwerke 
zu R hym ney von einem Bristoler Konsortinm 
fiir 100 000 Englauds Eisenindustrie bliihte 
in der napoleonischen Zeit, die Werke waren 
st.ark beschiiftigt und verdienten viel Geld. 
Crawshays Eisenbiitten und Walzwerko waren 
so beruhmt, daB sie von yielen hervorragenden 
Personen besucht wurde, z. B. von Admirał 
Nelson. Crawshay war es, der zuerst den von 
Mushct 1801 entdeckten Kohleueisenstein (black- 
baml), der mit den Steinkohlen gefordert wurde, 
in groBem Umfange verwendete und ausbeutete. 
Ais Richard Crawshay am 27. Juni 1810 starli, 
erliob sich allgeincines Wehklagen in Sjidwales 
um den groBen Arbeitgeber und Wohltilter der 
Armen. Wic ein siegreicher Held wurde seine 
Leichc durch die StraBen von Merthyr nach der 
Llandaff Cauiedrale getragen, von Tauseuden von 
Arbeitern gefolgt. Der arme Yorkshire boy, 
der einst ais Diener den Laden keliren muBte, 
hinterlieB iiber 30 Millionen Mark. Er hatte 
Merthyr-Tydvil aus einem Scliilfernest in eine 
wohlhabende Imlustriestadt yerwandelt. In den 
Jahren vor seinein Tode liatten die Werke von 
Cyfarthfa 10 000 t Eisen erzeugt in 6 Hocli- 
ofen mit 4 Dampfiuascliinen fiir die Geblilse. 
Die Wochenlohne betrugen 2500 £ .  Wilkins 
druckt das Lieblingsgedicht Crawshays, aus 
dcm der einfache, willensstarke, zufriedene Geist 
des Mannes spriebt, ab. Er verniachte sein 
Yermogen zu 3/s seinem Solin William, 3U seinem 
Scliwiegersolin Benjamin Hall und -js an Joseph 
Bayley.

Joseph  B a y le y  war ebenfalls ein armer 
Yorkshire boy gewesen, ein Verwandter von 
Crawshay. Ais er von dessen Erfolgen hiirte, 
verlieB der Knabe im Jahre 1806 seine Heimat 
in Yorkshire und wanderte zu FuB nach Siid- 
wąles. BarfuB, in zerrissenen, bestaubten Kleidern 
kam er dort an, und ais er nach seinem Ver- 
wandten, dem reichen Richard Crawshay, fragte, 
wollte ihm niemand glauben. Aber er fand 
seinen Weg. Crawshay nalim ibn freundlicli auf, 
gab ihm Bcsehitftigung und nun stieg Joseph 
Bayley durch Flei fi und Beharrlichkcit von Stufe 
zu Stufe. Durch R. Crawshays Testament wurde 
er ein reicher Mann. Nachdem William Crawshay 
die Leitung der Cyfarthfa-Werke ubernommen 
hatte, siiehte Bayley sieli selbstiindig zu machen, 
yerband sieli mit Wayne, und kaufle von der Bleana- 
von-Gesellschaft dereń Eisenwerke: zwei Hochofen 
zu B lean avon  und cin Walzwerk bei N a n ty g lo . 
Letzteres ging sehr gut, trotzdcm trennte sich 
Wayne nach einiger Zeit von Bayley, um fiir 
sich ein Unternehmen im Aberdare-Tal zu be- 
ginnen. Joseph yerband sich nun mit seinein 
Bruder Crawshay Bayley. Dieser war aber un- 
yertrilglich, yerlie.B Joseph und kaufte das yon 
Bacon gegriindete kleine Aberaman-W erk. 
Doch arbeiteten die Briider spilter wieder zu
sammen und liatten groBen Erfolg. Joseph Bayley 
wurde geadelt. Es wird den Briidern nach- 
geriilimt, daB sie auch in schlechten Zeiten 
weiterarbeiteten und ihre Leute beschaftigten.

Richard Crawshay hatte seinen Solin William 
nicht zum Uniyersalerben eingesetzt, weil dieser 
durch gliickliche Handelsgeschilfte schon reich 
und unabhilngig geworden war, an den indu- 
striellen Unternehmungen des Yaters wenig Inter
esse zeigte und niclit in Merthyr wohnen wollte. 
Charakteristiseh ist die Testamentsbeltimniung
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des Vatcrs: „Meinom einzigon Solni, dor nie 
meinom Rat gefolgt ist, vermache ich, anstatt 
ihn zum Yollstrecker und Bevollinitchtigten zu 
ernonnon, wio cr dies his heute war, 100 000 
Pfund.“ Dieser einzige Solin William starli 
wenige Jahre nach seinem Vator und hinterlieC 
drei Solnie: W ilh elm , G eorg und R ich a rd , 
von denen der Aeltesto die Eisenwerke iibernahm.

W illia m  C raw shay hraclite C yfa rth fa  
auf den Gipfel soincs Rulimes; ihn nannte man zu- 
erst don „Eisenkonig11. 181!) waren zu Cyfarthfa 
(i Hochofen in Betrieb. Die Jahresproduktion 
betrug 11000 t Roheison und 12 000 t Staheiscn. 
1821 erzeugte Cyfarthfa mehr Eisen ais ganz 
England in den 10 Jahren von 1740 bis 1750. 
Crawshays Eisen war besonders in der Tiirkei 
uml den Jlittolmeerliliulern boliebt.

Es war dio Verwemlung der Steinkohle an 
Stello dor Holzkohle, was den groBartigon Auf- 
schwung dor Eisenindustrie von Siidwales be- 
wirkte und den Besitzorn der Eisenweiko enormc 
Gowinno braclito. Am Endo des 18. Jahrhunderts 
war das Schmelzon der Erze mit Koks, die in 
Mcilern oder Haufen gebrannt wurden, allgemein 
geworden. Viol wiclitiger noch war aber dic
Einfiihrung von Cort.s PuddelprozoB — das 
Plammofenfrischon mit Steinkohle. Eine erfolg- 
reiche Verbesserung des Puddelprozesses, die in 
Siidwales erfunden wurdo, war der eiserne 
Boden von B a ld w in  R o g e r s ,  den Crawshay 
Bayloy zuorst 1818 zu Nantyglo einfiihrte. 
Wenn William Crawshay mit Rogers zusammen- 
traf, begriiBte er ihn stots mit dem Ausruf „tho 
iron bottomu. Nacli einem Bericht des Mechanical 
Magazińe von 1830 iiber Cyfarthfa beschilftigtc 
William Crawshay damals 5000 Arbeiter, die 
20 000 Personen ernithrten. Er zabite 300 000 jS  
Jahroslolino. Auf seinen Werken hatte er 450 
Pforde, 8 Dampfmaschinen von zusammon 
12 000 P. S., 8 Wasserriidor von 651 I’. S., 
84 Oefen, 3 Schmieden, 1 GieBerei. 8 Walz- 
werko, 1 Bohrwrerk usw. Man verschmolz 
S)0 000 t Eisenerze und 40 000 I Kalksteine.

R ichard C raw shay stand damals an der 
Spitze dos IJntornehmons. Dom Bois]iiel dor 
Crawshay strebten dio benachbarton Hiitten* 
besitzer, die H om p h ray , G uest, Hi 11 und andere 
mit Erfolg nach. Dio groBten Eisenwerke in 
Siidwales waron D o w la is , C yfarth fa , Pony- 
darren, P ly m o u th , T red ogar usw., doren 
Geschichte wir zunaclist bis z u der Zeit der 
ersten Eisonbahnen, der Glanzzeit fiir Siidwales, 
im einzelnen betracliten \vollen.

D ieD ow la is-E isen w erlco , doren Begriinder 
dor alte John Guest war, hatten sich inzwischen 
gewaltig vergro8ert. Thom as G uest, der 
Solin des 1783 yerstorbenen John Guest, war 
ein frommer Wesleyaner, der Sonntags mit Vor- 
liebe selbst predigte. Er liatto zwei Solinę, 
Thom as und John. Letzterer, am 2, Februar

1785 goboren, war es, der dio Dowlais-Werko 
zum grofiten Hiittenwerk dor Wolt machte. Er 
wurde ais Sir John J osiah  G uest goadelt 
und war in ganz England ais der ,Eisenkonig“ 
bokannt. Ilim gebiihrt der erste Platz unter 
den GroBiudustriellen von Siidwales. Er hatte 
in friiher Jugend seine Eltorn verloren und 
erliielt seine tedhniseho Ausbildung von John 
Eyans, seit 1808 Betriebsloiter von Dowlais 
unter der Aufsicht seines Onkels Tait, der in 
Cardiff wohnte. Ais Tait 1815 starb, hinterlieB 
er John 8/io dor Dowlaiswerke. Dadurch wurdo 
dieser der llauptbeteiligte dor Gesellscliaft und 
iibernahm dio Leitung der Werke. Die Zalil 
der Hocliiifen wuchs uiiter ihm von fiinf auf 
fiinfzolm, wovon ein jeder wochentlich 150 t 
Eisen schmolz. Gleich nach seinem Eintritt 
bogami er mit der VergroBorung des Werkes. 
1823 betrug die Jahrcserzeugung bereits 22 285 t,. 
1823 hatte er die Bank von Cardiff gegriindct, 
aber schon 1825 wurde England von einor 
schworen Handolskrisis ersehiittert, und nur mit 
Anstrongung gelang os John Guosts Tatkraft, 
diesolbe fiir Dowlais gliicklich zu iiberwinden 
und den Betrieb der Worko voll aufrecht zu 
erhalton. 1825 wurde cr zum erstemnal in das 
Parlament gewalilt. 1833 lieiratete Guest, der 
soine ersto Frau nach kurzer Ehe 1817 vor- 
loren hatte, ilie Witwe Lady Charlotte Elizabeth 
Bertie, eine Schwestor des Earl of Lindsay, eino 
Damo von hervorragendon Eigenschaften, in 
ganz Siidwales bekannt ais L ady C h arlo tte , 
die Freundin und Beschiitzerin der poetischen 
Vergangenheit von Wales.

Nachdom dio H om plirays mit Bacon in Strcit. 
geraten waren, verliefien sio Cyfarthfa und 
siedelton sich in einem dor Familie Morlais gehorigen 
Tale, das P o n y  d a rren  hiefl, an. Die drei jungen 
Homplirays yerbanden sich mit einem G eorge  
Forinan von London und orwarben 1784 die 
Pachtung des Tales fiir 3 £  jiihrlicli. Dio 
yier Teilhąber beschlossen einen Hochofen zu 
erbauen. Da sie aber Bacon wogon der MaBe 
nicht fragen konnten und auch die heimischcn 
Oofon fiir besser hiolten, schickten sio einen 
Yertrauten nach Stourbridgo, der die MaBe des 
dortigen Ilochofens in der Weise nahm, daB cr 
sich fiir jedes MaB. einen Stal) zuschnitt. Diese 
band er in ein Biindel zusammen und wnnderte 
damit heimwflrts. Eines Abends nahm er Nacht- 
quartier in einer abgelegenen Herbergo und 
stellte sein Biindel im Flur ab. Ais er den 
andorn Morgen weiter wollte, war das Biindel 
verschwunden, donn dor Hausknecht hatte Feuer 
damit angeziindet. So muBto die Expedition von 
neuem angetreton werden; diesinal kamen dic 
MaBstilbe richtig nach Wales, der Hochofen 
wurde gebaut, mit Erfolg in Betrieb gesetzt 
und nun muBto auch Corts PuddelprozoB, der 
in den Jahren 1784 bis 1789 die englischen
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Eisenindustriellen in Aufregung versetzte, ein- 
gefiihrt werden. Die Leute von Merthyr waren 
will i g, aber unerfahffn, und so warben die Unter- 
jjelmier eine Rotte (batch) von Eisenarbeitern 
aus Staffordshiro an. Mit diesen kamen die 
Smith, Wild, Brown, Schinton und Millward in 
das Land. Ein kleiner Ort entstand, und die 
Penydarren-Werke kamen in liliite. Sam uel 
H om phray war es, der zuerst das Feineisen- 
feuer (eine Erfindung Cockshutts) mit dem 
Puddelprózefi in Yerbindung brachte. Durch 
das Feinen des grauen Roheisens wurde das 
Puddeln erleichtert und besclileunigt und die 
Produktion erhoht. Durch den Puddel- und 
Walzbet.rieb wurden die Homphrays reich. Ihnen 
ist auch die Anlage dor ersten Eisenbahn zu 
danken, worauf wir spater zuruckkommen.

Die P ly m o u th -E isen w erk e  waren Anfang 
der seehziger .Talire von W ilk in so n  und G uest 
gegriindot worden. Bacon hattc 1765 die Hiittc 
mit ihren zwei Hochofen erworben und sie bis 
fast zu seinem Tode betrieben. Dann kam sie 
1785 zur Versteigerung, und R ichard H ill, 
Bacons Schwager und Betriebsleiter yon Cyfartlifa, 
erwarb sic. Die Lederbillge der Holzkohlon- 
hochofen wurden von einem 25 Fiifi liolien Wasser- 
rad betrieben. Es war Mills Stolz, er sehwilrmte 
fiir Wasserkraft. Die ganze Anlage war aber 
zwerghaft. im Vergloich mit dcm groBartigen 
Werk 50 Jahre spater. Die Belegschaft der 
Kohlenbergwcrko bestand aus 3 Mann. Dio 
Lcderbalge waren so schwach, daB bei niedrigem 
Wasserstand ein Jungę nachhelfen muBte, in
dem er sich beim Niedergang auf den Balg- 
deekel stellte, um den Druck zu verstftrken, 
wofiir er mit einem half penny (5 Pfg.) belohnt 
wurile. 1796 belief sich die Jahresproduktion 
auf 2200 t, wiilirnnd sio in spaterer Zeit 40 000 t. 
betrug. Ein Ofen schmolz 15 bis 25 t in der 
Wocho, 1807 mulite ein dritter Hochofen und 
ein Puddel- und Walzwerk erbaut werden. Hill 
griindete deshalb die Plymouth Forge Company 
und baute das P ontrebach-W erkm it 16 Pmldel- 
ofen, Walzwerk und Wasserrad fiir eine Woelien- 
produktion von 100 t. Richard Hill starli 1 8 18 
und binterlieB die Werke seinen drei Sohnen 
A nton , R ichard und Johann.

A nton H ill , ein gebildeter Chemiker und 
erfahrener Hiittenmann, der schon seit inehreren 
Jahren den Betrieb gefuhrt hatte, iibernahm die 
technische Leitung und ftihrte mancherlei Ver- 
beśserungen ein. Durcli seine bessere Kenntnis 
und Auswahl der Erze und richtige Gattierung 
brachte er es bald dahin, dafi das Plymoutli- 
Eisen wegen seiner Qualitat bevorzugt wurde. 
Anthony Hill nahm 1814 ein Patent, Puddel- 
und Schweifischlacken mit Eisenerz und Kalk 
gemischt auf Roheisen zu verśchmelzen und das 
erhaltene kaltbriichige (phosphorhaltige) Roh
eisen beim Feiuen und Puddeln mit Kalk zu

mischen, um es zu reinigen. Dieses Patent hatte 
fiir Hill keinen Erfolg, ist aber interessant, weil 
darin der Grundgedanke des Thomasprozesses 
enthalten ist. Ein zweites nicht minder merk- 
wiirdiges Patent von Anthony Hill von 1817 
(Nr. 4151) will stat.t des Feineisenfeuers ein 
geschlossenes eisernes GefiiB von der Gestalt. 
eines Eimers, das mit Lehm ausgekleidet ist 
und im Boden Oeffnungen fiir den Wind hat, 
benutzen. Das fliissige Roheisen wird in dieses 
GefaB geleitet, wahrend durch die Oeffnungen 
gepreBter Wind geblasen wird, der durch das 
fliissige Eisen aufsteigt und es reinigt. Hier 
ist der Grundgedanke von Besseniers Prozefi 
deutlicli ausgesprochen. Auch mit dieser Er
findung hattc Hill keinen Erfolg.

Anthony Hill war in seinen Ideen seiner 
Zeit Yorausgeeilt. Dies beeintrachtigte aber 
keineswegs seine praktische Tatigkeit. 1815 
wurde der vierte Hochofen zu Plymouth gebaut, 
181U einer bei Duffryn, der mit einem Wasser- 
rad betrieben wurde. 1824 wurden zwei Hoch
ofen mit Dampfmaschine und Wasserrad er- 
richtet und bald darauf wurde unter der Leitung 
von I)avid Joseph der achte Hochofen von Hill 
erliaut, den sein Freund, der beriihmte Hiitten
mann David Mulljiet, fiir den groBten und best- 
konstruierten der Welt erklarte. 1825 zog sieli 
John Hill vom Geschaft zuriick, wahrend Anton 
Hill in demselben Jahr eine groBe Boloihiing 
auf Eisenstein bei Whitehaveii in Cumberland von 
Lord Egremont zu billigem Preis erwarb, die 
spater sehr wortvoll wurde. Dadurch bewahrto 
er sich ais kluger, weitausschauender Untcr- 
neluner.

Im Tal von A berdare, wo alte Schlacken- 
liaufen auf den Hijlien von langst verschwun- 
denen Eisenwerken żeugen, war ein gewisser 
Se a le  von Handswortli in Staffordshiro der erste, 
der hier ein Hochofenwork griindete. Er baiite 
1799 eine Hiittc bei L lw ydcoed . Aber er 
hatte kein Gliick; die 100 000 die er mit- 
gebracht hatte, schwanden dahin und 1823 
muBtc George Seale die Anlagen an die Gesell
schaft F o th e r g ill  & Company rerkaufen. 
Diese hatten zuvor 1819 die A bernant-W erke, 
die 1800 von zwei Brudern Tappington errichtet 
worden waren, erstanden. An der Sjiitze der 
Gesellschaft stand der unternehmende R o l a  n d 
F o t h e r g i l l ,  der wahrend einer Reihe von 
Jahren auch das groBo Eisenwerk łeitete. In 
Aberdare iibertrug er seinem Solino Richard die 
Leitung. In Llwydcoed hatte ein Beamter Rees 
Hopkin Rliys die Direktion, den das schreckliche 
Ungliick traf, dafi er bei Versuchen mit Schiefi- 
baumwolle beide Augen verlor. Er lebte aber 
noch Jahrzehnte 111 grofltem Ansehen ais Zivil- 
ingenieur (consulting agent) in Llwydcoed.

Aelter nocli ist die Eisenindustrie von Trede-  
gar. Dort standen Schnielzofen bei P o n t y g -
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w ai tli - y r  - H a i a r  n schon zu Arifang dos 
18. Jahrliunderts. Sie waren, wie friiher er- 
walmt, von Bretonen erriohtet, die etwa sieben 
Jahre lang liier EisenguBwaren machten, dann 
aber das Unternehmen wieder aufgaben. Einige 
Jahre sp&ter baute ein Englander Kettle aus 
Shropshiro einen Schmelzofen bei S ir lio w y , 
nicht groBer wie ein Kalkofen, der mit Hand- 
bitlgen betrieben wurde. E r arbeitete lilngere 
Zeit mit Erfolg, indem er seine Produktion 
auf Mauleseln nach Llanelly, Merthyr und anderen 
Orten brachtc. 17 76 verpachtęte er die Hiitte 
an Atkins und Barrow von Westmoreland, die 
sie trotz schlechter Zeiton energiseh fortbetrieben, 
bis sio zuletzt zu Schaden kamen. Ein Ver- 
wandter von Atkins Monkhouse und ein Fotlier- 
gill, der ein kleines Eisenwerk in Forest of 
Dean betrieb, iibernahmen das W erk und brachten 
Sirliowy in die Hohe. 1797 bauten sie einon 
groBeren Hochofen und bezogen eine Dampf- 
maschine aus Stąffordshire zur Unterstiitzung der 
W asserkraft.

17 99 tra t Samuel Hoinphray von Penydarren 
der Gesellschaft bei. Da er eine Tochter des 
Grundherrn Sir Charles Morgan von Tredegar 
Park  goheiratet hatte, eriangte er eine sehr 
giinstige Pachtung von 3000 M orgcn (acros) 
auf 99 Jahre fiir 2 sh.6.d per acre. Dadurch 
wurde dic Hiitte zu Tredegar sehr giinstig ge- 
stellt. Die Landpachter sahen freilich scheel 
auf die freinden Eindringlinge und machten 
so viel Schwierigkeiten wie sic nur konnten. 
Dagegon blieb Tredegar von dem Arbeitcr- 
ausstande, der im Hungerjahre 1800 auf 
viclen audoren Eisenwerken wegen der niedrigen 
Lohne ausbrach, unberiihrt. Da viele Hochofen 
ausgeblasen wurden, weil die erregten Arbeiter 
dio Blasebillge zerschnitten oder zu zersehneiden 
drohten, so hatto Tredegar noch Vorteil davon. 
Damals bildeten dio Ausstilndigen einen Goheim- 
bund mit dem Zweck, die fremden Arbeiter zu 
verjagen und die Lohne und Eisenpreise hoch- 
zulialten. Sie nannten sich selbst „The Scotch 
Cattle“ fiberfielen mit gcschwilrzten Gesichtern 
und aufgesetzten Kuhhornern und furchtbarem 
Gebriill Hauser und Personen und sucliten durch 
Gewalttaten und Brandstiftungen Schrecken zu 
verhreiten.

Die Tredegarwerke nahmen gunsitigen Fort- 
gang. Monkhouse leitete Sirliowy, Fothergill 
dio Tredegarhiitte, wo 1806 der yiertc Hoch
ofen erbaut. und der erste Schacht abgeteuft 
wurde. Bis dabin hatte man die Steinkohlen 
nur durch Stollenbetrieb gewonnen. Damals 
wurde von T r e v o t h i c k  zu N e a t h - A b b e y  dio 
e r  s t  e D a m p f  m a s cli i ne i n W  a 1 e s fiir Tredegar 
gebaut, wahrsclieinlich fiir das 1807 in Betrieb 
gesetzte Eisenwalzwerk. 1817 wurde der fiinfte 
Hochofen angeblasen. In demselben Jahre zog 
sich R. Fothergill zuriick; S. Homphray jun. tra t

an seine Stello. 1818 lief die Pachtung (lease) 
von Sirliowy ab, die wider Erwarton Fothergill 
verlor, weil ihm ein Mr. Harford zuvorkam. In 
demselben Jahre brach ein groBer Strcit der 
Kohlenbergleute aus, der 13 Wochen dauerte 
und auch die Eisenwerke zum Stillstand braclite. 
Der Geheimbund The Scotch Cattlo lebte wieder 
auf und verbreitete Schrecken, bis Truppen nach 
Tredegar kamen und dem Unwesen ein Ende 
machten. Die RadeMiihrer wurden Ycrhaftet 
und verurteilt.

Tredegar hatte aucli seine Erlelmisse mit den 
ersten Jugendstreichen der LokomotiYen wie 
Cyfarthfa, woyon wir gleicli berichten werden.

Die altere Geschichte der R l i y mn o y - E i s e n -  
w e r k e  bietet aucli manches Besondere. Sie waren 
von Bristoler Kaufleuten, die eine Gesellschaft 
„Union Company“ gebildet hatten, gegrundet. 
worden und machten gutc Geschitfte. R i c h a r d  
C r a w s h a y ,  der Eisenkonig von Cyfarthfa, er- 
warb sie, nachdem ein Mr. H a ll aus Peml rok- 
shire sich mit seiner Tochter verhoiratet hatte. 
Diesem maclite er die Eisenhutto zum Geschenk. 
Dio kleine Produktion ging an die groBen 
Eisenwerke im Merthyrbezirk. Mr. Hall wurde 
aber dadurch sehr reich, daB er 1810 3/« des 
Yermogens von Richard Crawshay erbte. Er 
lieB seinem Solino B e n j a mi n  eino Yorziiglichc 
Bildung geben. Dieser hochbegabte Mann. 
maclite eino glitrizende K arriere, wurde schon 
1832 Mitgliod des Parlaments fiir die vereinig- 
ten Stiidte (boroughs) in Monmouth, 1837 ais 
Lo r d  L ł a n o Ye r  Mitglied dos House of Lords, 
dann Geheimer Staatsrat. (Privy Councellor) 
usw. E r hatte eine YortretTliehe Frau, Augusta 
Waddington von Llandover, eine hochgebildeto 
Damo, in der normiinnischos und welsclies Blut 
gemischt war. Sic gehort wie Lady (,’liarlotte 
zu don Frauen, die Yerstiindnis und Begeiste- 
rung fiir die alte Geschichte und Poesio von 
Wales hatten, die selbst die nationalon „Eistedd- 
fodau" beforderto und beschiitzte und ais 
„Gwcnynen Gwent“ d. li. die Biene von Gwent 
sich an don Barden -W ettgedichten beteiligte. 
Sie war eine Yerwandte des preufiischen Ge- 
sandten von Bunsen in London.

Mr. Hall, der nur 39 Jahr a lt wurde, ver- 
kaufte die Rhymney-Werke an C r a w s h a y  
B a i l e y  fiir 73 000 -f\ doch wurde der Handel 
riickgilngig und 1826 wurden sie von einer 
Aktiengesellschaft (joint stock company) iiiior- 
nommen, an deren Spitze W i l l i a m  F o r  man  
stand. Diese Gesellschaft erwarb dann auch die 
Bu t e - W o r k s ,  drei Hochofen und eine GieBerei, 
dio, abweiehend von der sclimucklosen Bauweise 
der englischen Eisenhutten, von Mc. Cu l l o c k  
im agyptischen Stil erbaut, durch eine in der 
Royal Academy beiindliche Abbildung in Eng
land bekannter waren, ais die viel groBeren 
Eisenwerke in Sudwales.
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Ein ąnileres beriilimtes Eisenwerk, das durch 
die Homplirays zur Bedeutung kam, war E b 1) w - 
Y a le . Ebbw-Yale, einst ein liebliches Tal, ist 
je tz t schwarz von Kohlcnstaub. Hier stand ein 
alter Hocliofen PenySe, der mit dcm Gfrund 
und Boden Lewis von Ebbw-Yale geliorte. 
Homphray kaufte das Besitztum. 1793 bestand 
dio Hiitte nur aus zwoi Hocliofen. Im Jahre 
1816 wurde ein Ptiddel- und W alzwerk, das 
aber erst in der Zeit der Eisenbahnen durcli 
seine Schienenlieferungen beriilimt wurde, liin- 
zugofiigt.

C o r  t s Erfindung des Flamniofenfrischens mit 
Steinkohle — des Puddelns — hatte der Eisen- 
industrie von Siidwales den ersten groBen An- 
st,oB gegeben und dio Griindung und Vergro6erung 
vieler Eisenwerke veranlaBt. Der zweite gro Bo 
Fortschritt wurde durch die Erfindung der E i s e n 
b a h n e n  und das W alzen der E i s e n b a h n -  
s c l i i  on en  hcrbeigofUhrt, und dies wurde die 
Erntezeit der Eisenindustrie von Siidwales. 
Schon sehr friih wurden in Siidwales Versuche 
mit Eisonbalmbau und Lokomotivbetrieb gemaelit. 
Bereits 1698 hatte S ir  H o m p h r a y  JIack w o rt.il 
liolzerno Schienen zu Neatli verwendet, und 
dio friihesten c i s e r n e n  S c h i e n e n  legte man 
1789 zu Longborough. Zu Anfang des 18. 
■Tahrhunderts gab es schon ein ncun englische 
Meilon langes Balingleis (tramway) von den 
Penydarren - Werken nach dem Ladeplatz in 
Cardiff, ais R i c h .  T r e r e t h i c k ,  der beriihmte 
Erfinder der Lokomotive, aus Cornwall erschien. 
Dieser bot seine Erfindung, die wegen der 
Scliwierigkcit des Transportes fiir Siidwales 
von besonderer Wichtigkeit w fr, den reiclisten 
Huttonherreu an. Richard Crawsliay von Cy
farthfa glaubte nicht an die Saehe; Homphray 
von Penydarren hatte mchr Zutrauen und gab 
Trevethick don Auftrag, seine Maschine zu Merthyr 
zu bauen. E r gab ihm einen tiichtigen Me- 
chaniker R c e s  J o n e s  zum Gehilfen. Homphray 
wettete mit dem unglaubigen Crawsliay um 100 O 
daB die Maschine mit Dampfkraft 10 t Eisen 
nach dem Ladeplatz ziohen wurde.:

Am 14. Februar 1804 war Trevethieks 
Hochdrucklokomotiro (Trevethicks High-pressure, 
Tram Engine), das Eisenpferd (Iron Horse) oder 
Puffing Billy im Munde des Yolkes, zur Ab- 
fahrt bereit. Mit Zisclien und Stohnen begann 
es seine Falirt mit einer Geschwindigkeit- von 
fiinf englischen Meilen in der Stunde. Es war 
eine plumpe Maschine mit aufrechtstehendem 
Zylinder und einem aus Backsteinon gemauerten 
Schornstein. Dieser hiitte durch seine Holie den 
Ycrsueh beinahe zum Scheitern gebracht, denn 
er blieb an einer holzernen Weguberfuhrung 
hiingen, zerstiirte diese und stiirzte selbst um. 
Doch konnte der Schaden rascli ausgebessert 
und dio Fahrt fortgesetzt, werden. Das Dampf- 
roB kam mit seiner Ladung richtig am Ladeplatz

bei Cardiff an, und Crawsliay war um 1000 £  
armer. Hatte er auf die Hin- und Riickfahrt 
gewettet, so ware er Sieger geblieben, denn 
alle Yersuche, die Maschine mit Dampfkraft 
wieder bergauf zu bringen, waren bei der starken 
Steigung vergeblich. Eine Anzalil Pferdo muBten 
vorgespannt und so das EisenroB zuriickgebracht 
werden. Fiir den beabsiclitigten Zweck war es 
also nicht zu gebrauchen, dagegen besorgte es 
auf ebener Bąlin den Transport zwischen Kohlon- 
bergwerk, Hiitte und W alzwerk. Auch Trodegar, 
Hirwain und Aberdare sollen inerkwiirdige Er- 
lebnisse mit Dampfrossen gehabt haben, doch 
wird liieriiber Naheres nicht mitgeteilt. Wenn 
aber auch diese ersten Versuche von Trevithick, 
die Dampfmaschine ais Zugmaschine auf Schienen- 
bahnen zu benutzen, nur geringen Erfolg hatten, 
so war doch der W eg gezeigt und er wurde 
weiter verfolgt, bis es endlieh Georgo Stephenson 
1829 gelang, mit seinein „Rocket“ den Sieg zu 
erringen und am 14. Juni 1830 die erste Voll- 
bahn Manchester—Liverpool mit seiner Loko- 
motive , Arrow“ zu eroffnen. Dieses Ereignis 
war auch fiir die Eisenindustrie von Siidwales 
von groBter Bedeutung, denn durch den Bedarf 
an Eisenbahnschienen erlebte sio einen neuen 
Aufschwung.

Ehe wir liierauf naher eingehen, wollen wir 
einiges iiber die A r  b e i t e r  a u s s t a n d e in SUd- 
wales, die bereits im ersten Drittel sich oft 
recht storend bemerkbar macliten, nachholen.

Die ersten Streiks waren naturliche Aus- 
briiche gegen die Not. So war es im Jahre 
1800, das ein Hungerjahr war, wo alle Lebens- 
mittel teuror und die Loline niedriger geworden 
waren. Solche Zustando muBten in den neu- 
entstandenen iibervolkorten Industriezentren von 
Siidwales, wo das eigene Land kauin die ein- 
gesessenen Bewohnor ernahren konnte, wo die 
Lebens- und GenuBmittel von England bezogen 
werden muBten, doppelt bart zur Wirkung 
kommen. Der Aufruhr riclitete sich damals wie 
bei den naclistfolgenden Gelegenheiten weit mehr 
gegen die Handler und Lebensinittelverkaufer, ais 
gegen die Hiittenbesitzer. Yon diesen forderte 
man nur bessere Loline, um leben zu konnen. 
Aber doch war dieser Aufruhr auch insofern 
gegen die Herren gerichtet, ais diese ein Truck- 
systein organisiert oder geduldet hatten. Ur- 
spriinglich Avar es ja  eino W ohltat, den Arbeitern 
sta tt barem Geld billigc und gute Lebensmittel 
zu geben. Auf diese Weise entstanden die 
Arbeiter-W areu- oder Końsuinhauser, die einzelne 
HUtteuherren mit der besten Absicht selbst 
griiiuleten oder doch unterstiitzten. Die traurige 
Kehrseite bestand aber darin, daB die Arbeiter 
von diesen Anstalten abhangig wurden, und daB 
sio, wenn sie ihnon verschuldet waren, in Zeiten 
der Not in einer jammerrollen Lago waren. 
Was half es ilmen, daB sie in der W ut diese
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Hauser ausraubten und niederbrannten ? John 
Guest in Dowlais war der einzige, der grundsfttz- 
lich alle Arbe|tslohne nur in barem Gelde zabite 
und sich um Konsuinanstalten nicht kiimmerte. 
Diese ersten Arbeiterunruhen kamen wie Ge- 
witterstiirme von selbst und verliefen auch so. 
Anders war es schon im Jahre 1810 zu Dowlais, 
ais d e r  e r s t e  o r g a n i s i e r t e  S t r e i k  in Siid- 
wales ausbrach. Die Yeranlassung dazu war eine 
Lolmherabsetzung der Puddler von 12 sh auf
10 sh 6 d. Die Puddler kamen in einem W irts- 
haus zusammen und verpftichteten sich durch 
Eid, fiir diesen Lohn nicht zu arbeiten. Sir 
John Guest beliandelte die Sache mit grofiter 
Seelenruhe melir wie einen dummen Streich. Er 
wufite, dafi die Lente mittellos waren und 
kommen mufiten. E r inachte keinerlei Schwierig- 
keiten. Zuerst kamen nach mehreren Wochen 
die Hauptschreier, und ais diese die besten Oefen 
bekanien, wurden die andern neidisch und eilten 
wieder angenommen zu werden; nur „ein Preufie“, 
wie Wilkins sagt, kani nicht. „weil er seinen 
Eid nicht brechen wollte“.

Es gab auch spater noch Arbeiterausstiinde, 
aber einen politischen Charakter hatte erst der 
grofie Ausstand yom Jahre 1831, der durcli die 
C h a r t i s t e n b e w e g u n g  veranlafit war und der 
sich iiber ganz England ausbreitete. Diese Be
wegung hatte grofie Ahnlichkeit mit unserer 
sozialdemokratischen in Deutschland. Der Ir- 
lander 0 ’Conor war der grofie Mann, der den 
betorten Arbeitern den Himmel und die Herr- 
schaft auf Erden versprach und der, naclidem 
er viele ungliicklich gemaclit und sein Ziel nicht 
erreicht hatte, im Irrenhaus endete. Der Auf- 
stand wurde durch englische Agitatoren in Siid- 
wales entfacht und dauerte acht "Wochen. Er 
braclite den Arbeitern keinen andern Nutzen 
ais die Einsicht, dafi sie seither selbst an der 
Lolmverbilligung dadurcli mitgearbeitet hatten, 
dafi sie mit ihrem guteu Verdienst geprahlt und 
die entferntesten Vettern und Freunde aiifge- 
fordert liatten nach Wales zu kommen, um auch 
viel zu verdienen. Wahrend vor dem Streik 
die Arbeiter jeden Neuzugezogenen gern mit 
allen Handgriffen ihres Haudwerks yertraut 
gemaclit liatten, bewahrten sie nach dieser Zeit 
eine bemerkenswerte Reserve gegen Zuziigler. 
Im grofien aber lernten die englischen Arbeiter 
aus dem Mi fi erfolg der Chartistenbewegung, dafi 
es yerniinftiger fiir sie sei, nur fiir die Interessen 
ihres Standes einzutreten, s ta tt sich mit Um- 
sturz der bestehenden und Schaftung einer neuen 
Weltordnung zu plagen. Tnfolgedessen entstanden 
die G e w e r k y e r e i n e  (Trade TJnions).

Im September 1830 wurden d ie  e r s t e n  
E i s e n b a h n s c h i e u e n  fiir die Liverpool-Man- 
chester-Bahn zu P e n y d a r r e n  gewalzt. 1835 
begann Harford zu Tredegar mit dem Walzen 
von Eisenbahuscliienen. Zugleich fuhrte er den 

X V .M

h e i f i e n  W i n d  bei dem Hochofenbetrieb ein. 
Diese epochemachende Erfindung des Schotten 
James Neilson mach te es Cr ane  auf der 
Y n i s c e d w i n - H ii 11 e mogłich, im Jahre 1837 
Eisenerze m it  rol i  e r  A n t h r a z i t k o h l e  z u 
s c h m e l z e n ,  ein fiir Siidwales wichtiger 
Fortschritt. Mushet hat 1840 Crane das Ver- 
dienst dafiir zugeschrieben, wahrend Wilkins 
den Ingenieur David Thomas, der sich spater grofie 
Verdienste um die Eisenindustrie von Pennsyl- 
yanien erwarb, ais den Erfinder bezeichnet. 
Es inufi aber bemerkt werden, dafi Crane schon 
friiher Versuclie gemaeht hatte bei kaltem Wind 
mit Anthrazit zu schmelzen, so dafi ihm gewifi 
der Ruhm zukommt. Welchen Umfang die Eisen
industrie von Siidwales erlangt liatte, ersieht 
man am besten aus nachfolgender statistischer 
Zusammenstellung der dortigen Hochofenwerke 
von Da v i d  Mus he t  aus dem Jahre 1839.

Nr. Karne des "Werkes
Zahl der 

Hoch- 
iifen

Benitzer

1 Landore i Sir John Morris
2 Yniscedwyn 3 Geo Crane Esq.
3 Ystalyfera 1 Bruncker & (Jo.
4 Neath 1 Foxes & Co.
5 Neath Valley 2 Arthur & Co.
6 Maesteg 2 Smitli & Co.
7 Maesteg 4 Cambrian Co.
8 Glamorgau — Sir ltobt. Priee 

& Co.
9 Pyle 2 Millera & Co.

10 Crom Bychan 2 Yigors & Co.
11 Oakwood (not 

in blast)
2 Oakwood Co.

12 Gradly, Aberdare 1 W ayhe & Co.
13 Aberdare 6 Thompson & Co.
14 Pontrych 2 K. Blakemore
15 Cyfarthfa 7 W. Crawshay
16 Ynisfach 2 W . Crawsliay
17 Plymouth 4 H. & ii.  m ii
18 Duifryn 3 R. & 11. Hill
19 Penydarren 6 Thompson & Co.
20 Dowlais 14 

spater 1 7
Guest,Lewis & Co.

21 Rhymney and 
Bute

6 Rhymney C'o.

22 Tredegar 5 Thompson & Co.
23 Sirhowy 4 Harford & Co.
24 Ebbw Vale 3 Harford & Co.
25 Beaufort 6 Bailey Brothers
26 Yietoria 2 Coal and Iron Co.
27 Nantiglo 8 Bailey Brothers
28 Coalbrook-Dale 2 Brewer & Co.
29 Bleanan 2 Russel and Brown
30 Crom Celyn 4 Cwom Celyn Co.
31 Lauelly 4 Powell & Co.
32 Bleanavon 5 Bleana von Iron 

Co.
33 Yarteg 5 Kendriek & Co.
34 Gelynos 2 Gelynos Co.
35 Aberaycban 4 British Iron Co.
36 Pentwyn 2 Pentwyn Co.
37 Pontypool 3 C. W. Leigh & Co.

Die gesamte Roheisenproduktion in Siid
wales im Jahre 1839 betrug 453 880 t. 1838 
war das erste grofie Eisenbahnjahr. Damals

3
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wurde das Walzwerk yon Tredegar yergrofiert. 
Obgleich England in den Jahren 1843 und 1844 
durch eine schwere' Handelskrisis heimgesucht 
wurde, yergrofierten sich die Eisenwerke in 
Siidwales von Jahr zu Jahr. Die Plymouth- 
hiitte hatte 1841 ihr erstes Puddel- und W alz
werk erbaut mit drei WalzenstraCcn, die noch 
durch W asserrader getrieben wurden. 1844 
wurde die erste Dampfmascliine aufgestellt, ein 
wichtiger Fortscliritt fur Plymouth. In dem- 
sclbeu Jahre starb Richard Hill; A n t h o n y
II i 11 wurde alleiniger Besitzer. Die Plymouth- 
werke zeichneten sich durch die Giite ihres 
Eisens aus. Hill hatte einen yorzuglichen 
Ingenieur in D a v i d  J o s e p h .  „Hill und 
Joseph, die das gute Eisen machen8, war 
damals eine sprichwortliche Redensart in Siid
wales. Uberhaupt waren die groBen Eisen
werke von Siidwales die beste Schule fur 
lngenieure, und wenn 100 und melir Jahre 
friiher englische Huttenleute nach Siidwales 
gekommen waren, um hier eine Eisenindustrie 
zu griinden, so kam bald die Zeit, wo die 
englischen W erke ihre besten Betriebsleiter aus 
Siidwales bezogen.

Auch T h o m a s  L e wi s  (f  1853), der Vater 
dos beriihmten Sir William T. Lewis (dem das 
Buch von 'Wilkins gewidmet ist), war ebenfalls 
ein liervorragender Betriebsbeamter von A. Hill. 
Um die Mitte des 19. Jalirhunderts liefen die 
ineisten billigen 99j!lhrigen Pachtungen (leases) 
ab, uiul ihre Erncuerung war nur zu holien 
Suinmen moglich. So erging es auch den 
Plymouth - W erken. 1763 liatten Isaac Wil- 
kinson und John Guest die Beleihung von dem 
Grafeu von Plymouth fur 60 £  p. a. er- 
worben; um 1850 lief sie ab und muBte Hill 
seitdem 3000 £  fiir die Steinkolilen- und 
3000 £  fiir die Eisensteinbeleihung bezahlen. 
Nachdem Anton Hill im August 1862 gestorben 
w ar, yerkaufte seine Mutter die Plymouth- 
W erke an Fotlicrgill, Henkey und Bateman ful
5 Millionen Mark.

Dowlais und Cyfarthfa waren die gro fi ten 
Eisenwerke Englands in den 40er Jahren. 
D o w l a i s  war unter Sir John Guests vorżug- 
licher Leitung zum grofiten Eisenwerk dor 
W elt gewachsen. 1845 standen zu Dowlais
18 Hochofen in Betrieb, von denen jeder 160 t 
die Woche machen konnte; die Roheisenpro- 
duktion betrug 80 000 t im Jahr. Die Geblase 
der Dampfmascliinen wurden von sieben maclitigen 
Balancier-Dampfmaschinen getrieben. Zwei Ge- 
bliisezylinder liatten zwolf englische FuB Dureh- 
messer bei neun Fufi Hub. Die Dampfmaschinen 
leisteten 2000 P . S. Die Zahl der Arbeiter 
betrug 7000, dereń Loline fiinf Millionen Mark 
im Jah r iiberstiegen. Es wurden 140 000 t  Stein- 
kohlen gefordert.

Fiir dieses Riesenwerk mit seinem aus- 
gedehnten Grundbesitz, seinen Steinkoblen- und 
Eisenstein- (black-band) Flozen betrug dank der 
vor fast 100 Jahren erworbenon „lease“ die Pacht 
nur 26 sB im Jah r (!). Das Eigentum gelibrte 
dem Marąuis von Bute. 1846 lief die „lease“ 
ab. Nach langcn Yerhandlungen wurde sie er- 
neuert fiir 25 000 £  p. a. und dabei stand sich 
die Gesellschaft gut. Nicht alle konnten die 
Handelskrisis und solclie gewaltsaino Uebergitnge 
vertragen. Die H a r f o r d s  von Ebbw-Vale 
fallierten („went to the wall“ ). Dowlais aber 
wurde immer groBer, namentlich durch seine 
Schienenfabrikation. Es erhielt die Schienen- 
lieferung fiir die Englische Westbahn (London- 
Bristol). Das neue Schienenwalzwerk lieferte 
48 bis 50 t Eisenbahnschienen in zwolf Stunden, 
und wenn dieses Quantum iiberschritten wurde, er- 
hielten die Arbeiter ein grofies Fafi Bier zur 
Belohnung. Dowlais iibernahm grofie Scliienen- 
lieforungen fiir RuBland. GroBfurst IConstantin 
kam selbst, um das groBe Eisenwerk zu be- 
suclien. Am 26. November 1852 s t a r b  S i r  
J o h n  G u e s t ,  67 Jahre alt, allgemein betrauert. 
E r hatte viel fiir seine Arbeiter getan. AuBer 
Schulen und Kirchen hatte er 1846 eine Lese- 
nalle und einen Arbeiterbildungsverein (litterary 
society) gegriindet und viel fiir das Gemeinwohl 
gearbeitet. Deshalb war sein Tod wie das Ab- 
scheiden eines Freundes. In einem Nachruf in 
uGentlemansMagazineu von 1852 heifit es: „GroB 
ist es, der ErnShrer von 12 000 Miinnern zu 
sein, aber groBer und edler ihr Fiihrer, Philosoph 
und Freund zu sein.1'

Kaum geringer waren die Leistungen von 
Cyfarthfa. Dieses hatte von 1845 auf 1846 
elf Hochofen im Betrieb, die 45 760 t Roheisen 
im Jahr erzeugten. Das neue Schienenwalzwerk 
enthielt 20 Puddelofen und 18 Luppenhainmęr 
und lieferte im Monat Marz 1847 6144 t
Eisenbahnschienen. Cyfarthfa, Dowlais und 
Plymouth yersorgten niclit nur England, sondern 
die ganze W elt mit Schienen. Amerika war 
damals noch ganz von England abhangig, und 
riesige Massen von Eisenbahnschienen und Walz- 
eisen wurden in den Hafen von Siidwales, in 
Newport, Cardiff und Swansea yęrladen. Die 
Eisenbahnen der Yereinigten Staaten yon Nord- 
amerika, RuBland, den Mittelmeerlandern wurden 
damals ausschlieBlich mit englischen Schienen 
gebaut, und auch Deutscbland und Frankreicli 
bezogen noch den grofiten Teil ihres Eisenbahn- 
materials aus England. Es War die Blutezeit 
der Eisenwerke von Siidwales, die alle anderen 
Eisenwerke der W elt an Umfang und Leistungs- 
faliigkeit iiber tra f en. Diese Glauzzeit dauerte 
so lange, ais der PuddelprozeB das einzige und 
wichtigste Verfahren der Umwandlung des Roh- 
eisens in Sclimiedeisen war. (ScliluB folgt.)



i .  August 1906. Ż)as Bpnvitiainsche Form system  und setne Formmaschinen. Stahl und Eisen. 939

Das Bonvillainsche Formsystem und seine Formmaschinen.
Yon A r t h u r  L e n t z ,  Zmlingenieur in Dusseldorf.

(Nachdruck verboten.)

^ k o it etwa vier Jahren werden in Frankreich 
^  von der Firma B o n  vi l l a i n  & E. E o n c e -  
r a y 111 Paris Formraascliinen hergestellt, welche 
von den allgemein bekannten und in ihrer 
Arbeitsweise sich nur wenig unterscheidenden, 
in allen Industrielandern eingofiihrten Form-

zum Formen von Waggonachsbiichsen und Brems- 
klotzen verwcndct, wobei sich die Maschinen 
allen iibrigen Systemen weit iiberlegen zeigten, 
und so Torzuglichc Leistungen erzielt wurden, 
daB die Firma Bonvillain & Ronceray sich ent- 
schloO, die Patente zu erwerben. die Maschinen

Abbildung 1.

maschinenkonstruktionen ganz bedeutend ab- 
weiclien. Dabei handelt es sieli nicht nur um 
eine neue Formmaschine, sondern, man lconnte 
fast sagen, um ein neues Formsystem, welches den 
Formmaschinen auch in solchen Betrieben ein 
weites Feld der Verbreitung eroffnet, in denen 
nicht mit nach Tausenden, sondern nur nach 
Hunderten zu zilhlenden Abgiissen nach einem 
Modeli gereclinet werden kann. Dieser groBe 
Vorteil von weitgehondster Bedeutung liegt in 
dem neuen Yerfahren zur Herstellung der Modell- 
platten.

Das Yerfahren sowohl wie die Formmaschinen 
selbst sind von dem Betriebsleiter der W erk- 
stiitten der Westeisenbalmen in Frankreich, 
S a i l l o t ,  vor etwa sieben Jahren erfunden 
worden. Im Anfang wurden die Maschiuen nur

Abbildung 2.

weiter zu vefvollkommnen und auch zur Her
stellung anderer Jlaschinenteile umzubauen.

In wie hohem Mafie der Firma dies gelungen 
ist, ersieht man arn besten daraus, daB heute 
bereits viele Hunderte von Maschinen tells in 
Frankreich, teils in England, Belgien, Spanien 
und Amerika sich im Betriebe befinden, mit 
welchen alle nur formbaren Maschinenteile der 
verschiedensten Iiulustriezweige geformt werden. 
Seit einiger Zeit sind auch in Deutscliland, wo 
die Firma erst seit kurzem mit der Einfuhrung 
ihrer Maschinen begonnen hat, einige Anlagen 
in Betrieb gekommen.

D ie  F o r m m a s c h i n e n .  Bekanntlich un- 
tersclieidet man drei verschiedene Gattungen 
von -Formmaschinen: die Abhebestift-, Wende- 
platten- und Durchzugs-Forinmaschine, dereń
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Anwendungsgebiet genau begrenzt und von 
der jede nur fiir bestimmte Gegenstande zu 
gebrauchen ist. Die Bonvillainsche Form- 
masckine ist eine kombinierte Abhebestift- und 
Durchzugs-Formmaschine, d. h. alle Aachen Ge
genstande, welche zum Formen keine Durch- 
zugsplatte erfordern, werden nach dem Abhebe- 
stiftverfaliren geformt, alle anderen nacli dem 
Durclizugsyerfahren. Es ist wolil liinreicliend 
bekannt, da 15 dasDurchzugsverfahren allen anderen 
Formsystemen bei weitem iiberlegen ist, aus

Abbildung 3.

dem einfachen Grunde, weil man unbedingt saubere 
Formen erhalten mufi.

Zwei sehr wichtige Grunde beschrilukten 
jedocli bisker eine allgemeine Anwendung der 
Durchzugs-Formmaschinen: erstens der Kosten- 
punkt und zweitens der Umstand, daB nur ge- 
teilte bezw. eine horizontale Auflageflache auf- 
wełsende Modelle durcligezogen werden konnten. 
Die Herstellung einer eiserneu, glattgehobelten, 
den Kanten des Modells nach gefrasten, durch 
den Schlosser mit Hand nachgearbeiteten Durch- 
zugsplatte ist derart kostspielig, daB sie sich 
nur dann lohnt, wenn man jalirein jahraus ein 
und denselben Gegenstand zu formen hat.

Beide rorgenaunten Uebelstande beseitigt das 
Bonvillainsche Formverfahren, deim wie spater 
noch bei der Beschreibung der Herstellung der

Modellplatten genau auseinandergesetzt werden 
wird, ist die Herstellung einer Durchzugsplatte, 
von der Firma Bonvillain „Abstreifkammt ge- 
nannt., so einfach und daher so billig, daB sich 
ihre Herstellung schon bei der Anfertigung von 
Modellplatten bei einer Stiickzahl von 100 Ab- 
giissen an aufwarts lohnt. Dor zweite oben 
genannte Hinderungsgrund kommt bei diesem 
Yerfahren ebenfalls in Fortfall, weil es iiber- 
haupt keinen Gegenstand mehr gibt, welche Form 
er auch iminer haben mag, fiir welchen man

Abbildung 4.

nicht einen Abstreifkamm herstellen konnte, ganz 
einerlei ob das Modeli eine horizontale Auflage- 
flaclie hat oder nicht, ob einzelne Teile des 
Modells unter sich gehen oder unregelmaBige 
Erhohungen aufweisen.

Die Konstruktion der Bonvillainschen Form
maschinen ist im groBen und ganzen zur Her- 
stellung aller in GieBereien in Betraelit kom- 
menden Gegenstande dieselbe. Die Abbildungen 1,
2, 3 und 4 veranschaulichen die TJniversaltype, 
von denen Abbildung 1 eine kleine Handform- 
maschine zeigt, welche kleinen GieBereien zu 
empfehlen ist, die keine hydraulische Anlage 
zur Verfiigung haben. Die Abbildungen 2, 3 
und 4 zeigen die normale Type der Bonvillain- 
schen Unirersal-Formmaschinen. Die Maschinen 
arbeiten mit einem Wasserdruck von 50 Atm.,
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Abbildung 8,

und zwar geschieht sowohl das Pressen der 
Formen ais auch das Abheben der Formkasten 
durch hydraulisohen Druck. Aus <leu Abbil- 
dungen 2 bis 4 und den Querschnittszeichnungen 
(Abbildung 5 bis 7) ist die Konstruktion und 
die Arbeitsweise der Maschinen leicht ersicht- 
lich. Die obere PreBtraverse D ist um eine 
feststehende Situle L zur Seite schwenkbar, so 
daB der Tisch der Maschine vollkonimen frei 
liegt und der Arbeiter in keiner Weise bei den 
verschiedenen Handgriffen behindert wird. Ueber 
dem PreBdruckzylinder G ist ein kleiner Rttck- 
zugszylinder K angeordnet, welcher von selbst 
das Hochheben des Kolbens nach erfolgtem Drucke 
bewirkt. Die Entfernung zwischen der PreB- 
druckplatte und dem Kasten, welclio infolge der 
verschiedenen Kastenhohen eine sehr wechselnde 
ist, kann mittels des Handrades, welches zwei 
ineinander verschiebbare, mit Gewinde yersęhene 
Kolben gleichzeitig ■ bewegt, momentań reguliert 
werden.

Hieraus ergeben sich zwei groBe Vorteile 
der Maschine anderen Konstruktionen gegeniiber: 
erstens fallen die lastigen Holzunterlagen zum 
Ausgleichen der verschiedenen Kastenhohen fort, 
wie sie bei allen anderen hydraulisch arbeitenden 
Maschinen bisher verwendet werden, und zwei- 
tens ist der Wasserverbrauch ein ganz mini- 
inaler, da zum Pressen der Sandform nur ein

Kolbenhub von 40 bis 50 mm er- 
forderlich ist. Fiir den Arbeiter 
leicht sichtbar ist an der Ma
schine ein Manometer angeordnet, 
welches dazu dient, den Prefi- 
druck kontrollieren zu konnen, 
welcher infolge der bewahrten 
Konstruktion der Yentile so genau 
reguliert werden kann, daB man 
die Formen je  nacli Erfordernis 
und Sandąualitat mit einem Druck 
von 20 bis 50 kg f. d. Quadrat- 
zentimeter pressen kann.

Beim Pressen wird der HakenF 
in den Tisch der Maschine ein- 
gehangt, damit die Saule keinem 
einseitigen Druck ausgesetzt ist 
Der Tisch C, auf welchem die 
Forinplatten ruhen, besitzt in der 
Mitte eine groBe rundę Oeffnung 

mit eingedrehter Nut, auf welcher eiserne Stabe 
von rechteckiger Querschnittsform ruhen zur 
besseren Unterstutzung der Modellplatleń. Diese 
Unterstiitzungsstabe konnen in beliebiger Anzahl 
und Anordnung eingelegt werden, um den zum 
Abheben der Kerne dienenden Kernabhebestiitzen 
freien DurchlaB zu gewahren. Auf der Form- 
maschine werden namlich s a m 11 i c li e v e r  t i - 
k a l e n  K e r n e  der zu formenden Maschinenteile 
in  d e r s e l b e n  S a n d f o r m  h e r g e s t e l l t ,  
wodurch sich folgende grofie V o r  t  e i 1 e er
geben: Grofle E r s p a r n i s  an A r b e i t s l o h n e n  
fiir die sonst von Hand durch besondere Arbeiter 
herzustellenden Kerne. Ein V e r s e t z e n  d e r  
K e r n e  beim GieBen ist a u s g e s c h l o s s e n .  Es 
entstehen k e i n e  G u B n a h t e  an den Kern- 
marken, da diese fortfallen. Mail erhalt stets 
vollkommen gleichmaBige Locher an derselben

Abbiltlungen 

5 bis 7.
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Stello, so daB es sogar moglich is t, solclie 
Locher mit cinzugieflen, welche friiher nach- 
triiglich gebohrt werden ihuBten. Aus der 
Durchsclinittszeichnung ist die Aufstellung der 
Kernabhebestiitzen M M auf der Abhebeplatte B 
genau ersichtlich.

Aufier zur Aufnahme der Kernabhebesttttzen 
dient die Abhebeplatte B zur Befestigung der 
vier Abhjbesilulen H. 'Diese Siiulen sind nach 
jeder Richtung hin verstellbar, so daB auf einer 
Maschine F o r m k a s t e n  b e l i e b i g e r  GroBe

Abbildung 9.

verwendet werden konuen. Die vier Siiulen 
heben entweder den Formkasten fur sich allein 
hoch oder greifen, wenn mit einem Abstreifkamm 
gearbeitet wird, unter diesen Kanim, welcher 
seinerseits wieder den Kasten mit hochhebt. 
Das Hocliheben der Abhebeplatte geschieht, wie 
beroits oben erwiihńt, ebenfalls hydraulisch.- 

Eine besondere Spezialkonstruktion errnog- 
lieht noch das Yorpressen langer, schmaler 
Kerne. Bei Kernen von z. B. 10 mm Durch- 
messer und 80 min Hohe wiirde sich, falls die 
Kerne nur von oben in der Form geprefit wurden, 
der PrcBdruck selbstverstandlicli in dem engen 
Loch nicht bis unten fortpflanzen. Es werden 
daher diese Kerne fiir sich, nachdem die Form 
von oben gepreBt ist, von unten nachgepreBt,

und dann wird erst die Abliebejdatte mit den 
Kernabhebcstutzen nach oben hochgehoben. Dieses 
Naclipressen der Kerne und anderer loser Tcilo 
der Form erfordert absolut keine Mehrarbeit 
beim Formen, und wird daher so viel wie mog
lich angewandt.

D ie  Z u s a m m e n s e t  z m a s c h i n e.
Schon lange haben die GieBereifachleute die 

groBen Yorteile erkannt, welche auf dom Ab- 
gieBen der Formstiicke im Sandblock oline

Abbildung 10.

Kasten beruhen, namentlich in Amerika sind 
bereits seit liingerer Zeit eingeliende Yersuche 
in dieser Richtung gemacht worden. Auch liier 
in Deutscliland existieren Zusammensetzinaschinen, 
welche, mit den Formmaschinen kombiniert, nach 
dem Formen den Kasten entfernen. Diese Kon- 
struktionen haben den Uebelstand, daB erstens 
die Maschine selir kompliziert. wird, und daB 
zweit.ens wiihrend des Abhebens nicht - geformt 
werden kann. Ganz zu verwerfen ist das Formen 
in geteilten, abnehmbaren Holzrahmen, ein System, 
welches nur bei ganz Aachen Gegenstiinden und 
dann auch noch nur mit zweifelhaftem Erfolg 
angewendet werden kann, weil die beiden Sand- 
hiilften nur lose aufeinander gestellt das Durch- 
brechen des Eisens nicht yerhindern konnen.
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iiberliaupt kaum mehr siclitbarist. Yielleichtkonnto 
jemanil, der dieses Verfahren in natura nocli nicht 
gesehen hat, glauben, dafi sich durch das Pressen 
der beiden Sandblocke die Końturen der Form- 
hitlften innen zerdrucken konnten, was jedoch 
keineswegs der Fali ist, wenigstens nicht bei 
den Formen, welche auf den nach dem Bon- 
yillainschen Verfahren hergestellten Modellpjatten 
aufgestampft sind, da dieses Yerfahren iiberliaupt 
keine Differenzen zulafit.

Durch das Giefien ohne Formkasten wird 
eine grofio Ersparnis an Formkasten erzielt, 
denn zwei Paar Unter- und Oberkasteu geniigen 
im allgemeinen zum ununterbrochenen Formen 
auf der Maschine. Wahrend ein Satz Kasten zum 
Formen verwendet wird, wird der andere auf 
der Maschine zusammengesetzt und durch das 
Entfernen der Śamlforin zu weiterem Gebrauch 
yorbereitet. Auf diese Art erspart man die sonst 
notwendigen vielen Formkasten. AuBerdem kann 
man das Doppelpaar Kasten, welches man zum For
men benutzt, aus Aluminium herstellen, was den 
Vorteil hat, dafi die Arbeiter infolge der leichtcn 
Kasten viel mehr zu leisten iinstande sind. Durch 
das Giefien ohne Formkasten fallt selb9tverstand- 
licli das Ausschlagen der Formen nach dem 
Giefien aus den Kasten fort, aufierdem der ganze 
Transport der geleerten Kasten von der Erit- 
leerungs- zur Arbeitsstelle. Es ist wohl ohno 
weiteres klar, dafi hierdurch bedeutend an Ar- 
beits- und Transportlohnen gespart wird.

Auch dann bietet die Zusammensctzmaschine 
nocli grofie Yorteile, wenn nicht im Sandbloek, 
sondern im Kasten gegossen werden soli, wie 
es z. B. fiir getrocknete Formen unbedingt not- 
wendig ist. Die abgeformten Kasten werden 
dann genau wie in der oben beschriebenen Weise 
auf die Maschine gesetzt und vereinigt. Dadurch, 
dafi der Oberkasten durch don zuriickgeschla- 
genen Versehlufihebel C (s. Abbildung 9) nicht 
festgehalten wird, worden nur die beiden Kasten 
vereinigt nach oben gehoben und konnen dann

Abbildung 12.

Abbildung 11.

Die Bonvillainschen Zusammensctzmaschinen 
zeigen die Abbildungeu 8 bis 11; sie arbeiten 
mit demselben hydraulischon Druck wie die Form- 
maschinen.

Ilire Konstruktion und Arbeitsweise ist die 
denkbar einfachste. Der auf der Formmaschine 
geformte Unterkasten wird auf die in ihrer Holie, 
der jeweiligen Kastenhohe entsprechend, einstoll- 
bare P latte  auf zwei Fulirungsstifte gesetzt, 
wahrend der Oberkasten auf die zwei vorsprin- 
genden Ecken gestellt und der Steuerungshebel 
des Kolbens herumgeworfen wird. Die den 
Unterkasten tragende Platte, deren aufierer 
Durchmesser etwas geringer ist ais der 
lichte Durchmesser des Kastens, hebt den 
auf ihr ruheiulen Unterkasten bis zur Ver- 
einigung mit dem Oberkasten lioch und 
prefit den unteren Sandbloek gegen den 
oboren. Da der obere Kasten durch die beiden 
Verschlufihebel C (Abbild. 9) festgehalten 
wird, wird der obere Sandbloek durch den 
unteren mit ausgedriickt und bleibt- in lioch- 
gehobener Stellung stehen. Auf einer vor- 
her untergelegten Blechplatte werden die 
Sandblocke zum Abgieficn beiseite gesetzt.

Ein Durchbruch des Eisens an der Ver- 
einigungsnalit ist ausgeschlossen, da infolge 
des Durchpressens der beiden Blocke diese 
sich so intensiy yerbinden, dafi eine Nalit
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Abbildung 13.

zum Abgiefięn beiseite gesotzt werden. Namęnt- 
lich bei hohen Gufistiicken von geringer Wand- 
starke mit hohen Kernen, wie z. B. bei Poterie- 
guB, der ineistens nur oine Wands tarkę von 
21ji bis 3 mm aufweist, bietet, diese Zusammen- 
setzm&schine ganz enorme Yorteile, da dieKasten 
so schnell und genau zusammongesetzt werden, 
wie dies durch Hand gar nicht geschehen kann. 
Durch Yerttnderung der Mittonentfernung der 
dio Kasten tragenden Stander B der Maschine 
ist diese fiir jede KastengroBe sofort einstellbar 
und durch Auswechslung der Tischplatte sowohl 
fiir rundę ais auch fiir viereckige Kasten zu 
verwenden.

D ie  H e r s t e l l u n g  d e r  M o d e l l p l a t t e n  
n a c h  dem p a t e n t i e r t e n  B o n v i l l a i n s c h e n  

Y e r f a h r e n .

Der Hauptgrund, welcher einer allgemeinen 
Yerbreitung der Formmaschinen bisher immer 
noch hindernd im Wege stand, ist der, daB die 
Herstellung der Modellplatten sich nur fiir Massen- 
artikel lolmte. Wenn man von den Modellplatten 
fur kleine Massenartikel, wie sie die Temper- 
und MetallgieBereien lierstellen, absieht, welche 
auch heute schon ais sogenannte Gips- 
oder Bleiplatten verhaltnismaBig ein- 
fach hergestellt werden, so existierte 
bis heute noch kein System, welches 
die Herstellung von Metallmodell- 
platten. rentabel inachte fiir eine ge- 
ringe Abgufizahl von groBeren Ma- 
schinenteilen, welche sich vielleicht 
nur seclizig- bis hundertmal wieder- 
holen, und wie sie im allgemeinen 
Maschiitenbau rerwendet werden. Erst 
wenn es sich um 500, ja  in vielcn 
Fallen erst um 1000 Stiick gleicher 
Ąbgiisse handelte, rentierte es sieli, 
Formplatten anzufertigen. Die Modell-

platten muBten entwoder in Eisen oder 
Bronze hergestellt werden; liierzu war 
die Anfertigung besonderer llolzmodelle 
notwendig, weil mit der doppelten Kon- 
traktion des Eisens gerechnet werden 
iriuBte. Die ganzen Modellplatten muBten, 
mochtc es sieli nun um Wende- oder 
Durchzugsplatten handeln, maschinell be- 
arbeitet, gehobelt, gedrelit, gefrast und 
dann noch mit der Hand nachgearbeitet 
werden.

Dic Modellplatten nach dem Bonvillain- 
schen Formverfahren werden von einem 
Former oline jede inaschinelle Nacharbeit 
in der GieBerei fertig zum Formen her
gestellt. Es brauchen dazu keino besonderen 
Holzmodelle angefertigt zu werden, son- 
dern jedes in der- Handformerei im Ge- 
brauch gewesene Holzmodell genugt dazu. 

Nach dom Bonvillainschen Verfahren unter- 
scheidet man folgende verschiedene Modellplatten- 
systeme:

1. Reversiermodellplatten mit oder ohne Ab- 
streifkamm,

2. Doppelplatten mit oder ohne Abstreifkainm,
3. Klischeeplatten.

Die Reversiermodellplatte mit oder ohne Kamm 
wird immer angewandt, sofern die GroBe der 
Formstucke es zulaBt, d. h. ihre doppelte GroBe, 
in bezug auf die horizontale Flachenausdehnuiig, 
muB kleiner sein ais die des gewiinschten Form- 
kastens. Die Reversierplatte enthalt zugleich 
Ober- und Unterteile des zu formenden Gegen- 
standes, d. h. es geniigt eine einzige einseitige 
Formplatte und daher auch eine Maschine zum 
Formen von Ober- und Unterkasten, und in einem 
Kastenpaar erhalt man stets eine d o p p e l t  so 
g r o B e  A n z a h l  v o n A b g i i s s e n ,  ais Modelle 
vorhanden waren, d. li. hat man ein Holzmodell 
zur Herstellung der Modellplatten gebraucht, so 
erhalt. man zwei Abgusse, von zwei Holzmodellen 
erhalt man vier Ąbgiisse usw.

Zur Herstellung der Reversiermodellplatten 
ohne Abstreifkamin dient das Werkzeug, welches 
die Abbildungen 12 und 13 arizeigen. Dieses

Abbildung 14
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Werkzeug erfordert solbstyerstilndlich die ge- 
naueste Prilzisionsąrbeit, da von seiner Genauig- 
keit. wiederum die der erzeugten Modellplatte und 
die der auf ihr geformten CruBstiicke abliftngt. 
Dio Herstellung der Roversierplatten nach diesem 
Verfahreh nirnint etwa das Fiinffaclie der fiir das 
gewohnlieho Einformen der Gegenstiinde in der 
Handformerei erforderlichen Zeit in Anspruch. 
Die Modellplatte wird aus einer harten Gips- 
zemeutmasse hergestellt, wenn es sich bloO um 
kleine flacho Gegenstilnde hande.lt, welche sieli 
vielleicht nur fiinfzig- bis zweihundertmal wieder- 
holefi.

Ein Beispiel gibt die Abbildung 14. Rechts 
im Biide sieht man die Modellplatte mit 8 Mo- 
dellen, links eine aufgostampfte Kasten li ii 1 f t e 
mit 8 Sternen, in der Mitte den Zweig mit 16 
abgegossenen Sternen.

In den weitaus meisten Filllen, sobald es sich 
um 100 und melir Abgiisse handelt, wird man 
jedoch M etallm odełlp latten  herstellen, und zwar 
namentlich dann, wenn es sich um Gegenstiinde 
von grSfieren Abmessungen handelt. Die Her
stellung dieser Metallmodellplatten geschieht zu- 
niichst in derselben Weise wie die der Gipsplatte. 
Ist diese hergestellt, so werden von ihr zwei 
Sandabdriicke genommen, von denen der eine 
glatt auspoliert wird, wilhrend von dem zweiten 
den ganzen Konturen der Sandfonn folgend 2 bis 
3 mm Sand abgenommen werden, wobei es gar 
nicht darauf ankommt, ob der Former etwas 
melir oder weniger fortnimmt, da dies nur auf 
die W a n i  s t a r k ę  der M o d e l i  p la tte , n i c h t  
aber auf dereń iluBere Form oder auf die Wa n d -  
s t i l r k e  der A b g i i s s e  von Einflufi ist. Hier- 
auf wird der um die fortgenoinmenen 2 bis 3 mm 
schwiicher gewordene Sandabdruck auf den ersten 
glatt auspolierten aufgesetzt und der zwischen 
den beiden entstandene Hohlraum mit einer nicht

Mitteilungen aus

H erstellung gufieiserner K analisationsrohren. *

In einer der American Foundrymen’s Association 
bei ihrer diesjiihrigen Zusammenkunft in Cleveland, 
Ohio, vorgelegten Abhandlung entwirft F. J. B e a t ,  
Montreal, folgende Regeln zum Bau und Betrieb einer 
GieBerei fiir guBeiBerne Rohren und Rohrteiłe:

Das erste Erfordernis ist eine gut belichtete und 
geliiftete GieBerei; ihre Bodenflache soli fiir eine tag- 
liche Erzeugung Ton 20 bis 25 t etwa 26 X  60 m be- 
tragen. Das Tageslicht muB von allen Seiten Zutritt 
haben; auch sind auf die ganze Lange der GieBerei 
ein oder zwei Oberlichter mit Drehfenstern sehr zu 
empfehlon. In dem einen Ende der GieBerei soli 
sich die 1’utzerei mit den Maschincn zum Reinigen, 
l’utzen und Bearbeiten der GuBstilcke, sowie das 
Oelbad befinden, abgctrenut durch eine feuerfeste 
Mauer. Der Raum fiir die 1’ntzereimascbinen muB 
groB genug sein, um 12 bis 16 gewohnliche GuBputz-

* Nach „Transactions of the American Foundry- 
men’s Association", Juni 1906.

>• Gie/Sereipraxis. Stahl und Eisen. 945

schwindenden Metallegierung ausgegossen. Ueber 
das je tz t gewonnene Holilmodell wird ein un- 
bearbeiteter gufieiserner Ralnnen gesetzt, dor 
gleichzeitig mit dem MetailliohlmodeU mit Gips 
ausgegossen wird. Die so gewonnene Modell-

Abbildung 15.

platte brauclit nur noch mit Sandpapier oder 
Schmirgelleinen abgerieben zu werden, und ist 
dann zum Formen gebrauchsfertig.

Abbildung 15 zeigt eine auf diese Weise 
hergestellte Reversierplatte eines Łagerkorpers, 
dereń Anfertigung mit Abstreifkamm durch einen 
Former 2 5  Arbeitsstunden erfordert, also an 
Arbeitslohnen 15 kostet, einen Stundenlohn 
von 0,60 J6  vorausgesetzt. (SchluB folgt.)

der Giefiereipraxis.

maschinen unterbringen zu konnen; wenn aber diese 
Yerschiedenen Apparate mit Staubabsaugung arbeiten, 
diirfte ein kleinerer Raum schon geniigen.

An einer LSngsseite, in nachster Niiho des Kupol- 
ofens, wird durch dio ganze GieBerei entlang ein otwa 
1,8 m breiter Gang angelegt, von dem aus quer zur 
GieBerei die Arbeitsplatze fiir dio Rohrenformerei sich 
erstrecken, jeder etwa 3,35 X  13,7 m groB. Alsdann 
folgt cin zweiter Gang von 1,5 m Breito. Auf den 
Kupolofen zu fiihrt quer durch die Halle oin guter, 
breiter Verbindungs\veg. Inmitten jeden Ganges soli 
ein Schmalspurglois, das sich auch durch dio GuB- 
putzerei fortBetzt, mit Drehscheiben an den Kreu- 
zungen gelegt sein. Die GuBputzerei miBt etwa 
9,1 X  24,4 m; dio GuBstiicko werden rechts und links 
ron dem Gleis durch Jtaschinen gereinigt, worauf B ie  
auf Schienen nach dem nebenanliegenden Bearbeitungs- 
raum gebracht werden, von dort gelangen die fertigen 
Waren zum Oelbad und dann zu dem Ycrsandschuppen.

Auf don Rohrenformplatzen sind in gewissen Ab- 
standen eiserne Schienen oder kleinere J-Tr& ger  
festgolagort anzuordnen, ais Auflager fiir die Form-
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kasten und groBeren W erkzeuge. In dor Mitto der 
Giingo zwiachon don Pliitzen bringt man in iiber 
Manneshohe am Daclie aufgohangto T -E isen  gut ver- 
steift an, gegen welćho dio Formkasten nach dom 
GuB und wahrend der Nacht zum Auślecren gelohnt 
wordon konnen. Um dio fertigen GuBwarcn bei Tag 
und Nacht naehW unsch fortscliaffen zu konnen, ist eino 
groBere Menge kleinerer Plattformwagen Bcdingung.

Sowolil dio Maschinen und dio Modelle, mittels 
deron dio Rohren angefortigt werden, wie GroBo oder 
Gewicht dor Formkasten sind in don einzelnen GicBo- 
reien vorschieden. Einige arbeiten, um den Form- 
sand zu prossen, mit Dampf, andore yerwendon hydrau- 
lischon Antrieb oder komprimierto Luft; am haufig- 
sten trifft man indessen das Stampfon von IIand. 
Dio Modello mussen solir genau goarboitet sein, 
und gut inoinander passon, notigenfalls ist mit Foilo 
und Schmirgelleinwand nachzuholfon; man kann gar 
nicht genug Sorgfalt auf Modello und W erkzeuge ver- 
wenden. Die Yorrichtung zum Iloben und Senkon 
der Modello muB moglichst oinfach sein, es ist nur 
darauf zu achtcn, daB dio Modello genau senkrocht 
gehobon werden. Riihron von 50 bis 75 mm I. W., 
manchmal auch noch bis 100 mm 1. W., konnen zu 
zweien in einem Kasten geformt werden. Arboiten 
zwoi Mann zusammon, so sind dieselbon imstando, fur 
den Mann und Tag 35 bis 45 RShron von 100 mm 
lichtcr W eite herzustellen. Ein Yorteil ist es allerdings, 
wenn ein Mann dio Kaston aufstampft, da diesolben 
dann glcichimiBig werden. Gute Erfolgó werden auch 
erzielt, wenn jeder Former fiir sich arbeitet und nur 
dom andorn beim Heben und beim Einsotzen der 
Kerne hilft.

Die kleineren Rohren sind in dem mittlercn Teil 
der GicBerei anzufertigon, wo sie am. heiBesten ver 
gossen werden konnen, wahrend an den Endon mehr 
der schwere GuB goforint wird; das Eisen wird dorthin 
in kleineren Pfannen von 200 bis 300 kg Inhalt an 
einer Laufschiene gefahren.

Der Platz fiir die Anfertigung der F o r m s t i i c k e  
wird an irgend einer passendon Stelle der GieBcrei 
untergębracht. Fiir die Modello derselben gilt das 
oben Gesagte. Die 100 m m -T-Stflcko werden oben- 
falls, wio die samtlichcn kleineren, zu zweien in einem 
Kasten geformt. Yon 100 mm-Kriimmorn kann ein 
Mann bis zu 80 Stuck in ciuoni Tag anfertigen.

Dio Modelle miissen stets rein gchalten werden. 
Ilolzmodelle sollen mit einem Schellackiiberzug, die 
andoren mit einem Rostschutzmittcl versehcn werden. 
Fiir letzteren Zweck empfiehlt sich ein Gemisch aus 
einem Teil W airatol und vier Toilen Bienenwachs; 
dio Misehung wird zusammon geschmolzen und dann 
Benzin und Graphit hinzugefOgt, bis ein steifer Brei 
cntsteht, welcher auf die Modelle mit einem Pinsel

aufgetragen und mit einer gewobnlichen Ofenbiirsto 
blank gewichst wird. Ein Jungo geniigt, um eine 
groBe Anzahl Modello in gutom Zustand zu erlialten.

W eiter ist von W ichtigkeit dor M o d e lls c h u p p e n .  
Jcdes Modeli muB einen Buchstaben oder eino Zahl 
orhalton. Damit korrospondiert oino Bezoichnung, 
dio an dem Gestell oder Fach angebracht ist, in wel- 
chem das Modeli aufbewahrt wird. Auch fiir gute 
Liiftung und Beleuchtung des Schuppens ist Sorge zu 
tragen. Feuersichore Tiiren und Fcnstcrladen sind 
zwar teuer, werden sich aber im Notfalle gut bezahlt 
machen. Samtliche Riihrenmodellc sind jeden Tag 
abzuputzen und der Mbchanisinus zu olon. Diese Ar- 
bcit erfordert nicht vicl Zeit, mncht aber Reparatur- 
ausgaben linnotig.

An reichlichem W asser soli koiu Mangel Stein;
0 bis 8 Trinkwasserfiisser in der GieBerei w'orden fiir 
jedermann von Nutzen se in ; mit dem W asser werden 
auch dio Kernbiiehsen und -Eisen in der Ublichen 
W eise eingesprengt. Anstatt das iibrigo, im LoiTel 
zuriickbleibendo Eisen auf don Boden zu schiitten, 
empfiehlt es sich, eine Anzahl trichtcrformiger Topfe 
aufzustellon, in dio jedor Arbeiter das Rosteiscn gieBt; 
man erhalt so weniger Sand in dem Kupolofen aus 
dem Schrottzusatz.

Da in Amcrika bezw. Kanada alle Rohren geolt 
werden sollen, sind zwei oder mehr Oelbehulter fiir 
diesen Zweck anzuorden, dazu gehoren genUgeml 
Trockengestelle, in deuen die Rohren aufrecht gestollt 
worden, damit das uberfliissige Oel in don Behiilter 
zurilcktiieBen kann. Die Rohronkerno werden hout- 
zutago meist in nassem Saiule und teils von Ilnnd 
gostampft, teils mittels Presse oder auch auf beson- 
deren Maschinen fertiggestcllt.*

Der Kupolofen soli fiir eine Anlage wie die ge- 
schildorte, d. h. fur eine Tageserzeugung von 20 bis 
25 t, etwa 1150 nim 1. W. haben. Dio Duscnzahl be
tragt mindestenB 0, mit einem (Jucrschnitt von 
1 0 0 X 3 0 0 m m i das Hauptwindrohr hat 460 mm 1. AY., 
wenn m oglich, gehe es nach beidon Ofonsciteu 
in 330 mm weito Rohren aus. Auf diese Weise 
lassen sich 100 bis 110 cbm Wind fur jede Tonne 
Sclimelzgut in den Ofen werfen. Fur dio Lagerung 
dos Koks sind trockene Schuppen anzulegen. Um 
das fur RohrenguB notige heiBo und roine Eisen zu 
erlialten, soli moglichst ohne Unterbrechung ge
schmolzen und gegosson werden, d. h. nach einmaligem  
Losschlagcn soli das Stichloch nicht mehr zugestopft 
werden. Um schlackenfrcies Eisen zu bokommen, 
gieBt man zweckmaBig in Loffeln oder Pfannen 
mit einer Yorrichtung, um die Schlacko zuriickzu- 
li alten. C. G.

* Naheres vgl. „Stahl u. Eisen“ 1905.Nr. 10 S. 955.

Die Rheinisch-Westfal ische Hii tten-  und W alzwerks-  

Berufsgenossenschaft im Jahre  1905.

Dem Yorwaluingsbericht fiir 1905 entnehinen 
wir folgendes: Die Zahl dor Bet riebe betrug 

Endo 1905 223. Dio Zalil der yersiehorton Por
sonen ist von 136961 auf 149888 gestiogen. Auf 
den Kopf des Yersiehorten entfiel 1905 ein Lolin 
von 1413,48 J t  (gegen 1306,51 J l  i. V.). Die Hiilio 
der gezahlten Lohno und Goliiilter beliof sich 
auf 211864252 J l  (187 160835 J t  i. V.).

Fiir 2189 (im Jahre 1904 2129) Yerletzte 1’er- 
sonen sind Entschadigungon fostgestellt worden.

Es ergibt das 15 (16) Yorlot/.to auf 1(X)0 Yer- 
siohorte Porsonen. Die Folgen dor Yerlotzungen 
stellten sich wio folgt: Bei 151. Personon Tod, 
boi 1496 teilweisę, boi 171 yolligo dauerndo, boi 
371 Yorubergehondo Erworbsunfahigkeit. Dio Ent- 
schadigungsbotrago stiegen Yon 3273435,61 J l  
auf 3 525 571,35 J t . Die Umlago bot rug 4 24021 
Dioser Botrag setzt sich wie folgt zusammon: 
Verwaltungskosten 270053,34 J t ,  Erhohung des 
Botriebsfonds 12000 J l , Unfallentschadigung
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3525 571,35 M , E i ni ago in don Reservefonds 
668962 hiorron ab: Zinsen dos Roservefonds 
in 1905 236375,05 Jl, zusammen 4240211,64 Jl. —

Aus dem umfangroichon boigofiigten Bericht 
dos technisóhon Aufsichtsboamten Hrn. F r e u d  on-  
b o r g  goben wir folgendes wiedor:

„Dem Gonossensehaftsvorslando wurdo iibor 
132 Besichtigungon von Worksanlagon und Unfall- 
untersucbungon borichtet. Dio Zalil 132 vortoilt 
sieli wie folgt: 85 Bosichtigungon, boi denen koino 
Bomorkungon Iiber fehlende SehutzYorrichtungen 
und mangolndo Bofolgung dor Ausfiihrungs- 
bestimmungen zu machen w aron; 18 Besiohti- 
gungon mit Bemorkungon iibor orfordorliclio 
Schutzvorkohrungon und mangolhafte Bofolgung 
dor Ausfiilirurigsbestimmungon; 29 Unfalluntor- 
suebungon.

Dio stiindige Ausstollung fiir Arbeitorwohl- 
fahrt in Charlottenburg bosuchto ich zweimal. 
Vom 29. Januar bis 2. Fobruar 1905 fand oino 
Bosicbtigung dor Ausstollung durch die tooh- 
niseben Aufsichtsbeamton dor zum Verbande g'o- 
hiirigon Eisen- und Stahi-Bernfsgenossonschafton 
statt. Boi der dor Besichtigung folgondon Bo- 
sprechung wurde aus dor Yorsannnlung dor 
Wunsch geiiuflort:

»dor Verband dcutschor Eison- und Stahl- 
Berufsgenossenśóhaften mćige eino gomoin- 
schaftlicho Konferenz soinor technischon Auf- 
sichtsbeamton mit don Maschinonfabrikanten, 
dio sieli mit Herstellung von Prosson und 
Stanzon befasson, voranlassen, in wolchor dio 
notigen Schutztorrióhtungon an diesen go- 
fahrlichen Maschinen boraton und festgelegt 
wurden.«

Diosor Wunsch wurdo dem Yerbando am
29. Mai 1905 vorgelegt und fand dessen Żustim- 
niung. Ich wurde boauftragt, oin Arboitsprogramm 
aufzustollen, das inzwischen fortiggestellt wurde.

Beim zwoiton Bosucho dor Ausstollung vom 
6. bis 9. Sentenibor fiihrte ich 49 Moistor und 
Arboiter dor zur Genossonschaft gehćirigen Werke. 
Auch diosmal kann ich don Eifor, m it welcliem 
dio Reisetoilnohmor die Ausstellung bosichtigten, 
nur lobend horvorhobon. Solche gemeinsamo Be- 
sichtigungen der Ausstollung erfiillen ibren 
Zweck, das Interosse dor Moistor und Arboiter 
fiir dio Unfallvorhiitung zu weckon und zu er- 
lialton.

Die Bofolgung der AusfUhrungsbestimmurigen 
dor UnfallvorhUtungs-Vorscbriften botr. Aushang 
dor Plakato und Auslogung dor Gosamt-Unfall- 
verhiitungs-Vorschrifton nebst Nachtrag § 9a, 
Bescbiiftigung fremdsprachiger Arbeitor botref-

fend, hat orsichtlioho Fortschritto aufzuweisen. 
Ooftoro Kontrollo durch den Betriebsuntornohmor 
bozw. soino Vortrotor bleibt abor stets erfordor- 
licli. Don Meistern mufi dringond ompfohlen 
wordon, dio in ibren Stubon ausliogonden Vor- 
schrifton stots in gut leserlichem Zustande zu 
erhalton und sio yor Bostaubung zu schutzen.

Arboitsmaschinon worden noch sehr oft oline 
dio Yorgeschriobenen Schutzvorrichtungen go- 
liefert. Diosom Uobolstando kann dadurch ab- 
goholfon worden, daC dio Gonossenschaftsnul- 
gliodor den botroffondon Fabrikanten keine Bo- 
stollungen zuweison, wonn nicht vorher eino 
Garantie fur dio Ausriistung der Maschinen mit 
SchutzYorrichtungen gegeben ist.

Dor Antoil dor Augenvorletzungon an den 
Verlotzungon ist goringor ais soit ber ; den u os 
onlfallen auf 10000 Arbeitor 11,1 Verletzungon 
gogon 12,85 im Vorjahro und 12,2 im .labro 1903. 
Auch auf die Zalil dorUnfallo beroclmot ist oino 
weitere Abnalimo dor Augenverlotzungon fost- 
zustcllon; donn diosolbo botragt: 7,7 o/o gogon 8,2 
bis 8,4 und 8,6 o/o in don drei Vorjahron. Diese 
stiindige Abnahme ist ein erfroulichos Zoichen 
dafUr, daC durch dio strenge Aufsicht die Ver- 
wondung dor Augonschutzmittel zugenonunen 
bat. Es gibt koino Yorśclirift, doron Nicht- 
beaclitung so oft zur Bostrafung Veranlassung 
gibt, wio dio im § 15 dor UnfallverhUtungs-Yor- 
sebriften gogebono, daC der Arboitnohmer sich 
durcb die vom Betriobsunternehmor zur Yer- 
fiigunggestellten Augenscbutzmittel gogon lierum- 
fliogondo Bruehtoilo Yon Arbeitsmaterialien zu 
schutzen hat.

Der Arbeiterwechsol ist wiodor recht lob- 
liaft gowosen. Dersolbe botrug 46 o/0 gogon 
43,55 °/o, 42,3 o/o und 39,8 0/o i11 den Vorjahron. 
Demontsprecliend ist auch dio Zalil der Ver- 
letzungen im ersten Jahre dor Beschiiftigung 
auf den Werken gestiogen, und zwar auf 38,1 °/» 
gegon 36,0 und 34,8% ui den Vorjahron. Die 
Zalil dor Unfallo im ersten Jahre der Beschafti- 
gung mit dor unfallbringenden Arbeit betrśigt 
44,3 °/o gogon 42,36 °/° und 40,7 °/« in den Yor- 
jahron. Wie sehr dor Arbeiterwechsol die Vor- 
mohrung der UnRille beeinfluCt, gelit aus dor 
Gegoniiborstellung einzolnor Soktionen hervor. 
Die Sektion mit dom groliton Arboitorwechsei 
von 50 °/o bat auch 50 °/° ibrer Unfalle im ersten 
Jalire dor Boschiiftigung der Vorletzten. Dem- 
gegoniibor stohon oinigo Soktionon mit 40 °/» 
Arboitorwechsei und 21,3% Unfallo im ersten 
Jahre und 37 % Arbeiterwechsel und 21 °/° Un
fallo im ersten Jalire.“
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Bericht uber  in- und auslandische Patente.
Patentanm eldungen, 

w elche von dem angegebenen Tage an w a h r e n d  
z w e ie r  M o n a te  zur E insichtnahm e fiirjederm ann  

im K aiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

25. Juni 1906. KI. 7b, W 24 230. Drahtzieh- 
maschine, bei dor der Draht durch Yerschiedene Zieh- 
eiaen gezogen wird. G. Watznmnn, Malatatt-Burbach.

KI. 7c, T 11 030. Yerfahren zur Herstellung von 
achmiedeiaernen Muffen an Rohren. Thyssen & Cie., 
Miilheim a. d. Ruhr.

KI. 24 f, Y 6052. Arorrichtung zum Ahlaaacn von 
Asche und Schlacke bei Kettenrosten. Otto Yent, 
Oharlottenburg, GutenbergatraBe 4.

Ki. 24f, V 6142. Yorrichtung zur Regelung der 
Schichthohe des Brennatoffrilckatandes und zur Be- 
aeitigung desselben bei Kettenrosten; Zus. z. Anm. 
V 6047. Otto Yont, Oharlottenburg, Gntenbergstr. 4.

KI. 2 4 f, Y 6174. Yorrichtung zur Entfernung 
dor Schlacke und Asche bei Kottonrosten, bestehend 
aus hin und ber beweglichen Schlackenhrechern und 
davon abhiingiger Gleitplatte. Otto Yont, Charlotten- 
burg, Gutenbergstr. 4.

KI. 24 h, K 27 787. Yorrichtung zur Regelung 
der Brenna toffsch ich tliijhe bei Kettenrosten. W illiam  
Adolph KSnoman, Chicago, Y. St. A .; Y ertr.: Pat.- 
Anwalte Dr. R. Wirth, Frankfurt a. M., u. W. Dame, 
Berlin NW . 6.

KI. 31 c, Sch 23 314: Yerfahren zur Vermeidung
Yon Schwamin- und Lunkerbildung bei GuBstiicken 
durch Erhitzung des yerlorenen Kopfes mittels dos 
elektrischen Stromes. Heinrich Schagen, PontatraBe 80, 
AVilhelm Schuen, Templergraben 18, Aachen, u. Leo 
Hemmer, Aplerbeck b. Dortmund.

KI. 49 g, Y 5896. Maschine zur Herstellung von 
Hufeisen in einem Arbeitsgange durch Biegen eines 
Eisenstabes, Heddo Voaberg, Leer, Ostfr.

28, Juni 1906. KI. 18a, C 13 224. Einrichtung 
zum Trocknen von Geblaseluft fiir metallurgisehe 
Zweeke durch Abkuhlung. Giuseppe Oattaneo, Char- 
lottenburg, Friedbergatr. 32.

KI. 31 a, B 39 977. Kupolofen mit Yorbrennung 
der der Gicht zustrebenden Gase und Zumischen der- 
selben zum Geblasewind. Alphonse Baillot, Haybes, 
Frankr.; Yertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. 
Stort, Pat.-Anwiilte, Berlin NW. 40. Fiir diese An- 
meldung ist bei der Priifung gemilB dem Unions- 

t>0 3 Q3
yertrage Yom die Prioritat auf Grund der

Anmeldung in Frankreich vom 5. 12. 04 anerkannt.
2. Juli 1906. Ki. 24h, G 22 751. Beschickungs- 

vorrichtung fiir Feuerungen, insbesondere fur Herd- 
feuerungen. Wilhelm Glenk, Niirnberg, Krellerstr. 7.

5. Juli 1906. Ki. 7a, E 10 772. Vorrichtung, um 
vom Walzwerk kommende Metallatangen und dergl. 
in der Querrichtung zu bewegen. Yictor Everett Ed
warda, W orcester, Masa., Y. St. A .; V crtr .: E. W. 
Hopkins u. K. Oaius, Pat.-Anwalte, Berlin SW. 11.

KI. 12o, Z4432. Rotierender Trommelwaacher fur 
Gas oder Luft. Gottfried Zschocke, Kaiserslautern.

KI. 18c, K 32 114. Yerfahren und Yorrichtung 
zum Harten von Kratzenzahnen auf elektrischem W ege  
und unter Benutzung eines Luft- oder Gasstromea ala 
Abloachmittel; Zua. z. Pat. 164153. Georg Kellner, 
Aachen, Lutticherstr. 133, u. Heinrich Stogmann, Niirn- 
berg, Fenitzerpl. 4.

KI. 19a, A 12 525. SchienenstoBstuhl aus zwei 
U  -Eisen, dereń Flansche mit umgebogenen Enden 
den SchienenfuB umfassen. Aachener Kleinbahn- 
Gesellschaft, Aachen.

KI. 19 a, A 12 526. SchienenstoBstuhl mit einer 
StoBbrilcke aus U - Eisen und U-formigen Yerbindungs- 
klammern. A aachener KJeinbahn-Geaellschaft, Aachen.

KI. 21 h, Al 28 180. Yerfahren zur elektrothermi- 
schen Metallbearbcitung mittels AVochselatromlicht- 
bogens. Yladimir iMitkeviteh, St. Petersburg; Yertr.
C. von Oasowaki, Pat.-Anw., Berlin W . 9.

KI. 24 f, P 16 658. Schragrostfeuerung mit an 
dereń unterem Ende angebrachtem Drehroat. G. Politz, 
Kattowitz O.-S.

Ki. 24 f, R 21825. Watiderrost. Stefan Rock, 
Budapest; Yertr.: R. DeiBler, Dr. G. Dollner und 
M. Seiler, Pat.-Anwalte, Berlin SW. 61.

KI. 24 f, Sch 25 403. Rost fiir Feuerungen. Paul 
Schleicb, Altenbnrg, S.-A.

Ki. 31a, Sch 22518. Kupolofen mit Vorrichtung 
zum Ansaugon der Yerbrennungsluft durch Druck- 
wasaer. Heinrich Friedrich Schotola, Schonlieider- 
hammcr i. S. Fiir diese Anmeldung ist bei der Priifung 
gemiiB dem Uebereinkomtnen mit Oesterreich-Ungarn 
Tom 6. 12.91 die Prioritat auf Grund der Anmeldung 
in Oeaterreich yom 29. 2. 04 anerkannt.

KI. 31 a, Sch 24 519. Yorrichtung zum Kiihlen 
der Giehtgaso und zum Zuriicklialten ihres Elugstaubea 
wahrend des Schmelzens im Kupolofen. Heinrich 
Friedrich Schotola, Schonheiderhammer i. S. Fur diese 
Anmeldung iat hei der Priifung gemiiB dem Ueberoin- 
kommen mit Oesterreich-Ungarn vom 6. 12. 91 die 
Prioritiit auf Grund der Anmeldung in Oesterreich 
vom 29. 2. 04 anerkannt.

KI. 31b, Y 5857. Formmaachine zur Herstellung 
von Sandformen mittels zwei- oder mehrteiliger, aeit- 
lich abziehbarer Modelle und Formkasten. Arereinigte 
Schmirgel- und Maschinen-Fabriken, Akt.-Ges., vorm. 
S. Oppenheim & Co. und Schlesinger & Co., Hannover- 
Hainholz.

KI. 49 e, A 12 269. SteuerTorrichtung fiir liydrau- 
liache Pressen und ahnliche M aschinen; Zua. z. Pat. 
159 283. Wiland Astfalck, Tegel b. Berlin.

KI. 49e, B 40 618. Steuerung fiir Lufthammer. 
W ilhelm Berg, Bielefeld.

9. Juli 1906. Ki. 24 f, K 30 890. Rost; Zua. z. 
Pat. 172 861. V. A. Kridlo, Prag-Bubna; Yertr.: F. H. 
Haaae, Pat.-Anw., Berlin SW. 61.

KI. 31 a, II 35 133. Yerfahren zur Herstellung
eines aua einer Miachung von GuBeisensorten ver- 
schiedener Zusammensetzung bestehenden GuBeiaens. 
Leo Hemmer, Aplerbeck i. W.

Ki. 31 a, H 36 935. Tiegelunteraatz fiir Tiegel-
achmelzofen. Julius Hommeltenberg, Hagen i. W., 
HochstraBe 11.

KI. 31 b, B 37 479. Vorrichtung und Formkasten 
zum Yereinigen von GuBformhiilften. Philibert Bon- 
villain, Paris; Y ertr.: A.Bauer,Pat.-Anw.,Berlin SW. 13.

KI. 31 c, R 21 708. Yerfahren zum Herstellen
von GuBformen fiir Gegenstande mit erhoht liegenden 
Schriftzeichon. Zeichnungen und dergl.; Zua. z. Pat. 
162013. Ludwig Ruckert i. Fa. Franz Ruckert, Wilrz- 
burg, Biasiuagaaae 13.

G ebrauchsm ustereintragungen.
9. Juli 1906. KI. 27 b, Kr. 281293. Regelungs- 

Yorrichtung fiir Geblaaemaschinen, dereń Saugventilaitz 
ais Schieber ausgebildet ist. A, Salingrć, Charlotten- 
burg, JoachimathalerstraBe 35.

KI. 31 c, Nr. 281496. Yorrichtung zum Ycrstelleti 
und Feststollcn von Formrahmenhalften. Friedrich 
Schtinadel, Monden, Bez. Arnsberg.

KI. 31 c, Nr. 281 497. Yorrichtung zum Verstellen 
und Featatellen Y o n  Formrahmenhalften. Friedrich 
Schiinadel, Menden, Bez. Arnsberg.
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1C1. 31 c, Nr. 281 498. Yorrichtung zum Yerstellen 
und Feststellen von Formrahmcnhillften. Friedrich 
Schiinadel, Menden, Bez. Arnsberg.

KI. 31 c, Nr. 281 502. Beim Abheben der Form
kasten und Auslieben der Modelle zu yerwendender, 
in der Hohe yeratellbarer Untersatz. Otto WeiBe, 
ABchersleben.

Deutsche Reichspatente.
KI. 7 n, Nr. 16062!), vom 4. Noyeinber 1904. 

A 1 o ya  F  a 8 s 1 i n D i n 81 a k o n. W alzw erk f i ir  Hohl- 
korper m it mehreren kreuzweise hintereinander an- 
geordnelen W alzenpaaren von zunehmender Umfangs- 
geschwindiykeit.

Siimtliehe W alzen haben unrunde Kaliber, jedoch 
die letzten Walzenpaare a erheblich mebr ais die 
vorhergebenden, und diese wieder mebr ala die ersten e. 
Hierdurch wird beim Auswalzen e in e B  Hohlkorpera

KI. 31 c , Nr. 107038, vom 13. Mai 1905. G ebr. 
K o r t in g , A k t.-G efl. in  L in d e n  b e i H a n n o v e r .  
Vorrichtung zum  Beinigen oder Anfeuchten und Gldtten  
der Oberflćłche von Giefiformen m itteh  Prefiluft.

Das zum Ilerausblasen von losem Formsand oder 
dergl. aus den Formen und zum Besprengen derBclben

___  mit einer Gliittfliissigkeit
___  (W asser mit Gruphitzu-

satz) dienende Gerat be- 
stebt aus einer mit Iland- 
g ritr a yersehenen Druck- 

g luftdilse », welche bei b
mit einerSeblauchleitung 

k verbunden wird und von

I*- ! einer zweiten DUse k  um-
1 f h sebloBsen ist, die durch

LU den Rohrstutzen l mittels
eines Schlauchea mit 

Ifly-i dem die Glattfiiissigkeit
A  ffl  enthaltenden liehiilter

verbunden ist. Locher h ani FuBe des Rolires g dienen 
zur Zufuhrung von Luft.

Ini Handgriff a ist ein Federyentil d  angeordnet, 
welches durch Druck auf den Knopf e gcolfnct wird.

K I. 2 4 c ,  Nr. 107 774, vom 25. Januar 1905. 
E d m u n d  1’ ir s c h  in  K iin ig s h i it t e  O .-S. Vorrich- 
tung zu r  ununterbrochenen Beheizung kippbarer  
M artinSfin, Roheisenmischer und dergl.

Die an den beidcn Stirnseiten des Ofens bezw. 
des Mischers einmundenden Kanale fiir Gas und Luft

die Reibung zwischen dem Dorn d  und dem W alzgut 
mit jedem weiteren Walzenpaar eine geringere, weil 
das Walzgut von jedem weiteren Walzenpaar stets 
wcniger umschlossen wird. Die Wirkung dieser Arbeits- 
weise ist die, dali der Dorn d  sieli nur mit der den 
ersten Walzen e entsprechenden, also der geringsten 
W alzgesehwindigkeit yorbewegt, also erheblich kurzer 
ais bei den bisherigen W alzwerken der vorliegenden 
Art zu sein braucht, bei denen er sich mit der W alz- 
geschwindigkeit der letzten W alzen, d. i. der groBten 
W alzgesehwindigkeit, yorwiirtsbewegen muli.

KI. 31 c, Nr. 107986,
ii yom 7. Januar 1905.

r l m ------- ^ O t t o  G a i s e r  in
j______ _____j M  1{ e u 11 i n g e n. Mu-

pH I ■** dellringJtebekreuz an
/  a j )  ̂ in T  /  Itiftnensclieibenfurm-

1  —jŁS— J----- —Lj Die llebearnie u
— W it _ L- sitzen mit Bilchsen b

I (MJŁtj yerschiebbar auf dem
Ł — Kreuz c und sind

durch Lenker d  mit 
einem Ring e ver- 

ftVd bunden, der auf der
Nabe des Kreuzes 

b sitzt und von auBen
/( n>C5j) durch das Ilandrad f

unter Vermittlung 
des Zahnradgetriebes 
g l i undderSchneckei 

Ky gedreht werden kann.
b ilierbei werden die

Lenker d  gleichmSBig 
und in demselben Sinne nach auBen oder innen be- 
wegt und konnen so leicht auf den jeweils ge- 
wilnschten Modellring k, der angehobon werden soli, 
eingeatellt werden.

bezw. die Abhitze sind mit konzentriach zum Schwin- 
g u n g B in i t t e lp u n k t  des Ofena gebogenen Rohren t ver- 
sehen, welche aich in festatebenden entsprechend ge- 
formten Taućhbehaltern ,v, die mit Wasser gefullt aind, 
bewegen. • Letztere umschlielien die Gas- und Luft- 
eintritte g  und l. Die Einrichtung ernioglicht auch 
beim Kippen dea Ofens oder Mischers eino ununter- 
brochene Beheizung.
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Am erikanische Patente.
Nr. 790544. W . S. W e s t o n  in C h i c a g o ,  Jll. 

Giefimaschine.
Dio in dor Abbildung im GruudriB dargestellto 

Giefimaschine bostoht 1111 wesentlichen aus drei iiber 
Trommeln laufenden endlosen Ketten, die die ein- 
zelnen Teile der Giefiformen tragon und dieso durch 
ihre Bewegung an der Eingufistello zu einem Ganzen 
yereinigen. Im Maschinenrahmen a lauft dio eino 
dieser Ketten iiber zwoi scnkrechto Trommeln b ; ihre 
oinzelnen Giieder c tragen NaBen, in denen das Unter- 
teil d der Gufiform drehbar gelagert ist. W agereclit 
sind ferner je  zwoi weitore Trommoln e zu beiden 
Seiten dor orston Kotto angeordnet, iibor die zwei in 
wagorcchtor Richtung umlaufendo Ketten sich bc- 
wegen. Dio Gliedcr f  dieser Ketten konnen entweder 
selbst zu Teilen der Gufiform ausgobildet soin oder

Dio Formtriiger b sind an dor Unterseito zu Zalin- 
stangen ausgobildet, dio sich aneinandorreihon und so 
zwei fortlaufondo Zalinstangen bilden, in die Antrieba- 
zahnriider oingroifon.

lITTTJliniU

dieso in bcliebigbr W eise befestigt tragon; Bie sehliefien 
sich seitlich feBt anoinander und logen sich aufiordem 
auf jedes Glicd c auf, wobei der die.hte Anselilufi 
durch an QnertrSgern g angeordnote und ais Fiili- 
rungen ailon vior Ecken der Form dienende W inkel- 
eisen h bewirkt wird. Auf den beiden oberen dieser 
Fiihrungen ist der Eingufitrichtor i  angeordnet, der 
mit unverbrennliehcm Materiał ausgekleidet ist. Unter 
diesem ist auch der obere Teil der sonat metallenen 
Form mit einor den Eingufikanal an Beinein oberen 
Teil umgebenden Scliicht aus dem gleichen Materiał 
Yersehen, um daa Metali nicht zu friih abzukiihlen. 
Yor und liiutor dom Fiilltrichter sind Bohiilter k  fiir 
Uraphit odor ein iihnliches Schmiermaterial an- 
goordnet, dereń Inhalt durch Forderschnocken durch 
den siebartig durchlocherten Boden zwischen dio Form 
und dereń obere Fiihrungen bezw. den Fufi des Fiill- 
trichtors geprefit wird, um einesteils zur Schmierung, 
andcrnteila auch zur Dichtung zu dienen. Damit dio 
Luft und die Gase moglichst rasch aus der Form 
entweiehen konnen, ist ein Luftkanal vorgeselien, der 
noch wfthrend des Einfliofiens des Motalls mit dor Luft 
in Yerbindung steht, sich abor, da er sehr schinal 
ist, bald mit erkaltendeni Metali zusetzt. Sobald 
die Gufiform durch die Bewegung der drei Ketten 
bis zu den Trommeln vorgeschritten ist, werden 
dereń drei Teile getrennt und das fertige GuBstiick 
fallt heraus.

Nr. 790545. AV. S. W e s t  on  i 11 C h i c a g o ,  Jll. 
Giefimaschine.

Die GieBmaschine gleicht im wesentlichen der 
unter Patent 790 544 beschriobonen. An die wage- 
rechten Ketten a sind drehbar besondere Triiger b 
fiir die Formen c angeleukt. Diese Triiger sind mit 
Ansehlagen d  verselien, dio vor der Yeroinigung dor 
Formen gegen Kurvenfiihrungen e treffen und den 
Trager in dio richtigo Lago drehen. Yon einer be- 
sonderen Grapliitschmierung ist abgesehen, dagegen 
werden dio Formen c dureh an der Aufienseite der 
Giefimaschine angeordnote Vorrichtungen f  an der 
Innenseite mit einer Mischung von Lehm und W asser 
oder dergleichen bespritzt. BeBondere Fiihrungen g 
leiten die Formen c vor die Spritzvorrichtung.

Die Windpfeifen sind an den oinzelnen Formen 
so eingerichtet, daB beim Eingufi des Metalls die Gase 
in die niichstfołgendo Form golangen und aus dereń 
EinguBoffnung entweiehen. Es soli hierdurch eine 
Yorwarmung der folgenden Form und namontlich 
auch von dereń Eingufi erreicht werden.

Nr. 792(130. C. L. T a y l o r  i n A l i a n c e ,  Ohio. 
Bloek-Zieher.

Der Block-Zielier arbeitet in bekannter W eiso in 
der Art, dafi ein Stempel a gegen den Błock geprefit 
wird, wShrend Zangen b die Form c hochziehen. Auf 
den Stempel a, der mittels des Auges d  an einer 
boliebigen Hubvorrichtung hiingend dio ganze Block-

ziehvorrichtung tragt, ist 
eine Mutter e gesebraubt, 
dio ihrersoits wieder mit 

einem Aufiengowinde 
vcrsohen ist, auf das 
der holileZangentriiger/' 

gesebraubt ist. Dic 
Mutter e kann durch ein 
Sclineckenrad g  und zwei 
durch dio Motoren l  an- 
getriebene Schnecken h  
in Umdrehung versetzt 
werden, wahrend der 
Zangentrager f  durch 
eine im Rahmen i der 

Hubvorrichtung 
gefiihrte Feder k  an der 
Drehung yerhindert ist. 
Wird die Mutter e ge- 
dreht, so 8teigt sie an 
dem Stempel a und auf 
ihr selbst der Zangen- 
triiger f  empor. Auf 
die Aehsen m der Zangen 

b sind Zahnbogen o gesetzt, die miteinander in Eingriff 
atehen; ferner ist auf der Aclise m der einen Zange b 
ein zweiter Zahnbogen p  angeordnet, der in eine Yer- 
zahnung eines doppelarmigcn Hebels q eingreift. 
Dieser llebel ist an dem Zangentrager f  bpi n ge
lagert und mit einem zweiten Endo auf einer am 
Rahmen i befestigten Stange r  gefiihrt. Beim Nieder- 
gang des Zangentragors stofit daB Ende des Hebels 
auf eine an der Stange r  angeordnete Feder u, wo
durch die Zangen sich unter der Einwirkung der 
Zahnbogentriebe offnen.
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Statistisches.
Erzeugung der deutschen Hochofenwerke im Juni 1906.

B e z i r k e

A nzahl 
1 der 
| W erke 
j Im Bc- 
| rlc.hts- 
I Monat

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

| im
Mai 1906 

Tonnen

lm
Jun i 1906 

T onnen

vom 1. Jan . 
bis

30. Jun i 1906 
Tonnen

lm 
Ju n i 1905 

T onnen

Toaj 1. Jan . 
bis

30. Juu l 1905 
Tonnen

ća R heinland-W estfalen ............................................. — 90345 ! 88925 526834 76663 393290
rp bo Siegerland, Lahnbezirk und Hesśen-Nassau . — 15912 18404 102268 16211 81730 i-O CSri H S c h le s ie n ..................................................................... — 9091 8225 49382 0098 41882
« J P o m m ern .................................................................... — 13010 13250 77500 12775 70090

• — oo llannovor und B raunsch w oig ............................ — 6084 0465 35126 3809 21328
Bayorn, Wurttemberg und Thiiringen . . . — 2202 2154 12975 2308 13663
S a a r b e z ir k ................................................................ 1 - 7520 7237 42250 6990 41105

& * Lotbringen und L usem burg................................ /  - 35113 36414 204543 39557 i 200309
CD GieBerei-Roheisen Sa. 179277 181074 1050878 164477 869397

R heinland-W estfalen............................................. _ 28872 24761 152834 22191 115164
5  1 *«* Siegerland, Lalinbezirk und Ilessen-Ifassau . 4034 2817 19327 1056 17931

S c h le s ie n .................................................................... — 5669 3290 26011 4889 21412
Hannover und B rau n sch w oig ............................ 6J20 7310 40320 7050 36300

Bcsscmor-Roheiscn Sa. — 45295 38178 238492 35786 190807

Rheinland-AYestfalen.............................................. __ 275188 261179 1577408 243008 1295902/—\ 
a 5 Siegerland, Lalinbezirk und Hessen-Nassau . — — — — 3

S c h le s ie n .................................................................... 21626 22265 130057 20568 122505
O Hannoyer und B rau n aeh w eig ............................ — 22142 22416 126681 19509 117280

Bayern, Wurttemberg und Thiiringen . . . 13200 12900 77150 12200 62570
I  H S a a r b e z ir k ................................................................ i - 63443 62254 396881 60841 339909 i

^  J Lotbringen und L u x e m b u r g ............................ 1 - 275040 268917 1595512 238260 1380930 j

Thomas-RolieiBon Sa. - 671239 649931 3910349 594386 3319105

£ M X—V R heinland-W estfalen.............................................. __ 36722 37722 218155 21039 146085■— |p je
■55 ■» S Siegerland, Lalinbezirk und Hessen-Nassau . — 33127 31071 185988 25356 129879bCE “ .S <=■ E S c h le s ie n ..................................................................... — 8900 10255 48734 5974 42057

P om m ern ..................................................................... — ' — _ — —a . - — Bayern, Wurttemberg und Thiiringen . . — 710 820 1530 — 1130
^ .5= 203 ‘g_ Stahl- und Spiegeleisen usw. Sa. — 79459 79868 454407 52969 319751 j

R heinland-W estfalen .............................................. _ 1924 2380 19377 749 i 13701
Siegerland, Lalinbezirk und Ilesson-Nassau . — 17323 15506: 108392 18299 i 97553

-«=3 «L> S c h le s ie n ..................................................................... — 31416 26976 | 177277 33525 186505os . i_! o. Bayern, Wurttemberg und Thiiringen . — 1 — - i 3360 600 4910
"O ^
"S « Lotbringen und L uxem burg................................ __ i

i 22217 15102 J 111404 17383 96859
o-, -o

Puddel-Robeiaen Sa. — i 72880 59904 419810 70556 399528

R hein land-W estfalen ............................................. __ i 433051 414907 2494668 364250 1904742
Siegerland, Lalinbezirk und Hessen-Hassau . _ 70396 67798 415975 61522 327090

t o S c h le s ie n ..................................................................... — i 76702 71011 438061 71054 414301
aP *** P o m m ern .................................................................... — i 13010 13250 77500 12775 70090S g Hannover und B ra u n a eh w eig ............................ — 34946 36191' 202127 30428 174908
H -3 Bayorn, Wurttemberg und Thiiringen . . . — 16112 15874 95015 15108 82273
s  § S a a r b e z ir k ................................................................ — 70963 69491 439131 67837 381014

Lotbringen und Luxemburg ............................ — | 332970 320433 1911459 295200 1678104

Gesamt-Erzeugung Sa. ■ ■ ■• ■ i1048150 1009015 6073936 918174: 'I 5098588

GieBerei-Roheisen ................................................... _  j 179277 181074 1050878 164477 869397
B essenier-R oheisen.................................................. — 45295 38178 238492 35786 190807 :
Th omas-Roh e i s e n ................................................... - i 671239 649931 3910349 : 594380 3319105
Stahleiaen und S p ieg e le isen ................................ — 79459 1 79868 454407 52909 319751 1

1  “ Puddel-R oheisen....................................................... — 72880 59904 419810 i 70550 399528 j

Gesamt-Erzeugung Sa.
~  i

1048150 1009015 6073930 918174 5098588 |

J u n i :  Einfuhr: Steinkoblen 789 531 t, Eisenerze 458 570 t, Roheisen 38 370 t. 
Auafuhr: Steinkoblen 1 506 679 t, Eisenerze 325 404 t, RoheiBon 36 553 t.

R o  li e i s e n e r z e u g u n g  i m  A u s l a n d e :
Yereinigte Staaten von Amerika: Mai: 2132584  t; Juni: 2002000  t; Januar—Juni: 12440200 t.

Belgien: Mai: 120785 t; Juni: 119510 t; Januar—Juni: 698065 t.
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Berichte uber  Yersammlungen aus Fachvereinen.

Sudwestdeutsch-  
Luxemburgische Eisenhiitte.

Die auf den 1. Juli in Trier oin- 
berufene Ilauptyersammlung der Siid- 
westdeutsch-Lu.Kemburgischon Eisenhiitte 
war zahlreich besucht und auch eine 
groBo Anzahl Damen liatte durch ihr 
Erscheinen zur Verschonerung der Feior 
des Tages heigetragen. Um 11‘/s Uhr 
fanden sich zunachst die Herren im Zivil- 
Knsino zu der offiziellen Sitzung zu- 
sammen. Naclidem dor Yorsitzendc Ge- 
neraldirektor M e i e r  in einigen Worten 
uber den Stand dor Kasse sowie die Zu- 
nahme der Mitgliederzahl berichtet hatte, 
ergriff A d . K o l  t e ,  Betriebsingenieur 

' der Dillinger Hiittenwerke, das W ort zu 
einem sehr intoressanten Yortrage Uber 
d i e F r a g e d e r A b w 8 s a e r a u f H ii 11 e n - 
w e r k e n ,  der demnitchst in dieser Zeit- 

schrift yerfiffentliclit werden wird. Der Redner wurde 
mit reichem Beifali belolmt. Wiihronddeaaen liatten 
die Damen unter der liebenawurdigen Fiihrung einiger 
Trierer Damen die Hauptsehenawiirdigkeiten von Trier 
besichtigt; kurz vor 1 Uhr traf man zu einer geinoin- 
schaftlichen Besichtigung dor sehr schonen Orthschen 
W einkellereien zusammen, wo bei der Weinprobe 
manch guter Tropfen sein wohlverdientes Lob fand. 
Sodann fand das gomeinschaftliche Mittagsmalil im 
Hotel Porta Nigra statt, an wclchein ais Ehrengast 
Geheimer Regierungs- und Gewerberat K i e l  nebat 
Gemahlin teilnahm und sich in liebenswilrdiger W eise 
fiir die Einladung zur Versaminlung bedankte.

Yon den weiter eingeladenen Ehrengiisten war 
Regierungspriiaideut B a k o durch eino gleichzeitig in 
Bernkaatel stattgefundene Yersammlung deutscher 
Oberiorster yerhindert und ebenso Oberbiirgermeister 
v o n  B r  u c h  ha u s e n  wegen Berufsgeschiiften unab- 
kćimmlich. Yon seiten des llauptvereins waren yon 
Generaldirektor S p  r i n g o  r u m  sowie von Dr.-Ing. 
S c h r o d t o r  GriiBe an dio Versammlung eingelaufen, 
desgloichen von dem Yorsitzenden der Oberschlesischen 
Eisenhiitte, Generaldirektor N i e d t .  Wahrend des 
Mittagsmahles brachte sodann Generaldirektor M e i e r  
einen Toast auf Seine Majestat den deutschen Kaiser 
aus, wobei er in wenigon Worten schilderte, was die 
deutsche Industrie und speziell dio Eisenindustrio dein- 
selben zu yerdanken liabe. Generaldirektor D o w e r g  
begriifite die Gaste und besonders den Geheimen 
Regierungs- und Gewerberat Kiel, wahrend Fabrik- 
hesitzer E r n s t  L a e i s  in einer humoristiseh an- 
gehauchton Ansprache der Yerdienste unserer Eiaen- 
hiittenfrauen gedaclite. Aus der Mitte der Yersamm
lung sprach dann noch J u l i u s  B u c h ,  Longeyille, 
iiber das treue Zusammenwirken der Reyiere von 
Saar, Lothringen und Luxemhurg in der Eisenhiitte 
und brachte ein Hoch aus auf den Yorstaud, welcher 
den Yerein in so gedeihlieher und harmoniśeher W eise  
zu leiten wiase.

Nach dem Mittagsmalil begah man sich zu dem 
W eishause, wo bei einer guten Bowle die Teilnehmer 
noch einige friihliche Stuuden yerlebten; der Augen- 
hlick nahto nur allzu frilh heran, wo man sich wegen 
der Abfahrt der Ziige trennen muBte, und man 
Trier mit dem angenehmen BewuBtsein verlieB, einen 
schonen Tag verlebt zu haben. Yor allen Dingen 
gabeu die Eisenhiittenfrauen ihrer Ansicht Ausdruck, 
daB es doch eine achone Einrichtung des Yereins sei,

daB ca auch den Damen einmal im Jahre yergount 
sei, an oiner festlichen Arorsanimlung der Eisenhiitte 
teilnehmen zu konnen.

Verein deutscher Ingenieure.
F e i e r  d e s  f i i n f z i g j i i h r i g e u  B e a t o h e n s .  

(SchluB vou Scite 825.)

In seinem Yortrag

Uefoer <lie Entwicklung und Bedeutung 
der Danipfturblne

fahrt Prof. Dr. A. R i e d l e r  etwa folgendes aua:
Die wenigen Pioniere, die die betriebsbrauclibare 

Danipfturbine zuerst goschalfen haben, aind ihrer Zeit 
weit Yorangeeilt. Ea lehlte nicht weniger die wirt- 
scliaftliche Beherrschung des Dampfea wie der dyna- 
mischen Yerhiiltnisae, es fehlte liochwertiges .Materiał, 
die Werkstattenmittel, Gonauigkeit der Arbeit und 
yor allem der Yerwendungszweok, das Bedurfnis. 
Um bo mehr ist dio Leistung dieser Pioniere zu bo- 
wundern. Die Entwicklung ist einzig und eigenartig. 
Ein Jahrhundert lang hat die Kolbenmaschino allein 
geherracht. Seit 50 Jahren sind allmahlich die Groli- 
betriebe entstanden und haben sich in den 70cr Jahren 
massenhaft, aber ohne Yertiefung, entwickolt, und die 
yollkommene Dampfmaschine ist erst Ende des Jahr- 
hunderts gelungen. 1’lotzlich kommt die Turbino und 
aoll die hSchstwertige Maschine yerdriingen; noch yor 
10 Jahren war die Turbino unbekanut, vor 5 Jahren 
hat aie Aufmerksamkeit erregt, erst seit 3 Jahren ist 
sie allgemein gewilrdigk, und jetzt herrscht sie fiir 
Kraftzwecke allein.

Wenn yor einigen Jahren eine groBe Uinwiilzung 
yorausgesagt wurde, kann heute gefragt werden: Waa 
ist erreicht, waa nicht und waa mag die Zukunft 
bringen? Die Beantwortung ist im engen Rahinen 
unmoglich, aber es konnen Tatsachen und Erfahrungen 
gekennzeichnet worden, die das Bild der Entwicklung 
und des Errungenon zeigen.

Roinc Reaktionsturbinen hat bisher niemand ge- 
baut; sie werden zu unbeąuom und schwierig. Tur- 
binen mit gleichzeitiger Reaktions- und Aktionswirkung 
des Dampfea wurden yon Parsons yollkommen aus- 
gebildet; seine Turbinę ist gegenwartig die ver- 
breitetste und in etwa 1 ‘/a Millionen Pferdestarken 
ausgefilhrt. Das Weson und die Einfaelihoit dieser 
Turbinę liegt in der Abstufung des Dampfdruckes in 
yielen Stufen, ohne Trcnnung der Stufen yoneinander, 
und in der yollen Beaufschlagung der Riider aller 
Stufen. Dieser Grundsatz filhrt auf yiele Riider und 
Hunderttausende bis Millionen yon Schaufeln bei 
groBen Turbinen, aber dieser Uinstandlichkeit steht 
eine auBerordentlich einfache Iterstellung gegeniiber, 
ao daB daraus kein Nachteil erwaehat. Nachteilig ist 
hingegen, daB zahlreiche Riider mit geringem radialen 
Spielraume laufen miissen, um Dampfyerluste zu ver- 
hindern. Dieser kleine Spielraum ist im Ilochdruck- 
und HeiBdampf gefahrlich und hat Schaufelbriiche 
yeranlaBt. Die Turbinę ist nur fiir eine Temperatur 
richtig, gegen wechselude Warme empfindlich. Deshalb 
wird die Parsons-Turbine in ihrer Hockdruckaeite eine 
Abanderung erfahren miissen, die von Westinghouse 
und yon Sulzer in Winterthur bereits yersucht ist. 
Die Nioderdruckseite der Parsons-Turbine ist yorziig- 
lich, und ihr verdankt aie ihre groBen Erfolge.

Ein bedeutender Fortschritt der Turbinen wurde 
durch die Ausbildung der Aktionsturbincn erreicht. 
Solche Turbinen brauchen nur hulb so rasch zu laufen
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wio Keaktionstiirbinen. Dio urupriinglicho Form, wolclio 
dio Aktionsturbino durch l>aval erhalton liat, ist fiir 
(JroBbotriebo niclit lebensfahig, weil nie mit klcinem 
lfml und Zwiseheniibersetzungon verschen ist. Dor 
Kortschritt liegt in der Entwicklung dor grolien 
Schoibenrader, dio tur AnfangsgeBcliwindigkeiten bis 
400 m orfolgreich durcbgefuhrt wurden, und woitor 
in dor Abstufung des Dampfdruckes boi mitBigór Znlil 
von Stufon, dio yonoinandcr durch Zwisehenwiinde 
gotrónnt und gedichtet werden konnen. — R a t e a n  war 
Babnbrccbor auf diesem Gobioto; soine Turbino ist 
aber mit uhyollkommonen Einzolheiten und zu frułi 
licraiisgekommon, und dor Biiekschlag ist nicht aus- 
gobliobcu. In neuester Zeit kommon jedoch dio moiston 
Koustrukteuro auf dio Grundlagcn von Ratcau zuriiek. 
Mohrero Y crbre itefb  Turbiucn, w ic dio von Zoclly, 
sind nur in baulichen Kinzelheiton, niclit aber im 
Weson von der Rateau-Turbino verscbicdon.

Die noucro Entwicklung dieser Turbiuen mit we- 
nigen, aber kraftigen Abstufungon ist auf folgonde 
Tatsaćho gegriindet: DampfdUsen, wolcbo dio Spaunung 
von don Turbinonradern in Stromungsonergio umzu- 
wandeln liaben, arboiten fast yorlustlos. Boi riclitiger 
Druckabstufung konnen sio ais oinfaeho Loitapparato 
gebaut werden. Dio Turbino wird daboi sehr oinfacb 
uml bat nur don Nachteil, dali dio Riider im IIocli- 
druck nur toilwoiso bcaufachlagt worden und dor 
Widerstand solcher Rader wiichst. Hingegen kann 
durch rasche kriiftige Abstnfung dor HoiBdainpf Yollig 
bohorrscbt und der Yorteil der Uoberhitzung voll aus- 
genutzt werden. Dio Wiirnie gelangt gar niclit in die 
Maschine, sondern wird sofortin Arbeit umgesotzt. 1 >ic 
Turbino hat unter dcm KinfluB you hoheti Tempcratujbn 
nicht zu leiden, wio z. B. Kolbenmascjiinen; insbeson- 
dorc kann dieser Yorteil ausgonutzt werden durch dio 
Gcsehwiudigkoitsabstufung des striimenden Dampfes, 
nanientlicli im llochdruck, auf welcher Grundlage 
Curtis und dic Ailgemoine Klektrizitiits-Gesellschaft 
ihro nono Turbino in sehr einfacher Bauart Yorziiglich 
entwickolt liaben. Es ist dann mit sehr oinfaćhcn 
Mittcln und wenig Riidern dio auch wirtschaftlich 
hochstwortigo Turbino moglich.

Dazu kommt, dali Tnrbinon dio Yortcilo der vo’l- 
kommenen Dampfkondensation ausnutzen konnen, 
Kolbonmascliinon bingegon nicht. Dioson bringt hohe 
Luftleere Wiirmoyorlusto; auch konnen die erforder- 
lichen CJucrschnitte in don Niederdriicksteucrungen 
und in der Dampfleitung g.ar nicht ausgefiihrt worden. 
Dio rl'urbino hingegen mit ihrem solir geringen Eigen- 
widerstando kann den D&mpf bis zur hOchsten Luft- 
leoro ausnutzon und erhiilt Arbeitsgewinn durcli diese 
Luftleore und durch den geringen Radwiderstand in ihr.

Dor Erfolg der Turbino liegt weiter in der voll- 
konimonen Ausbildung allor Einzolbeiten, insbesondero 
der Ruder und Schaufpln. Die Botriebsgeschwindig- 
koiten sind fiir den meist vorkommonden Betrieb von 
Drehstroiii-Dynamoinaschinen 8000 oder )500lTml./Min. 
Dio Betriebssicherlioit hiorfiir wird erroicht durch sorg- 
fiiltigo Berechnung und Ausfiihrung, durch Sioherheits- 
reguiierung, welche die TJeberschreitung der Go- 
scliwindigkciton yerhiitot, durch sorgfiiltige Aus
bildung der selbsttiitigen Schmierung aller Teile, 
wobei die Regulierung dio .Maschine Belbsttiitig- ab- 
stellt, wenn etwa der Oelumlauf eine Storung er
fahren sollte. Solche Yorsiclit ist notwendig, weil bei 
Turbinen das Anwachssn der Gcsehwindigkeit nicht 
wio boi Kolbonmaschinen geselicn und gehort wordon 
kann, sondom fast unbomorkt bleibt. AuBerdem muB 
der Betrieb so raschlaufender Maschinen gesichort 
werden durch grofie Genauigkeit in Herstellung und 
Aufstcllung. Wenn dor alte Maschinenbau durch das 
beriichtigte „Zimmormannshaar“ gekennzeichnet war 
und dor hochwertige Kolbenmaschinenbau ein Zohntel- 
inillimeter Genauigkeit erforderto, so yerlangt der 
Turbinenbau Genauigkoit bis auf ein Ilundortstel-

niillim eter, besonders in der Ausbalancierung dor 
Riidor, in der Ijagerung und Bohorrschung dor dyna- 
misohon Wirkungen iiberliaupt. Die raselilaufendon 
Riider und Dynamoankor worden auf besonderon Yor- 
riehtungon dynamisch ausbalanciert, dann noch „zontri- 
fugiort“, d. h. mit vielfachor Boanspruchung gedreht, 
wobei sieli keine Yerundcrungeu ergeben diirfen. Dio 
Anfordorungon, dio solche Genauigkeit an die Werk- 
stiltto stellt, sind auBórordentlich und bedeuton oino 
Uniwiilzung. Solche Genauigkeit muli aber im Be- 
triebo dauornd erhalton worden. Deshalb dio sorg- 
fiiltigsto selbsttatige Bedicnung mit selbsttiitigom Oel- 
unilauf, Oelkiihlung und don erwiihnten Sicherhoits- 
Yorriehtungon. Dio Turbino ist nur in ganz volI- 
kommenem Zustande odor gar nicht botriebsfSbig. Im 
Yollkommonon Zustande liiuft sio allein, ohne Mit- 
wjrkung des M aschiniston; vorsugt etwas infolge Un- 
genauigkoit oder Miingol, dann sind dio betretfenden 
Toilo auch in wenigen Sękundcn vollstiindig zerBtiirt. 
Aus diesen Eigontiimlichkoiton orwiichst aber der 
grolio Vorteil gegeniiber der Kplbenmasehino, dali 
dio Turbinen; einmal richtig horgosiellt, unYorftndor- 
licli sind, ininior mit gleicher Wirkung, gleichem  
DampfYerbrauch arbeiten, an die Bedienungsinann- 
schaft keino Ansprilcho stellen und koino schwero 
Instandhaltungsarbeit crfordern, wiihrond Kolben- 
niaschinen nach liiiigeror Botricbszoit auseinamler- 
gebaut und m i i h e Y o l l  wieder instandgosotzt werden 
miissen. Auch kann ein Mann viele Turbinen be- 
dioncn, withrond gróBe Kolbonmaschinen mohrero Mann 
fiir oino Maschine crfordern.

Das grofito Yorwendungsfeld dor Turbinen ist die 
Elektrotechnik. Sie hat anfunglieh die „Schnolliiufcr“ 
zu Hilfe gerufen, konuto aber diese Geister nicht 
rasch gonug wieder los wordon. Die Elektromaschincit 
muBten dann ein recht ungiinstiges KompromiB mit 
don langsam laufendon Kolbonmaschinen cingchen. 
Elektromasehinen laufen rasch, liaben keine Weehsol- 
kriifto, keinen Kurbeltriob, und gerade dadurch haben 
sio so rasch gosiegt. Die Turbinę ist dio natiirlicho 
Fortsotzung hierzu, sic gibt den óinhcitlichcn, natiir- 
lichcn Zusammcnhang.

Hierzu kommen dio iibrigen Yortoile dor Turbino: 
geringor Rauinbedarf, in erstor Linio. Auf der Grund- 
liiicho von Kolbonmaschinen kann dio U- bis 8 faclio 
Turbinenleistung untergobracht werden. In jodem 
Kraftwork kann ohne A enderung der Gebiiudo neben 
vorbamlonon Maschinen dio gleicho Turbineuleistung 
aufgestellt wordon. Die Ersparnisso an Fundament-, 
Gebiiudo- und Aulagekosten iiberliaupt B in d  sehr er- 
hoblich. Dazu koinmon weiter dio Y orteile dor bo- 
(juemen Handhabung, der einfaehon Bedienung, der 
Schonung d e s  Personals und dor jederzeitigen Be- 
triebsbereitschaft, soweit dieso niclit bei Turbinon mit 
kleinen SpiolrSumen beeintrSchtigt ist, <lie dann zu 
ihrem sichern Anlassen erst oino lange Yorwarmezeit 
brauchen. Turbinen mit grolien Spiolriiumon der Riider 
nach dcm Aktionsprinzip sind jedoch frei von solchom 
Mangel und fiir plotzliche Inbetriebsetzung goeignot.

So ist es begriindet, daB die Turbinę fiir Kraft- 
werko allein noch in Frage kommt. Ais Fabriks- 
maschine hingegen und fiir kleine Leistungen kann 
sie dio Kolbonmaschinc noch nicht orsetzen. AVohl 
aber oignet sie sich zum Antrieb raschlaufender Ar- 
beitsmasehinen, Pumpon, Gobliise, Kompressoren, dereń 
Entwicklung durch die Turbino groBe FortBchritto 
maclien wird. Ein groBes Arbeitsfeld flndet. aucb die 
Abdampfturbiiio zur Yorwortung von unniitz aus- 
puffendem Abdampf boi den zahlreichen mangolhaften 
DampfmaHcbinenanlagen. Dio Auspuffwarmo wird da
boi in Akkuimilatoren aufgespeiobort, um gleichzeitigen 
Betrieb dor Abdampfmaschinen auch boi unregel- 
maBigom Aus]iuff zu sichern.

Diese groBo Entwicklung dor Turbinen und' ius- 
besondore iliro aulierordontliche W icbtigkeit fiir die

X Y.t« 4



954 Stalli und Eisen. Berichłe iiber Yersammlungen aus Fachvereinen. 26. Jahrg. Nr. 15.

Elektrotechnik hat zur Folgo gehnbt, daB mehrere 
groBo elektrotechnische Unternehmungen den Bau von 
Turbinen ais Zweig ihrer GroBfabrikation aufgcnommon 
liaben, daB andere mit dem Turbinenbau in engo Yer- 
bindung getretcn sind und daB yielo groBe Dampf- 
inaschinenfabriken den Bau yoii Turbinen im groBen 
begonnen haben. Die Ausfiihrungsbedingungcn und 
dio einzelnen YerbSnde erstrecken sich iiber alle 
Lauder und fast alle groBero Unternehmungen.

Auf dio F ra g e: was ist erreicht und was mag 
kommen? kann daher goantwortet worden:

Erreicht ist eine in dor Geschichte des Maschinen- 
ingenieurwcsens unorhort rascho Entwicklung oiner 
dor schwiorigsten Kraftm aschinen; oin folgenschwcror 
Fortschritt von hoclister Bedeutung, insbosondere fiir 
dio Elektrotechnik. Erreicht ist dor Yollstiindigo Sieg 
der Turbino auf dem Gobicte der Kraftwcrke, obwobl 
die Ausbildung der yollkommenen Kondensatoren noch 
im lliickstande ist. Nicht erreicht ist die Kleinturbino; 
nicht Yolikommon erreicht ist auch die Schiffsturbine, 
weil sio besonderon, ungiinstigen Bedingungen ent- 
spreclien muB.

FUr Landmaschinen ist die Turbino don liochst- 
wertigen Kolbonmaschinen auch wirtschaftlich, im 
Dampf- und Kohlonvcrbrauch, uberlcgon. Fiir Kraft- 
werko kommt nur noch die Turbino in Frage. Die 
neueston groBen, hochwertigen Kolbenmaschinen von 
vielen tausend Pferdekriiften waren die ersten und 
sind zngleich die letzten ihrer Art. Die Turbino hat 
die auf dor hochsten Stufe angelangte Dampfmascliine 
verdrangt. Sio ist fiir Kraftwcrke nicht mehr die 
Maschino der Zukunft, sondern der Gegenwart.

Landturbinon bieten seliwierigo Aufgabon wogon 
des notwendigen geringsten DampfYorbrauchcs. Schitfs- 
turbinon ebenso, da Kohlenverbrauch und Aktions- 
radius dio entscheidendc Rollo spiclen; abor da/,u 
kommen noch ungUnstige Sondorbedingungon, die von 
Schiff und Scliillsschraubo ablitingen. Auszugohen ist 
votn Widcrspruch der miiBigen Scliraubengeschwindig- 
keit mit der hohen Geschwindigkeit der Turbinę, der 
nur ein fiir die Turbinę ungiinstiges KoniproniiB zu- 
liiBt. Raseher Lauf der Scliraube orhoht ihre Widor- 
stSńdo und Yerluste; langsamor Lauf der Schraube 
bedoutet langsamon Lauf der Turbino, ist also un- 
giinstig. Trotzdem milBte dio Turbinę weniger Dampf 
Ycrbrauchon alsoiiiogloichartigoKolbenscliifrsniaschine, 
woil sie die crliohton Yerluste der raschlaufonden 
Schilfsschraube initdecken muB. Das groBto Hindernis 
ist das Felilen planmaBiger Yersuche iiber rasch- 
laufende Schiffsschrauben, die geuiłgendon AYirkungs- 
grad ergeben. So wird denn im Dunkeln probiort mit 
Umlaufgeschwindigkeiten Yon 1000 bis herab zu 150, 
also mit lOfachor bis zu nur doppclter Geschwindigkeit 
der bisherigen Schrauben. Die Yerteilung des Schraubcn- 
druckes auf mohrero Schrauben auf Yielen AYellen, 
wio dio Aufgabo Yon Parsons geliist wurde, ist sehr 
yerwickclt und ais oiulgilltig nicht anzuschen.

Hiorzu kommen die ungiinstigen Bedingungon fiir 
die Umsteuerung. Die Turbino erfordert stets eine 
besondere Riiekwartsturbine. Sie ist stets sehr ge- 
horsam, dio Handliabung der Umsteuerung auBer- 
ordentlich einfach, sehr rasch und der Kolbcnmaschine 
ilberlegen. Aber die Hiickwiirtsturbine muB grofio 
Leistung besitzen, wenigstens 50 °/o Drehmoment der 
Hauptturbine, und sio muB auBerdom mit geringem  
Dampfyerbrauch arbeiten, denn sio muB erst dio 
Massenbewegung dor Turbinę aufhebcn und dann utn- 
kehren. "Wahrend dieser Umkehrung muB der Dampf
yerbrauch goring seiu, denn bei der Kolbcnmaschine 
ist er sohr gering, und auBerdom ist die Wirkung dor 
raschlaufenden Schrauben bis zur yollen Ruckwiirts- 
fahrt sehr unzureichend. Die Riiekwartsturbine ist 
daher unbequem wogen der groBen Leistung und des 
notwendigen geringen Yerbrauches. Dio bisherigen 
Ausfiihrungen erfullen wohl die M anoYrierbedingungon,

ycrbrauchon aber zu yiel Dampf fiir das TJmsteuern. 
Insbosondere hinderlich sind dio Sonderhedingungeii 
fiir Kriegsschiflo. Dio Fordorungen fiir yollo und ge- 
steigerte Leistung sind durch Turbinen loiclit zu oh- 
fiillen, aber dio Forderung einer dauernden Ycr- 
niinderung yon Geschwindigkeit und Leistung fiir die 
sogonannte Marschleistung ist den Turbinen sehr un- 
yorteilhaft; insbosondere ist es schwor, hierfur einen 
annehmbar geringen Dampfyerbrauch zu erzielen, 
Parsons wendet oigone Marschturbinon an, kommt 
dann mit vier W ellen auf Turbinen, hintereinander 
goschaltet, und trotzdem ist der Dampfvcrbraueh ein 
schlechter.

Trotz dieser Schwierigkeiten hat die englisclie 
Kriegsmarino yiclc TurbinenschifTe in Dionst gestellt 
und fur ihre Neubauten nur Turbinen in Aussicht 
genommen. Das neuo Goschwador boII nur Turbinon- 
schilfe erlialten. Fiir IlandelsBchiffl hat dio Cunard- 
Linio oin groBcs Turbinenschiff fiir don atlantischen 
Dionst in Betrieb, dio Allan-Linie zwei. AuBordem 
laufen yielo Turbinenscliiffe kurzer Fahrt, insbosondero 
im Kanaldicnst. Dio Cunard-Linie hat zwei groBe 
Schnelldampfor im Bau. Der sonst so konseryatiyo 
Sinn der Engliinder ist liier, wic so oft, nachdem er 
die AVic!itigkcit oiner Sache einmal erkannt, mit 
kiilinem W agemut yorgegangon und hat nicht erst die 
Erfahrungen und das Lehrgeld anderer abgowartet und 
nicht die miiBigo Frage gestellt: yyo sind solcho Ma- 
schinen in Betrieb? sondern ist mit kiihnen Schritten 
YorwiSris gegangon.

Die deutschen Boeder ycrlialten sich ganz zuriick- 
haltend. Dio deutscho Kricgsniarine hat nach langem 
Zogcrn einen kleinon Krouzer (Liibeck) und ein '1'or- 
pedoboot nach englischem Yorbild mitParsons-Turbinoii 
bostellt und damit eigontlich Erfahrungen wiederliolt, 
fiir welche andere sclion Lehrgeld bezahlt haben. Der 
oinzige Nutzen, der der Sache orwachst, sind dio 
strengen deutschen Yorschriften, dio nur erprobte Bo- 
triebszahlen und keino Renommier-lfęilen-Fahrten yoii 
wenigen Stunden anerkonnen.

Die einzige sclbstiindige Leistung neben den eng- 
lisclien Yorbildern ist, abgesohen von einigen noch 
unfertigen Ycrsuchsschiffon, der Dampfer ;,lvaiser“ mit 
Turbinen der A. E. (Jt. fiir den Insoldionst der Ham
burger L in ie , dessen 6000 pferdige Turbinę einen 
Dampfyerbrauch von 6,3 kg fiir dio Nutzpferdekraft 
ergoben hat. Die Marino hat diesen Dampfer fiir 
Ycrsuchszwecko geebartert und hat gleiche Ergebnisse 
erlialten. Auf der- Grundlage dieser Turbinę sind 
alle Aufgaben der Schiffsmaschinen wesentlich ein- 
fachor liisbar, ais mit den bisherigen Schitfsturbinen.

Dio Sachlage ist fiir dio weitere Entwicklung der 
Turbinen nicht giinstig. Die deutscho Marinę hat das 
Ergebnis mit ihrem Turbinontorpedoboot yoroffcntlicht 
und einen Mehrkohlenvorbrauch bei der JMarscliloistung 
yon nicht weniger ais 78 oj0 nachgewiosen. Dazu 
kommen aus England Naclirichten, daB das Turbinen- 
schiff der Cunard-Linie unzulSssig groBen Dampf
yerbrauch ergeben habe, dali die Allan-Linie neuestens 
Kolbenmaschinen bostellt habe usw.

Die erwilhnto ungiinBtige Yeroffentlichung ist aber 
einseitig und nicht maBgebend. Die deutscho Marino 
selbst fiat neuestens wieder ein 30 Moilen-Torpedo- 
boot und einen Kreuzer mit Parsons-Turbincn in Auf- 
trag gogoben. Die ungiinstigen Naclirichten erweisen 
sich ais ilbcrtrieben. Der Kolilenmehrverbrauch auf 
don Turbinenschiffen, selbst auf den Kreuzern, liogt 
nicht UbermiiBig iiber dem gleichwcrtiger Kolben
maschinen; er iiborsteigt ilin um 10 bis 20 o/o. Nicht 
durch die bisherigen, aber durch besserc Turbinen 
kanu solclier ilehrverbrauch leicht vermieden werden.
10 o/q Ersparnis sind schon durch HeiBdampf erzielbar, 
10°/o durch iiaheliegendc Turbincnyerbesserungen. 
Eine grundsiitzlicho Schwierigkeit liegt daher nicht 
yor. AuBcrdem mussen dio iibrigen Yorteile der Tur-
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liinon voll gewilrdigt wordon: dio TJnyeninderlichkeit 
der Maschine, die loichto Bedienung, die Sclionung 
der Mannschaft usw. Die deutseho Kriogsmarine be- 
harrt auf Toliig getrennten MaschinenrSumcn unter 
Panzerschutz. In solcheii worden im Ernstfall an die 
Mannschafton iiberinenschlieho Anforderungon geetollt, 
dio durcli Turbinen ganz wesentlich erloiclitert werden, 
wiihrend dio Kolbonmaschinen beiHOehsHcietungimmer 
nur Angstbotrieb zulaaaen oder jeden Augonblick in
folgo von Uoberlastung ganz yersagon konnen. Die 
gesteigerte Leistung der Turbinen kann dagegen vollig 
sicher und ohne Anforderungon an die Mannschaft 
erreicht werden.

Wenn die Turbinę fiir Schiffsbetrieb richtig aus- 
gebildet und yerwendet werden soli, dann mussen dio 
Bedingungen den Turbinen besser angepafit werden. 
Es ist nicht richtig, dali dio jetzigon Bedingungen die 
Toilkominenon Kolbenmaschinen yeranlaBfc hiitten. Im 
Gogenteil, durch dio allmahlich yerbesserten Lcistungon 
der Maschinen wurden diese Bcdingungon geschaffen, 
und os ist nicht richtig, sic unvoriindert auf eine ganz 
andoro Maschinongattung zu iibortragen, statt sio der 
Eigonart der nouon Masciiino anzupassen. Hinsieht- 
lich Koblenyerbrauch und Aktionsradius soli nichts 
Wosentliches geiindert wordon, wohl aber hinsichtlich 
Marschleistung, Heilklampf usw., und liierzu ist das 
bishor giinzlich fehlende Zusammenarboiton des Ma- 
schinonbaues mit dom Schitfbau und mit dom Militiir- 
wosen orforderłich. Um aber auf geiindcrtem AYege 
zu einem besseren Ziel zu gelangen, ist eino ziel- 
bewuBte Initiative erforderlich, inshesondoro wogon 
dor SchifFaschrauben, und der Fortschritt kann nur 
schrittweise und mit groBen Opfern erfolgen. Es ist 
die Frage: wor soli dio Opfer bringen? Natiirlich die 
Industrie, wird gesagt, donn sio ist der Interessont. 
Wohl wiirde es der Industrie an Unternohmungsgoist 
und Opfermut nicht fehlen, wenn nur Aussicht vor- 
handon wiiro, dio Opfer wieder einzubringen; dem 
stehen aber yorschiedone Ilindernisso ontgegon.

Zuniichst dio Handhabung des deutschen Pntent- 
gesetzes, wobei untor Mitwirkung von Fachlouten 
„yorbekannto** Idocn in Neues hinoingedoutet und 
Fatentansprfiche dei'art eingeschrankt werden, daB 
deutseho Patente so gut wio wortlos sind. Alle Tur- 
binenpatento zusammen haben kcinen W ert. Das ist 
iiiBbesondere im Ausland liingst bekannt. W eiter fehlt 
der Schutz des geistigen Eigentums uberhaupt. Lite- 
rarischo Erzougnisse sind durch ihr bloBes Dasein ge- 
scluitzt, ohno Taxzahlung und noch 30 Jahre nach 
dom Tode des Urhebors. Dio Geistesprodukte des 
Ingenieurs sind yogelfrei. Es ist in Strafprozessen 
wioderholt vorgekommen, daB fur don Tatbostand dea 
Diebstahls nur der Papiorwort geatohlener Zeichnungen 
entscheidond war. Dazu kommt noch dio gelegontlicho 
MiBachtung unseres geistigen Eigentums insbesondere 
durch Bohordon. Diese yerlatigen yon Lieferanten 
Studion und Entwiirfe, die hohe Kostcn yerursachen 
und dann ohne weitorea anderen iibergeben werden 
oder Gratisinformation fur Beamte bilden. Bei Liefo- 
rungen kommt ea sogar vor, daB yollstandige Zeich- 
nungen ohne den ublichen Stempel, der das goistige 
Eigontum yorbohiilt, iiberantwortet werden miissen 
und die Grundlage von Neubostollungon bei anderen 
bilden. Das Biirgerlieho Gesetzbuch erkliirt Yertrago 
fiir ungiiltig, bei doneń der Starkę dem Schwacheń 
sein Recht vorwegnimmt! Endlich ist ■ ein groBes 
Hindernia und eclit deutsche Eigenart, daB Neuemńgen  
durchgefiihrt worden unter stetigor Beriiekaichtigung 
von Sonderwiinschen dos Bostoliers, so daB mit groBen 
Kosten endlich oino alien Anforderungon entsprechende 
Masehme zustande kommt. Dann aber wird der Preis 
auf das Minimum herabgedriickt oder der Konkurront 
herangeliolt. Ergibt sich aber bei Berucksichtigung 
solcher Sondorwiinsche irgendwolche wosentliche Yer- 
bosserung, wenn auch nur durch die Fragestollung

und die Arbeit des Lieferanten, dann wird der Erfolg 
mit Beschlag belegt.

Dazu kommt dio erwiihnte Zuriickhaltung dor
Boeder, dio fur Turbinen nur zu haben sind, wenn 
sie einen groBen Yorteil aus solchom Botriebo heraus- 
rechnen konnen. Koin deutscher Reeder hat bishor 
Turbinon bestollt. Auch der Dampfer „Ifaisor" ist
nicht bestollt, sondern voh der A. E. G. auf eigono 
Rechnung gebaut worden mit der Aussicht auf Ankauf 
durch die llamburgor Gesellscliaft, DaB dio Kriegs- 
marino iiuBerst vorsicbtig yorgeht, ist selbstyerstandlich 
und ihro Pfticht. Bei einem MiBerfolg wiirde sie
im Parlament recht fibel dran sein. Auch dio Marino 
hat Turbinen nicht bestollt, sondern nur goduldet, da 
sie dio Yorschrift mackte, daB im Fali eines MiB- 
erfolges dio Turbinen durch Kolbonmaschinen ersetzt 
werden miissen, wTas ohno Schiflsumbau gar nicht 
moglich ist.

So ist donn die Sachlago fiir den Unternchmungs- 
geist nicht gunstig. DaB dio Industrie der Tlaupt- 
intoreBsent der Entwieklung sei, ist nicht richtig. 
Donn wenn keino der jetzigon industricllen Unter-
nohmungen mehr besteht und koiner der jetzt Lobon- 
den mehr yorhanden ist, dann wird die Marinę noch 
bestohon und noch groBere Bodeutung haben ab  jotzt. 
Sie ist immor dor Hauptintorossent, auch deshalb, 
weil jeder durch den Fortschritt gewonnene Yorsprung 
fiir sio yon groBter Bodoutung werden kann. Dio 
Kriegsgeschichto kann manches Beispiel hierfur lioforn, 
Dio Kostcn dor Tnitiatiye fiir diosen Ilanptinteressenton 
sind nur geringfiigig gegeniiber den unyermoidlichen 
Kosten und Yorlusten durch yoraltete Konstruktionen. 
Das Festhalten am Alton, der Mangol an Initiatiye 
kann untor Umstiinden dio alloryerschwenderischsto 
Sparsamkeit sein und dazu filhren, was schon oft ge- 
achohen, daB das Bauwerk, wenn es nach jahrelanger 
Ueberlegung und Arbeit endlich fertig wurde, auch 
schon yeraltot und entwortet ist.

Untor diesen UmstBnden ist eino planmiiBige, 
richtige Entwieklung der Schiffsturbinen wenig walir- 
scheinlich. Es ist wahrschoinlicher, daB dor Unter- 
nohmungsgeist sich lohnenderer Arboit zuwondot, daB 
sich dor Fortschritt dann nur sehr langsam yollzioht, 
auaschlioBlich auf dcm Boden des bereits Bestehonden 
und in angatlieher Nachahmung englischor Vorl)ilder, 
mit groBen Opfern fiir die Marino, dio daa Yollkommene 
dann nur auf dcm kostspioligon Uinwogo iiber eine 
Reihc yon minderwertigen Zwischcnprodukten erroichen 
wird. Dann aber liegt dio Gefabr yor, daB wir ins
1 iintertreffen komnien und vom Auslande abhiingig 
werden.

Wenn dio jetzigon Bodingungen fur dio Marsch
leistung festgehalten werden, ist es moglich, daB zu- 
nachst ein techniacher Uniweg betreten wird, dor aber 
die Bodingungen erfilllen lHBt. Zum Beispiel konnto 
dio Marschleistung, die fiir Turbinen so ungiinstig ist, 
durch Elektromotoren erzielt werden, dio leicht um- 
steuerbar und regulierbar sind und selbst Fernsteuerung 
ermoglichcn. Dio Turbodynaino wilro dann nur die 
selbsttatig regulierendo Zentralstation. Solcher Yor- 
gang wiire nur eino Kosten- und Gcwichtsfrage. Die 
Marscliloiatung konnto auch unter AusscbiuB des 
Dampfbotricbes durch Gaa- oder Oelinasehinen allon 
Anforderungon entsprecheud erzielt werden. Der 
Aktionaradins konnto dadarch auf ein Yielfacbes des 
Jetzigen gebraeht worden. Nur die Yoll- und Hoehst- 
leiatung wiire dann durch Turbinen zu erziolen.

Richtig wiire aber der planmiiBige Yorgang: die 
Yerbesserung der Schiffsschraubo, die Ausbildung der 
Schiffsturbino mit wonigen Abstufungen, ontsprochend 
den Fortschritton der yollkommenon Landturbinen. 
Dio Aufgaben sind ioabar. Dio Zukunft gehort auch 
im Bcreicho der Schiffsmaschinen nur der Turbinę. 
Aber es ist erforderlich, daB die Bodingungen dea 
wirtschaftlichen Erfolgos fiir den Untornehmungsgoist
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erleichtert worden, statt ihm schwere Hindcrnisse in 
den W eg zu legen. —

Der Yortrag wurde crgiinzt durch Lichtbilder 
iihor ausgefuhrte Dampfturbinen yon der Allgemeinen 
Elektrizitatsgesellsehaft in Berlin (Yortragomler Direk
tor Lasc l i  e yon der A. E. G.) und von Bergrat Dr.-Ing. 
K a t o a u - P a r l s .  Eino sehr interessanto Erortcrung 
kniipfte sich an den Yortrag und dieso Darstellungon, 
namentlich mit Hinsicht a u f  dio yiolbosprochónen 
Yersuche mit dom Torpedoboote S 125. 1’rofossor 
K r a i n  e r - Gharlottęnburg sprach sich abfiillig iiber 
die Ergebnisse dieser Yersuchsfahrten a u s ,  wohingegen 
der Leiter der Yersuche selbst, dor Geheime Marine- 
baurat Y c i t ,  die Dampfturbine in Schutz nahm und 
ais hochst b e a o b te iiB w e rt fiir dio Fortentwicklung 
unserer Marino erkliirte. Zwar balio S 125 weit mehr 
Kohlen yerbraucht, ais Booto gloichor Loistung mit 
Kolbendampfmaschinc; aber dieser Mohrverbrauch sei 
nur bei geringer Beanspruchung der Turbinę ein- 
getreton, dio bobo von don Zeitungon verbreitete Yer- 
brauchszilfer boi nur l/jo Beanspruchung, wogegen 
bei lloohstlcistung dor KohlenTcrbrauch der beiden 
Yergleichsschiffp ungofiihr dersolbe goweson sei, und 
er hiitte sieli bei dor Turbino sicher noch berabdrucken 
lassen, wenn die Mascliinenanlage schon organischer 
entwickelt und in einfacherer Art fiir don Schiffs- 
mechanismus eingcfiigt worden wiire. Sicherlich soi 
Uberhaupt die Turbino noch sehr ausbildungsfiihig, 
hoch anzuschlagen aber schon jetzt ihr ruhiger Gang, 
der das Yibrioren des Schiffos ausschalto und damit 
nicht nur dio Mannschaft sehr schone, sondern auch 
dio TretTsicherhcit der Gesehiitze erheblieh stcigerc. 
Es werde deshalb wieder ein Yersuchsschilf mit Dampf
turbinen ausgeriistet und uberhaupt dio Dampfturbine, 
obschon ein zwingender AnlaB zur Abschaflung der 
Kolbenmascliino nicht vorliego, von unserer Marinę 
scharf im Augo behalten.

Zentralverein der Bergwerksbesitzer  
Oesterreichs.

Dom Bcriclite dea Yorstandes ulicr das Ycreins- 
jahr 1905 entnehmen wir folgendo Ausfiibrungen:

Dio erst seit kurzem beondeto jahrolango Un- 
gewiBheit iiber die kiinftigo Gestaltung des handols- 
politischcn Ycrhaltnisses zu den wichtigsten Nachbar- 
staaten und 7.u Ungarn sowio die noch immer nicht 
geklśirte innorpolitische Lago yerliinderten die Er- 
fullung dringendor wirtachaftlicher Fordorungen und 
lieBen eino allgemeine, belebende Unternehmungs- 
froudigkeit in der heimisclion Industrie nicht auf- 
kommen, woruntor naturgemaB auch der mit dem 
W ohl und Webo der iibrigen Industriezwoigo aufs 
innigsto Ycrkmipfto Bergliau, namentlich der Kohlen- 
bergbau, zu leiden h atte; bei dem letzteren machten 
sich auch die ungiinstigcn Folgen der durch die 
Prasis des Verwa]tungsgcrichtshofes in ihror Wirkung 
Yorse.harftcn N e u n s t u n d e n s c h i c h t  fiihlbar.

Da aber die wirtschaftlichen Ergcbnisso dor 
Neunstundenschicht wioderholt in Tagos- und Fach- 
blattern und sogar in offiziósen Publikationen die Be
hauptung aufgestellt und mit wenig stichhaltigen 
Grunden auch unter Bewcis gestolU worden war, daB 
trotz der Einfulirung dor N eunstundenschicht keino 
Yerminderung, sondern eher eino Erhohung der Schicht- 
leistungen eingetroton sei, sah sich der Yereinsyorstand 
yeranlaBt, Torlautig hinsichtlich des Ostrau-Karwiner 
Steinkohlenreyiers genaue Untorsucbungen dariiber 
anzustellen, wie sich unter sonst gleichen Yerlniltnissen 
dio fur die richtige Beurteilung der Frage maBgeben- 
den Schichtleistungen der Hauer vor und nach Ein- 
tritt der yerkurzten Schicht zuoinandcr yerhalten. 
Die Untersuchung der HauorJeistungen, getrennt nach 
Yorbau und Abbau, ergab nun im Yergleiche der

Jahro 1899 und 1904 ein Zuriickgehen der Schicht- 
loistung um 23,8 o/o beim Yorbau und um 5,4 o/o 
beim Abbau, woraus sich unter der Annahmo, daB 
das Yorbaitnis yon Yorbau zum Abbau das gleicbo 
geblieben witro, fur das Jahr 1904 eine Minderpro- 
duktion um 10,6 o/0 borechncn liefl.

Es ware zu wiinschon, dali diese vom Ycreins- 
yorstand vor5ft’eiitlichton Ergebnisse zu der Erkenntnis 
bcitragon, daB dio Behauptung, die Yorkiirzung der 
ohńehin knapp bemossenen Arbeitszoit dor Grubon- 
arbeiter unv weitere l ' j i  bis 2 Stunden balie keino 
Leistunggyermindorung, sondern eino Erhohung der 
Loistung zur Folgo gehabt, ein liloBos Scblagwort ist, 
welches vor den klarcn Tatsachcn nicht bestehen kann.

AYas die Tiitigkeit der Borgbehiirdon anliolangt, 
so sah sich der Yoroinsyoratand mehrmals gezwungen, 
gogen ungorochtfertigte Mafinahmen bergpolizeiliohcr 
oder sozialpolitiscbor Natur Yorstellungen zu orhebon. 
Leider blieb hiorbei auch dom abtretonden \rereins- 
yorstando dio Erfnhrung nicht erspart, daB don Intor- 
osson dor Unternohmor soitens der maBgeboiiden 
Stellcn durchaus nicht immer die gobiihrendo Be- 
achtung zuteil wird, wahrend dio gerado auf dom 
Gebioto dos Bergbauos immer maBlosoron Forderungen 
dor Arlieiterschaft niomals ganz ungohort liloiben. So 
ist in jiingster Zeit daa k. k. Ackerbauministcrium  
der Forderung nach Einfiihrung yon A r b e i t e r -  
i n a p e k t o r o n  b e i m  l l o r g b a u  auffallond rasch 
und in woitgehendem JlaBe ontgogongokonimen. In 
dom ErlaB yom 7. Januar laufenden Jabros hat das 
k. k. Ackerbauministorium unter deutliclier Betonung 
der Absicht, dieso angeblich „unabweisbaro Fordorung 
dor Zeit“ zur Durchftlhrung zu bringen, in Auaaicht 
gonommen, Arbeiterdelegierte dor BergbaugenosBon- 
schaften mit Inspektionsbefugnis auszustatten. Damit 
soli dom ostorroichischori Bergliau eino Einrichtung 
aufgonotigt werden, welclio b o i  k o i n e n  and o r e n ,  
auch nicht bei den gofahrlichston Industriezweigon 
bestolit und auch beim Bergbau nur in wenigon 
Liindorn und mit aohr geringem praktischcn Erfolge 
eirigofuhrt ist. Eine eingehende Beratung fiihrte den 
YcreinsYorstand zu dcm Schlusso, daB die geplanto 
Einfiihrung eine wirklicho Erhohung der Sicherhcit 
im Bergbaubetriebe keineswegs gowiihrleiaten wiirdo; 
denn einerBcits mangelt den Arbeitern die fur eine 
erfolgreiche Grubeninapcktion unbedingt erforderlicho 
theoretische Yorbildung und praktischo Erfahrung in 
allen Teilen des Bergbaubetriobes, anderscits wiirde 
naturgemaB durch dio Yerwendung yon Arbeitern ais 
Inspektionsorgano eino Lockerung der am Werke 
unter allen Umstanden, und zwar hauptsachlirh auch 
im Interesso der Siohorhoit erforderlichen Disziplin 
heryorgerufen werden. Zudem ist beim ostorrcichischcn 
Bergbau dic Gruboninspektion durch tbooretisch und 
praktisch yorgebildete Organe (Bergbchordon, Botriebs- 
leitor, Aufsehor) yon Gesetzes wegen bereits eine der
art intensiye, daB eino Areratarkung derselben wohl 
nicht gefordert werden kann.

In Uebereinstimmung mit yorBchiedenen anderen 
bcrgbaulichen Korporationen aprach sich der Yeroins- 
yorstand daher prinzipiell g e g e n  dio Heranzichung 
der Arbeiter zu dem erwiihnten Zwecko aus.

Iron and Steel Institute. 
American Institute of  Mining Engineers.

Zu den gemeinsamen Yersammluiigen dieaer beiden 
Korpersehaften, die in den Tagen yom 24. bis 28. Juli 
d. J. in London stattfanden, hatten sich insgcsaint 
etwa 700 Teilnehmer cinschlieBlich der Damen cin- 
gefundeu, darunter etwa 120 Amerikaner mit ihren 
Damen. Die Yeranstaltungen wurden eingeleitet durch 
einen niuaikalischen Empfang, den der Priisident des 
Iron and Steel Institute A. l l a d f i e l d  und Gcmablin
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ani Yorabćnd in Grafton Galleriea in cbóiiso gliin- 
zoiidcr wic gagtfroier \Yoiso gaben. Dio priicktigon 
RSumo, dic zur Abhaltung gelegentlicher Kunstaua- 
stcllungcn sowio von Festlichkeiten diouon, waren von 
einer stattlichdn Anzahl Mitglicder beider Kiirpor- 
Hcliaften erfiillt, dio sieli leblmft begriilitcn, neue 
Freuridscliaften schlossen und der trefflickon Musik 
lauachtón. Aus Deutschland waren anwesend die 
IIII. Bucck, lCorlcn, Dr."Massenez, Prof. Eugen Meyer, 
lieinhardt, Dr.-Ing. Schpdtor und Prof. Y/ust; aus 
Oesterreich dio l i i i .  Prof. v. Ehrcnwerth, v. Kerpely, 
Kestranek und Schniidhammor.

Am 24. Juli yormittags 10'/a Uhr eroffnete der 
Prasidoilt lladfield die erste gemeinschaftliche Sitzung 
im Ilause der „Institution of Civil Bilgineers“, indem 
er an die amerikanisclien Ingenieure sich mit einer 
BegruBungaredo wandte, worin er auf die grolie Be
deutung des Hiittonwcsoiis fiir die beiden Staaten 
—• Mutter- und Toohterland — liinwies und der groBen 
Hiittenleute, dio Amerika hervorgebracht, namentlicli 
Erwahnung tat. „Fiir die wachsende Bedeutung des 
HUttcnwesens soi auch von besonderer Bedeutung 
dio Tatsacke, daB dic U n i y o r s i t a t  S h e f f i e l d  
nunmehr unter ihren neu geregelten Yorrechten 
dio \Yiirdon einos D o k t o r a ,  M a g i a  t o r s  un d
li a c e a l a u r e u s  d o r  H i i t t e n k u n d o  verleihe.“ 
AiiHclilieBend sprach S i r  J a  m o a K i t a o n ,  M. 1’.,  
der an die gemeinsamen Beziohungon dor angel- 
siiehsisclien Hassę orinnerte. Der Yorsitzende des 
„American Instituto of Mining Engineora“, Cajitain 
K o h o r t  II u n t ,  dankto fiir die horzlichc Aufnahme 
und botonto, daB dio neuen Ideon in dor amerikanischen 
Eisenindustrio oigontlich nur dio Woitorentwicklung 
ursprjlnglich englisehor Gedankon seicn .

A. lladfield beriehteto sodann iiber die Annahmo 
der goldonen Bessomermodaillo aoitens des Kiinigs 
ton England, und verkiindigto ferner, daB Sir I l u g h

B e l l  fiir daB nachsto Jahr zum 1’rasidcnteii gowiihlt 
worden aei. Darauf wurde dem Prof. J o  s o f  v o n 
E h r o n w o r t h  (Leoben) das Diplom ais Ehrenmit- 
gliod dos Iron and Steel Instituto uberreieht.

Am eraten Siizungstage beschiiftigte dio Anwesen- 
den weiterhin noch dio Frago der Gasmascliinen. Eg 
Jagen dazu drei Abhandlungon vor, w o t o i i  die erste 
durch Generaldirektor G r o i n e r  crlautęrt, don

Biiu vou Hoehofcngaminiscliinen in Belgion
botraf. Der Yerfosser, Prof. II. H u b e r t  (Luttieh), 
bespricht dio IiSntstchung und die Auabildung der 
Cockerillmotoron; iiber diese Maschinen haben wir 
bereits friihor ausfiihrlieher borichtot.* Inagesamt 
sind zurzeit nu von dor Firma Coekerill golioferton 
Gasmasehinen auf curopaischcn Hiittenwerken im 
Betrieb bozw. im Bau 03 Stiiek mit 03 155 ind. P.S. 
Dic Ycrwcndung dor teila ala Einzylimlermascbinen. 
teils in Tandemanordming, einfach- oder doppelt- 
wirkend, auagebildeton Motoroli geschieht in der 
Hauptaaclie fur den Antrieb von Geblascmaschinen und 
Dynamoa. Auf Belgien selbst kommen 20 Maschincn 
mit 2G 370 ind. P. S.

Der zweito Yortrag von T o m  W e s t g a r t l i  
(Middlcsbrougli) hatte zum Gcgenetand dic

Gasroinigung und Groflgiismaschiuen 
in GroCbrltaniiicn.

In kurzor Fassung sind dio in England iibliclien Kon- 
struktionen von GroBgaBmaBohitien behandolt, aoweit 
ihro Leistung 500 P .S . iiberstoigt. Mit Ausnalime 
der im Zweitakt arbeitonden Korting- und Oec.hel- 
hiiuser-Motoron sind alle sonatigen Yicrtaktmasehincii. 
Ueber dio Gesamtvorbroitung der einzelnen Typen in 
England, nicht allein im Ilutten- uud Zechenbetrieb, 
gibt nachstehende Tabelle Auakunft:

Erbnucr

;V. y.

System

Gesumt/.nhl der lin 
Betrieb oder Bau 

befindllchcn

Dli Y Oli worden unge 
durch

trlebru

Mosclilnen uiul ihrer 
lud. P.S.

Hocho!*1 li
ga*

Koksofen-
gus

yersidiled.
Generator-'

«u.c

William Boardmorc & Co., Ltd., 
G la sg o w ................................................... OpchelliiiuHer 28 32 000 28

Matlior & 1’latt, Ltd., Manchester . . Korting- G 4 875 — — 0
Premier Gas-Engiiic Co., Ltd., Not

tingham ................................................... Premier 28 10 950 o 2 24
Willans & Robinson, Ltd., Rugby . , 
Crosaley liros., Ltd., Manchester . .

— 2 1 800 — — 2
— 83 19 300 1 1 31

Kiehardsons, W estgarth & Co., Ltd., 
Middlcsbrougli ..................................... Coekerill 22 20 500 13 1 8

Bei dor Gaaroinigung ist man nach dom Boricht 
in England ebenfalls beatrobt, dieaclbe moglichst weit- 
geliend mit l lilfe von Skrubbern und Yentilatoren, 
auch von Tkeisenapparaten, zu treiben.

Der dritte Yortrag yon K. l i e i n h a r d t  (Dortmund), 
auaziiglich durch B. II. B r o u g h  yorgelesen, iiber dio

Vonve!iduiig yon G r o B g a s m a s c li I n e n in doutschon 
Iliitten- nnd Zeclienbetriebeii

iat im Torlicgendcii Hofto* in aoiner eraten Halfte 
w i edergego bon.

Sowolil dio Yeroffentlichung yon Profeaaor Hubert, 
wio jeno von Westgarth stollon nicht eine Uebersicht 
dar uber die Ycrwcndung yon GroBgasmaschinen im 
lluttcnbetrieb in ihren Liindern, sondern iibor die yon 
belgischen bozw. ongliachen Firincn ausgefiihrten Gas- 
maschinen. Erstorer fiigt iiberdica noch eino Zu-

* S. 905.

sammenstcllun*’ dor Leistung aller Gaamaachinon an, 
wclcho dio Konzessiouarc der Firma Coekerill in 
Frankreieh, England, Deutschland und Oesterreich 
bisher ausgefiihrt haben.

Beincrkt sei auch, daB in beiden Yeroffent- 
lichungeii die Leistungen der Maschinen mit i n d i - 
z i e r t e n  P f e r d e s t a r k e n  angegeben sind, wahrend 
wir in Deutschland stota e f f e k t i y e  P f e r d e -  
s t a r  ko l i  nehmen. Dahor werden die Leistungen 
in Belgion und England durch die angefiihrten Zahlen 
gogoniiber don unarigen um 20 bis 3 0 o/o giinstiger, 
ala es in Wirklicbkoit der Fali ist. Die Besprechung, an 
der sich yerachicdene bekannte Hiittenleute Englanda 
und Amerikas beteiligten, brachte nicht viel Kcucs.

Am Nachmittag tieganneii dio Besichtigungen yon 
wissenachaftlichon liistituten und industriellen Tuter-

* „Stahl und Eisen" 1902 Nr. 21 S. 1107; 1904 
Nr. 3 S. 200: 1905 Nr. 3 S. 132.
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nelim ungen, w&hrend fabcnds der vom Lord Ma yor 
yon London in Mansion Houso gegebeno Empfang bei 
einer Beteiligung von otwa 1200 Damen und Horren 
stattfand.

Der Yormittag dos folgenden Tages (25. Juli) war 
fiir die Hauptversammlung des American Institute of 
Mining Engineers bestimmt, wobei A. H a d f i e l d  und 
J. E.  S t e a d  zu Ehronmitgliedein ornannt wurden. 
Ueber die Yorhandlungen desselben werden wir spKter 
im Zusammenliang berichten.

Yon weitoron Vortriigcn des Iron and Steel In
stitute orwahnen wir eino Abhandlung iiber

F om inasch iuon
yon P. B o n y i l l a i n  (Paris). Ueber den gleichen 
Gegenstand bringon wir im yorliegonden Heft einen 
Aufsatz* von Ziyilingoniour A. Lentz.

Die Arbeit yon A l b e r t  L a d d  G o l b y  (Now 
York) iiber die

Brikettiorinig und Entsclwoflung foinor Eison- 
erzo und Kiesabbriindo

berichtet iiber das auf den W erken der National Mc- 
tallurgic Company und ihren Lizenznehmern, den An
lagen zu Newark N. J., zu Aspinwall bei Pittsburgh Pa., 
zu Steelton Pa., zu Hazard und zu Oxford Pa. aus- 
goiibto Yorfahren, um Abbriindo und dorgleichen zu 
brikettieren. Was das Yorfahren selbst anbelangt, 
so wird das fein zerkleinerte Materiał nach Ent- 
ziehung der Bestandtcilc Kupfer und Zink mit Bindo- 
mitteln, dio bei muBig bober Temperatur (ungofiihr 
650° C.) sich yerfliichtigen, boi niedriger Temperatur 
(ungefahr 315u C.) in einer schrag liogenden, rotie- 
ronden, hoizbaren Trommol behandelt, in die das 
Bindomittel tropfenweise oder in feinom Spriihregen 
an dem bober gelegenon Ende auf den Stroni dos 
feiuen oisenhaltigen Materials eingetragon wird; durcli 
das Drohen des Ofons halit sich dio Masso zu Klumpen 
zusammen. Es liiBt sieli dazu jedes klcbende Kohlen- 
wasserstolfprodukt yerwenden, wio Teer, Pech, Asplialt, 
Petrolriickst&nde, Destrin, Molasso und dergleichen, 
yorausgesotzt, daB os boi yerhaltnismaBig niedriger 
Temperatur fliissig oder ziihHussig gemacbt werden 
kann und beąuem und billig zu erhalten ist. Yon 
Teer und Shnlichen Substanzen geniigt 1 o/0 zugesotzt. 
Gelangen die Klumpen in hohere Temperaturen, so 
cntweichen dio fliichtigen Bestandteilo mit dem Schwefel 
zusammen, wobei dio Bindomittel zugleich das Heiz- 
material bilden. In dem tieferen und bei Besten Ende 
der Trommel (ungefahr 1090° 0.) fiingt dio Masso 
an zu schmelzen, so dali das Erzeugnis olino Zuhilfe- 
nahrne sonstiger Bindomittel zusammensintert. Das 
Yorfahren wurde schon bei yerschiedenartigem Foin- 
material innerhalb weiter Schmelzpunktsgrenzen er- 
folgroich yorwondot, so z. B. Itiesabbriinde, Magnet- 
eisenstein, R oteiscnstein, HochofcnHugstaub und 
Franklinit. Ucbor den Kostenpunkt macht dor Ver- 
fasser nirgendwo Andeutungen.

A l e x .  S. T h o m a s  (Cardiff) sprach iiber don

EinlluB tom Silizium und Graphit auf (lon
Martinofenprozefi.

Ein erfolgroiclios Arbeiton im Martinofen bangt solbst 
bei den boston Ofenkonstruktionon und dem braucli- 
barsten Gas stets davon ab, daB das fiilssige Eisen 
yon einer bestimmten Schlackenmenge bedeekt ist. 
Die Sclilaeke wird beim sauren Yorfahren auf zweierlei 
W eise erhalten: oinmal bei Gegenwart von geniigend 
Silizium in dem yerwendeten Roheisen durch dio oxy- 
dierende Atmosphare im Ofen aus dem Silizium des 
schmelzenden Eisens, und anderseits durch die Zugabo

* Seite 939.

yon Schlacko oder Silikat. Bei holiom Siliziumgohalt 
und einor groBen Schlackenmongo kann es gesebehon, 
daB die Schlacko nicht sehmilzt; wenn nicht sofort 
Eisonoxyd zugesetzt wird, wird die Hordsohlo be- 
schadigt, gleiclizeitig zeigt dann das Eisen Neigung 
zu heiB zu werden und spritzt durch die Schlacko, 
dadurch sich osydierend. Wo niedrig siliziertes Roh- 
eisen zur Yorwendung komint, d. li. mit weniger ais 
1,15 o/o Silizium, kann Kiosehtaure oder Schlacko zu 
der Charge zugesotzt werden, um einen Schutziiborzug 
zu bilden. Zum Schmelzen dieser Schlacko wird jedoch 
eine gewisse Warmemengo yerbrauclit und infolge 
des niederen Siliziumgehaltos nimmt das Eisen doch 
Sauerstoff auf. Auch ist dor niodrige Siliziumgohalt 
bald aufgebraucht und wird dann dasMauerwcrk an- 
gegriffen. Der Arerfassor liat stets die Erfahrung 
gemacbt, dali, wo niedrig siliziertes Eisen in An- 
wendung kommt, viel Abbrand entsteht. AuBerdom 
findet nie dieselbe lebbafto Reaktion im Ofen statt, 
da anfiinglich dio Charge kiiltor ist. Ein Mehryer- 
brauch an Bronnmaterial ist dem Warmoverlust zu- 
zuscliroiben, der durch die ungenugendo Schlackeu- 
decke entsteht, w olchę nicht yermag, dio Hitzo des 
Metalls zurilckzuhaltcn. Kunstlich eine Schlacko zu 
erzielen, hillt der Yerfasscr nur fiir notig boi bestom 
Qualitatsstahl, wo die Arboitszeit und die K osten nicht 
sehr in Betraeht kommen. In diesem Fallo wiirde 
eino besondero SchlackendecUe dio Oxydations\virkung 
yerringern und einen stark kohlonstoffhaltigen Stalli 
erzeugen helfen. Nach den Erfahrungen des YerfasserB 
worden bei bohem Siliziumgohalt des Roheisens (2 o/o 
und melir) die Wando, wenn iiborhaupt, selton ge- 
schmolzon, allerdings wird selir oft durch Unacbtsam- 
keit des Schmelzers die Herdsohlo beschiidigt. Boi 
goringom Siliziumgohalt (1 o/0 und darunter) schmelzen 
die Wfinde bestiindig, wahrond die Soliło des Ofens 
nur solton angegriffen wird. Doslialb muB beim sauer 
zugestellten Ofen ein mittlorer Kurs gehalten worden 
durch Vorwenden eines Eisens zwischen 1,25 und
2 o/0 Silizium. Es wiirde sich empfehlon, bei ller-  
stellung yon Stahl im sauren Ofen aus niedrig sili- 
ziertem Roheisen einen Versuc.h mit einer basiseken 
Herdsohlo zu machen. Thomas yerspricht sich davon 
ein um 15 bis 20°/o hoberes Ausbringoii, da auch 
melir Stahlschrott oingesetzt worden konnte.

In einem Talbotofen von 160 t FasBungsraum 
machte ThomaB Studien mit einem Hamatiteisou. Ein 
Mischer war nicht cingcsclialtot, das direkt vom Hoch
ofen kommende Eisen zeigte zwar im Siliziunigolialt 
nur goringe Schwankungen, dagegen wcchsolto der 
Graphitgohalt stark. Im allgomeinen ist ein liobor 
Siliziumgohalt deB Roheisens bekanntlich von oiueni 
hohen Graphitgohalt begleitet und ist doslialb auch 
viel Silizium nachteilig. Bei niodrigem GraphitgehaH 
wirken die Metalloide im Eisen und dio Oxydo all- 
miihlich, aber stetig aufoinander ein; es kann deshalb 
auch fortlaufend Eison liachgegossen werden. Eine 
Cliargo mit viel Graphit ruft aber in dem Bad Gar- 
schaum hervor, der Sand kann scliaufelwpise in den 
Ofen geworfen und der Kohlenstoff tatsachlich yon 
der Oberfliiche des Bades abgeschopft werden. In 
diesem Fali ist das Bad so lange ruliig, bis der 
Kohlenstoff teils Yorbrannt und teils in don gobundenen 
Zustand ubergefuhrt ist. Diosor Zustaud erfordert 
Zeit und Bronnmaterial. Es konnen nur 3 bis 5 t 
auf einmal eingegosson werden, da dio Reaktion plotz- 
lich einsetzt, oft 10 bis 30 Minuten spater, und zwar 
so heftig, daB die Schlacko und manchnial Eisen aus- 
geworfen wird und die Flammo yerschiedontlicli quor 
iiber die Biihne bis zu dem Dach schliigt; cin Beweis 
fiir groBen Ueberdruck im Ofen; Gas und Luftm ussen  
naturlich abgesperrt werden, bis die Einwirkung nach- 
laBt. Einige Tonnen Eisen werden dann nach- 
gegossen, und gewohnlich mufi wieder gewartet werden, 
bis die Reaktion crfolgt. Dadurch wird der ProzeB
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uuterbrochon, das Ausbringen vórniindert, der Ofen 
bescliiidigt und molu' Brennmatcrial verbraucht.

Aus allem dem gelit hervor, dal! freier KoblenatofT 
im Eisen stark bestrebt ist, don ProzeB zu ver- 
zogern. lin allgemeinen wird viel weniger Aufmork- 
aamkeit der Einwirkung von Cirapbit geschenkt, ais 
dossen W ichtigkeit erfordert. Wenn Eisen mit einem  
liolien Gebalt an gebuiulenem Koblenstoll’ an Stelle 
von graphitreichem Eisen zur Yerwendung kam, stieg 
das Ausbringen sofort um 25o/0, wobei der Ofen 
um 100 o/0 weniger bescliiidigt wurde. Ein Yerfahren, 
das die Mitto liiilt zwiselien dom Hiissigen Eingetżon 
und dem gewolinlichen ProzeB, boi dom dio MateriaU|n 
kalt eingesotzt werden, wurde vor einigen Jnbren von 
Thomas versueht, doeb bat es sieli nicht haltcn konnen, 
da der erhoilto Yorteil nicht erreicht wurde, indem 
das Eisen direkt vom Iloehofen nach dem Martinofen 
gebracht werden muBte, weil kein Mischor Yorhanden 
war; es war daher unmoglich, einen regelreeliten 
Betrieb einzufUhron. In don saureń Martinofen wurden

dabei 28 t kaltes Materiał eingesetzt und nach dom 
Einsehnielzen 10 bis 12 t Hiissigen Eisens zugegebon. 
War der 1’rozentsatz an Silizium nicht zu gering und 
auch das Eisen nicht zu graphitreich, so gowann man 
immerhin eine Stunde gogeniiber dom kalten Yer- 
fabren, im andern Kall jedoch wurde durch dio Ent- 
koblung Zeit vorloren.

Thomas bringt diese Erschęinung bei bohem  
Graphitgehalt in Zuaammonhnng mit der Tatsache, 
dali ehomiscb gleichartig zuBammongcsetzte Clinrgon 
unter gleichen liedingungen oft ungleicho Zeiten or- 
fordorn. Der gebundene Koblenstoll' wird schon wiihrend 
des Scbmolzena zum Teil durch dio Ofenatmospbftro 
oxydiert, wiibrend der grapbitische Koblenstoll' zuorst 
geliist wordpn muli, so daB nach dem Einschmelzon 
oine groBoro Menge Kohlenstoff durch Oxyde gebunden 
worden muli. Boi grapliitroicbem Eisen waren wiihrend 
dos Schmolzens ni© mebr ais 10 o/o von dem Gesamt- 
Kohlenstoffgehalt Terschwunden. C. G.

(Forlactzung folgi.)

Referate und kleinere Mitteilungen.

Umschau im In- und Ausland.

D o u t s c h l a l i  d : Rogicrungsbaufiihrcr S e i l o r ,  
Berlin,* berichtet iiber

Yorsuclio mit Sclnielllnnfbolirerii.
Zur Priifung lagen zunitebst vor zwoi von der Firma 

H a n s  R i c h t e r ,  Berlin, gelieforto Spiralboliror aus 
Judex-Elektro-Stahl. Dor Stalli ist durch ein beson- 
deres elektrisebes Schmelzverfahren aus remem IIolz- 
kobleneisen unter EuftabschluB hergestollt; er soli 
vollkommen gleichmuBigcn Kohlenstollgehalt besitzen, 
bobo Schmiedehitzo ertragen und leiclit zu bcarbeiten 
sein. Die Firma verspricht selir groBe Ziihigkeit und 
lioho Schnittfiihigkeit des Bobrers. Der Preis des 
Stables botragt 1,50 J6 f. d. Kilogramm. Wir haben 
os also hior mit einem gowohnlichen Bohror zu tun, 
der nur etwas teurer ist ais der aus Bobleratabl. Das 
Yersucbsergobnis war fo lgendes: Dor Bobrer erfor- 
derte ein selir hauflges Ńacbscbleifen; mit kleiner 
Geschwindigkeit und kloinom Yorscliub wurden nur 
185 111111 gesamte Bohrliinge erziolt; ilberbaupt machte 
der zylimlrisehe Scbaft cinon groBen Yorscliub un
moglich, da der Bohror boi grolier Beanspruchung 
stohen blićb. Ein unter denselben Bedingungen unter- 
suebtor gewijhnlicher Bobrer von gleichen Dimensionen 
aber konisebem Scbaft zeigte boi 200 Touren und 
31,0 mm Yorschub nach durchschnittenen 580 mm 
noch keino Abnutzung, bei 200 Touren und 48 mm 
Yorschub war er erst nach 540 mm stumpf. Aohn- 
liche Resultate zeigten sich auch bei dem Yersuch

mit einem gleichen Bobrer von 9,5 nim Durchmosaer. 
Eino Uoberlegenbeit gegen den aonst im Gebrauch 
befindlichen Bobrer konnto daher bei den Richterschen 
Bohrern in keiner AYeise festgestellt werden. Bei 
den Scbnellaufbohrern konnton bisher keino ganz 
einwandfroien Erfolge erreicht wordon. Yersucbo mit 
einem 15 mm-Bohrer aus englischom A.-W.-Stabl der 
Firma S a d  l o r ,  Stuttgart, ergaben keineawogs gute 
Rosultate. Bei 200 Touren und 00 mm VorBchub 
wurden 4530 mm Schmicdeisen durcbbobrt, oho ein 
Ńacbscbleifen notwendig wurdo; im Yergleich zum 
gowohulicheri Bobrer entsprach dies etwa einer soebs- 
fachon Standfestigkeit bei allerilings fiiiiffachem Preise. 
Eine holiere Leistung konnto nicht festgestellt werden, 
da sowolil Geschwindigkeit wie Yorschub bei boiden 
Bohrern dieselben waren.

Besaero Erfabrungon liegen bei dem Schnellbohrer 
aus Ph6nixstahl der Firma B l o c k  m a n n ,  Stoier- 
mark (Yertretcr: Peiseler, Berlin) vor. Yerfasser bat 
mit diesem Stalli, und zwar mit einem gepreBten 
Bobrer von 31 mm Durchm. mit konischem Scbaft, 
Yersuclie gomacbt. Gloicbzeitig wurde auch ein im 
Gesenk unter dem Dampfhammer geschmiedeter 
I>honix-Bobrer derselben Firm a erprobt; deraelbo 
erwies sich aber ula vollkoinmen unbraucbbar, da 
er viel zu we ich war. Da bei dcm letzteren Bobrer 
infolgo des billigen Heratellungsvcrfahrens der Preis 
ein selir niedriger war, wiiro es wunschenawert, daB 
hier noch Schritte getan wurden, um auch dieBon 
Bobrer konkurrenzfiihig zu niachen.

Di'e Emzelheiten dea Yerauchs mit dem gepreBten 
Bolirer waren folgende:

Lfd.

Nr.

Um-
drchungen

Min.

Umfang*.-
ycschw ln-

digkcit
m/Min.

Art des 
gebohrten 
M aterials

Zeit der 
Bobru ng 

Sek.

BohrlSnge 
des Arbeits- 

stiickcs 
mm

E rrelch ter
Yorschub

mm

Gesam te
BolrrliŁnge

mm

B em erkungcn

1 103 9,7 \ GuOeiserne 220 80 23,5 172 1 Bohrer noch n icht erschopft.
2 105 10 J B rem sklotze 170 86 30 070 ( ab e r K lem en flng an zu gleiten.

3 200 19,5 \  AVcrkzeug- 485 200 25 200
4 200 19,0 j  stalli 250 200 48 200 Bohrer etw as ausgebrochcn.

Gleich gute Erfolge, wie sio die Tabelle ergibt, 
waren schon friiher mit einem 25 mm-f’honix-Bohrer 
gemacht worden. Zum Yorgleicli gestellt wurde ein

* „Glasors Annalen fur Gcworbe und Bauwesen", 
15. Juli 1900.

gloicher gewohnlicher Bolirer unter denafilben Be
dingungen ; derselbe war aber aehon nach wenigen 
Uindrehungen yollstandig stumpf; iiberhaupt wurde 
sonst das ziemlich harte Materia! der Bremsklotze 
stots nur mit Spitzbohrern gebohrt. Beim Bohren von 
Bremskliitzen war aomit eine vollkommeno Ueber-
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legeilheit (Ich l,h8nix-Ik)lirerB erwiesen, und auch beim 
Bohrcn vou Werkzeugstahl 1 it■ lj nich eine etwa vier- 
fache Leistung nachweisen.

Alu dritter Schnellaufslahl standen noch die Novo- 
bohrer der Firma M a n s f e l d  zur Untersuchung. 
Geprfift wurde ein Bohrer von 25 mm Durclirn. mit 
konisebem Schaft unter reiehlieher Kiihlung; dabei 
war ais zu bohrendes Materiał Schmiedeisen gewBhlt 
worden. Nach Angaben der Firma eolltc der Bobrer 
bei 300Touren 125 mm Yor uchu b ermBglichen; erreicht 
wurden dagogen bei dem Yernuche nur 260 Touren 
und 46 mm Vorschub. Es jnuli jedoch zugegeben 
werden, dali der Bohrer noch mehr geleistet hatte, 
wenn die Maschine es gestattet haben wiirde; so 
konnten auch bei dem gowShnliehen Bohrer derselbe 
Yorsehtib und diesclbe Geschwindigkeit erreicht 
werden, wobei allerdings die gcBainte Bohrlilnge nur 
‘/o der bei dem Novobohrer erroiehten betrug. Sofern 
nicht loUtungsfflhigo Maschinen mit hohen Tourcn- 
zalilen und groliem Yorscliub zur Yerfiigung stehen, 
dlirften bei dem ungefftbr yierfnclicn 1’rcise wirklieh 
all/,u groBo Yorteile mit den Novobohrern sich nicht 
crziulen I/ihhcii.

E n g l a n d .  Der nmtliehe Berieht dea Majora 
1'r i n g i  e vor doili Board of Trado Ober den im De- 
zomber v. J. auf dom Londoner Bahnhof

Cbitring Cross
Ktattgefimdenen UnglUcksfall, * iiber den wir bereits 
oingehender beriehteten,** ist mmmehr veroffentlicht 
worden. In der Hauptsacho enthiilt er sehr wenig 
wesentlichen, neuen AufschluB iiber die Griindo des 
Zusammensturzea, allerdings dflrfte ja das gcaammelte 
yollstilndige Materiał an Tatsachen, Diagrammcn und 
Abhandlungen eino wortyollo Untorlago fiir Studien- 
zwecko bilden. Dor Berieht bestittigt die schon frllher 
yiolfach yertretene Ansicht, dali der Kinsturz der Halle 
durch das Ilrochcn der schadhafteu Zugstango in dem 
dcm Windscliirm zuiiilchst stohendon Ilaupttrilger yer- 
anlaBt wurde. Der Iłoblraum in der SchweiBstelle 
in u B nach Ansicht des Berichtorstatters im Laufe der 
44 Jahre, dio das Dach gehallen hat, von innen 
horaus groBer gowordon aein, so dal! sich die W ider- 
stnndsfiihigkeit des Baues natiirlich yerringerte. Major 
1’ringlo zioht aucli das Gewicht des liaugorllBtes in 
den Krois seiner Botrachtungon, das zur Zeit des 
Einsturzos erriohtot war und das der untnittolbare 
AnlaB fiir das Zubruchgehon gowesen sein soli. I)a 
jedoch auch, dies eingeschlossen, die Zugboanspruchung 
der Stange nirgendwo 8 kg f. d. ([111111 iiborstieg, 
so trifft die Eisonbahningonieuro kein Yorwurf; das 
Ungliick HoB sieli nicht yorhiltoil, zumal es sich heraus- 
steilte, dali die schadhafto Stelle der Zugstango un- 
mOglich ontdeckt werden konnte, solange dio Stange 
in der Dachkonstruktion yorblieb.

Die fiohren, dio aus dom Unfall zu ziohen sind, 
falit Major 1’ringlo dahin zusammon, dali in allen 
Dilehern uhnlieher Konstruktion und besonders da, 
wo zusammengeKchwoiBto Zugatangen verwendet sind, 
dio Goffthr naheliogt, dali sich yerdockto llohlriiumo 
dort befinden, dio dureb dio fórtwtthroudon Zug- 
bouusprtichungen griifler werden, wenn auch dio lie- 
anspruchung an und fiir sich keine ungewOhnliche ist. 
Abgesehen yon der erhohton Sieherheit, die dureb 
eine Yorstilrkung der liauptsilchlich auf Zug bean- 
spruehten Teile erreicht wird, ist also immerlun eino 
(iefalir des liruehes miiglich. Wo 111111 solcheGefahr  
bostoht, ist os niitlg, auch zu erwSgen, ob die ais 
Auflugor dionenden Mauorn an sieh stark geiiug sind, 
um widerstehen zu konnen, Sind sie es nicht, so 
milsson auch sie verstiirkt worden. — Die Richtigkeit

* „The Enginoor“, 22. Juni 1000.
** Yergl. .Stalli und Eison“ lilOli Nr. I S. 55.

dieser Scblusse wird wohl y o i i  nicmand bezweifelt 
werden, und wenn alte Daehkonstm ktionen, bei 
dencn ScbwciBeisen yerwendet worden ist, derart ab- 
geandert werden, so mussen weitere Unfiille, ver- 
anlaBt durch unsichtbare fehlerhafie Stellen, so gut 
wie ausgeschlossen sein. Fur die moderne Konstruk- 
tionsweiso luBt sich jedoch von dem Unfall auf Cliaring 
Cross kcine allgemeine Lehre lierleiten; der Yorfall 
bietet auch keinen AnlaB, um den Eiscnkonstruktionen 
Boses nachsagen zu konnen.

S p a n i o n. Dem Handclsbericht des Kaiserliehen 
Konsulats in ifuclya fiir das Jahr 1905* entnehmen 
wir nachstehende Angaben iiber den

Bergbaubetrieb in Spunion.
Die Forderung an kupferhaltigem Scliwcfelkies 

in lfuelva ist in stetem Abnehmen begrilfen, wahrend 
diejenige von reinem Schwefelkies (Kisenkies) bisher 
fortwiihrond zugenommen hat.

Es belrug  die A usfuhr 1005 .. , , . D a ruu te rnach
lcb,'rha,,l“ Dcutjłchiaiid

Schwefelhaltigen Eisen- ks
e r z e n ............................. 492 332 250

Gewasclienen Schwefol-
k ie se n ...........................  668 293 103

M angaherz.................................  48 823 190

Die obigo Mengo stammt groBtentcils aus 
Gruben in britiachem Besitz. Einer deutschen Bohr- 
gesollschaft mit ycrhaltnisinSBig geringem Kapitał 
wiirdon mancho giinstige Ausaichten geboten werden, 
wenn sie bald lland ans W erk legte. Zugleich wiirde 
dadurch der Einfuhr deutsclier Jiergwerksmaschinen, 
Goriite und W erkzeuge eino sichere und aussiehts-
reicliero ABsatzquelle erolfnet; daher sind Fabrikanten 
und Unternehmer, die fiir die Einfuhr der hier notigen 
Artikol in Frage kommen, obensogut an dieseni Ge- 
schiift beteiligt wie die Yerbraucher der Schwefel- 
kioso. —  Infolge der russisehen Wirren und deB giinz- 
lichen Aufhorens der kaukasischen Manganerzver- 
Hcbilfungen waren M a n g a n o r z e  in den letzten 
5 bis 6 Monaten stark begehrt und stiegen die 1’reise 
sehr rasch zu der friiheron lloho, was ein Wiedcr- 
aufldiihen dieses Bergbaubetriebes zur Folgę hatte.
— Die E i se  n s t e  i n g r u b e  n am Hio Ardika in der 
l ’roviuz Badajoz, die sich in deutschen ilanden befinden, 
werden flott zum Abbau yorboreitet; der 15aii der
16 km langen Drahtseilbahn, welche dio Gruben mit 
der Station Fregenal der Zafra-lluelya-Eisenbalin ver- 
binden wird, achreitet riistig yoran und diirfte yor 
dem 1. September d. J. yollendet sein, so daB, wenn 
die hiesigen Hafenyerlialtnisse es erlauben, im Ilerbst 
dio Yerschiffungcn in groBeni Umfang beginnen 
konnen. Dio Seilbahn wird yon einer Kolner Firma 
hergestellt.

A m e r i k a .  Das Ungliick in San Francisco bat 
in den Kreiscn der Eisonindustric lebhafto Erorterung 
gefunden wegen dor Frage der Widerstandsfahigkeit 
und der

llallbarkeit der Stahl rab moug:ebau do 
in San Francisco.

Wir werden darauf in einem spiiteren Aufsatz nfilier 
eingehon. Mittlerweile bringen wir jedoch aus den 
nns von einem Augenzeugen jener ilngluckstagc, 
Urn. G. W. W e p f e r ,  gemachten Mitteilungen Nacli- 
stehendes zur Kenntnin unsorer Leser:

W as dio cinzejnen liaumaterialieu betrilft, so hat 
sieli Granit beim Erdbeben nicht bewiihrt, da seine 
Elastizitat zu gering ist, auch im Feuer liarst er sehr 
rasch; Saudstein zeigto dem Erdbeben gegenuber wie

* „Deutsches llandelsarchiv“ 1906. Juniheft.

ks

229 197 850 
2 526 330
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aucli dem Fóuer, lotztorcm wonigBtens oine gowiaso 
Zeit, sieli ais widorstandsfiihig. Das boste ilafcórial 
gibt immorhiu gut gobranntor Backstein zusamnion 
mit gutem Zemont. Beton eigneto sieli fiir Funda
menta, boste Qualitiit voraii8gesetzt, fiir sonstigo Zwecko 
muli er durcb Formoisen Yerstitrkt sein. Yiel Schaden 
wurdo durch den Einsturz der Kamille angorichtet, 
wololio die Diiclier uiul Zwisehendocken dor llSuser  
durchscblugen. Dic moiston boboii sogenanoten feuor- 
siclioron Gebiiude liabon oiserno Dockenkonstruktionon, 
bei denen dio Yerbindung dor Triiger durcb llaehc 
Gowolbe aus bolilen Wolbstoinon (Terrakotta) erreicht 
wird. Dioso wohl don Kuf grolSor Fouorsicherhcit 
bositzeuden Dockon sind aber gogen seitlichcn Druck 
seiir empflndUcli, da die Stoino nicht olastisch Bind. 
Durch die Erdbebon wurde dio Stahlkonstruktion nach 
allen Richtungon Yerselioben, der Yorputz der Dockon 
tiel ab, dio Triiger, von unten grolier Hitze ausgcBetzt, 
bogen Bieli, uml das ganze Gowolbo mit alleni, was 
darauf stand, liel hindurch. Auf dioso W eiso sind 
Yielo der hohen Gobitudo in San Francisco zorstort 
wordon. Eino Roparatur dor Triiger ist natiirlieh 
nicht moglich, und ao bleiben donn dio Gebiiude bis 
auf weiteres in dcm Zustand, indom  sio sich boftridon. 
Zum, wonigsteiis zeitweiligen, Bewohnen wurden nur 
solche Gebiiude instand gesetzt, doren untore Stock- 
werko durcli das Fouer nicht stark mitgcnommou 
waron. Yielo Hausbositzer, doren Hauser zerstiirt 
sind, auehen dio Bauplittzo zu yerpachten, um die 
Entwieklung der Dinge mit der Zeit beobachten zu 
konnen, Hie haben auch nicht dio Mittel zum Neubau. 
In welchor trostloson Lago dio meisten Yorsicherten 
und dio FouorvorsicherungBgesoll#chaften sieli befinden, 
ist bekannt. Woitorhin hat es jetzt auch mit dem 
liauen seine Schwierigkeiten; dic Maurer verlangon 
7 g f. d. Tag, dio Tagelohncr 4 $. Zudem ist oin 
Stroik der Matroson ausgebroelion, wodureh zur Seo 
cingefiihrto Giitor, namentlieh liauholz, sehr lioch 
kommen.

Aus der ncu orschienenen Zusammenstellung dor 
AnalyBon dor Lako Superior-Erzc goht herY or, dal! 
die vielfach verbreilcto Befilrchtung, os habe oino

Abnahmo dos Eisongolialtos dor Er/.e vom 
Oberon Soo

stattgefuhden, nicht uiibogrilndct is t,*  Dio Uraaclie 
rilhrt einósteils von dor Ausboutung nouer, iirmeror 
Eagcratatten h o r ,  andorBeits Yon dom Silikon des 
Eisengehaltes dor alten Gruben. Vergleicht man die 
neue Annlyacnlisto mit dor vor vior Jahren heraus- 
gogebencn, so findot man, dali 91 der dort arigefiihrton 
Erze Hclilechter geworden sind. Mur wenigo Markon 
sind sich gloioh goblieben, wiihrend Yielo auch andero 
Bencnnurigen erhalten haben. Letztoro Erze liilit man 
besser aulfer aelit, da der Namo hiiutig nur von Zu- 
fiilligkeiten ahbiingt. Yon den in Botracht kom- 
mendon 91 Marken weisen 23 oine Zunahme im 
Mittel um 1,10 °/u Eison und 68 eine durchschnittlieho 
Abnahme um 1,36 °/o Eisen auf, insgosamt also eine 
Abnahme von 0,92 °/o Eisen. Wenn dies auch koili 
grofier Riickgang aelbat fiir den kurzeń Zeitraum yoii 
vier Jahren ist, so muB man doch bedonken, dali die 
groBen Stahlintercsscngemeinsehaften, welche starkon 
Ersatz an Erzen niitig haben, ihre boston Erze zuriick- 
halten und oinen grolioren Teil ihres Bedarfs aus 
itrmeren Erzen dockon. Am wielitigsten und wesent- 
licbsk-n ist der Umstand, daB die ncu aufgcschlossenen  
und in Abbau genommonen Yorkommcn im all-  
gemeinen armer sind; Yielo dSVon waren friiher gar 
nicht abbauwiirdig gewesen. In don Jahren 1901 bis 
1905 steigorto sich dor Bezug der Lako Superior-Er/.c

* „Iron Ago" 1900, 5. Juli.

von 20 924 500 t- auf 34 903100 t. Wenn nun schon 
bei don zum Yorgleieh herangozogenen Erzen oino 
Abnahmo yoii 0,92 °/» z u Ycrzeichncn war, bo kann 
man unter Boriicksichtigung nller sonstigen Yorhiilt- 
n i B a o  mit Bostimmthoit bohaupten, daB bei dom Mittel 
allor bezogenen Erze oin Riickgang um 2 u/o Eisen 
stattgefunden hat. Ein grofier T eil dor mehr be- 
zogenon 14 Millioncn Tomion kam yoii neuen Gruben 
und war durchschnittlioh goringwertigor. Dio Gcsamt- 
erzougung dor Yereinigtón Staaten an Rdaeiaon ist 
in don gonannten vier Jahren um nahezu dio Hiilfto 
gostiegen, sio wird jedoch Yorautfsiehtlich in don 
niichston vior Jahren nicht demontsproeheud weiter 
zunehmen. Wenn der unausbloibliche Riickgang sich 
einatellt, so wird das Boatrobon allgomein sein, die 
Yerhuttung der iirmeron Erzo oinzuschriinken, da dio 
roiohoron goniłgon werden, um sich durchzuholfon, 
und dio ilrinsten Erze worden nur so weit golordort 
werden, ais ea dio Paehtbestiinimingen der Gruben 
bedingon, wolcho oine jiihrUcho Mindestfiirderung fest- 
sotzen. Yon don 91 Erzon woison allo, mit Ausnahmo 
der aus dcm Vermillionbozirk, welche allein besser 
wurden, einen wirklichen Riickgang auf. Yon don 
Yielo Arten ziihlcndon Moaaba-Erzen konnten nur 10 
zum Yorgleieh horangozogen wordon, von diesen aber 
hatte nur eino Marko um 0,39 °/o zugenommen, dio 
durchschnittliche Abnahmo aller 16 betrug 1,45 °/» 
Eison. Mesaba ist der jilngste Eisenstein abbauende 
Bozirk, und zweifellos ist dor Durchschnitt des Mhldor- 
wertus seinor Geaaintfordorung bodeutender, ols aua 
den angefiihrton wenigon Marken hervorgeht, da dort 
vicle neuo Gruben im Ausbau begriffen sind. Untor 
den Gogobic-Erzon mit 22 vergleichbaren Marken' 
zoigton 5 eino Steigerung im Mittel um 1,30 <>/o und
17 oin Minus yoii L,02 o/o; im gaiizen waron dio 
22 Erzo im EiBongohalt um 0,48 ®/i> zuriickgogangen. 
4 Mcnominoo-Erzo waron um ein woniges boBser go- 
worden, 14 schlechter, das Mittel ergab eino Abnahmo 
you 1,14 o/0. Der guto, alto Marquettć-Bozirk brachtc 
fiir 9 Erzo oinen durchschiiittliehen IlOhorwert yoii
1,62 o/j und fiir 19 oinen Mindcrwort um 1,53 o/o, ins- 
geaamt ebonfalls oino Abnahmo um 0,52 t'/o.

Fried. Krupp, A.-G., Essen.

Auf der GuBstahlfabrik waren im Jahre 1905 in 
don etwa 00 Iietricbon in Tatigkeit: ca. 5700 Werk- 
zeug- und Arbeitsmaschinbn, 21 Walzenstralien, 148 
Dampfhammor von 100 bis 50 000 kg Fallgewicht 
mit zusammon 246 850 kg Fallgewicht, 74 iiydrau- 
lische ProBBen, darunter 2 Biegepresaen zu jo 7000 t,
1 Schmiedopresse zu 5000 t und 1 zu 2000 t Druck- 
kraft, 356 Dampfkeaael, 532 Dampfmaachincn you 2 
bia 3500 P. S. mit zusammen 55 250 P. S., 1179 Elektro- 
motoren yoii zusammen 17 809 P. S., 084 Krane von 
400 bis 150 000 kg Tragfilhigkeit mit zusammen
0 842 850 kg Tragfakigkeit.

Auf den lluttcnwcrkcn wurden im Jalire 1905 
im Durchschnitt tiiglich zusammen etwa 2170 t 
Eisencrz aus eigenen Gruben vorhiittet. Die Netto- 
Kohlenlordorung aus den eigenen Zechen belief sich 
wiihrend derselben Zeit auf insgcsamt 1 979 020 t. Der 
Ycrbrauch der Kruppsehen W erk e, soweit sie von der 
GuBstahlfabrik Yorsorgt wurden, betrug 1905 an Kohlen 
(olmc EigenverbraucH dor Zechen) 1 181 130 t, an 
Koka 584 354 t und an Briketts 17 100 t. Dns orgibt
— Koks und Briketts in Kobie umgeroclmet — fiir 
dio Kruppschen W erke, soweit ale yoii Essen versorgt 
werden, einen Gesatntverbraucli von 2 019 392 t. Im 
gleichen Zoitraumo belief sich der WasserYorbrauch 
der GuBatahlfabrik nebst den zugoliorigcn Kolonien 
und der Besitzung lfiigel auf 15 578 959 cbm Wasser 
und orreichto damit nahezu den WasserYerbrauch der
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Stadt Dresden. Das Gaswerk, das seiner Produktion 
nach die, elfto Stello unter don Gasanstalten des 
Deutschen Reiches einnimmt, lieferte 18 462 700 cbm 
Leuchtgas und das Elektrizitiitswerk (1904/05) 9 974 705 
Kilowattstunden. Auf den SchieBpliitzen der Gcsell- 
scliaft wurden zusammen rund 33 000 Schiisse ab- 
gegeben und dafiir etwa 70 000 kg Pulver und 
519 000 kg GeschoBm atcm l Yerbraucht.

Auf Grund der ReicliH-Yorsicherungsgesctze wurden 
im Jahre 1904 yon der Firma (einsehl. der AuBen- 
werko) bezahlt fiir dio

K ia n k o n v ersich eru n g .......................  953 738,96
U n fa llv e rs ic h e ru n g ............................ 1 162 058,77
InvalidenvcrB icherung.......................  373 673,46

2 489 471,46

Die statutarischcn Loistungen der Firma zu gesetz- 
licli nicht yorgeachriebenen Kasson betrugen in dem- 
solben Jahre zu don J(,

UnterstUtzungs- und Familienkasson 12 726,67
A rbeiterpension skassen ........................ 896 055,55
B eam tenpensionskassen .......................  220 427,63

1 129 209,85

Die aus den besonderen Stiftungen und Fonds 
der Firma geleisteten UnterstUtzungen einsclilielilich 
der Zuschusse zu yorschiodanen Werkskassen und der 
Aufwendungen zur Forderung allgemoiner W ohlfalirts- 
oinrichtungeri und Interossen betrugen im Jahre 1904 
zusammen 2 075 924,84 J l.  Insgesamt leistete die Firma 
somit an Yersieherungs- und Kassonbeitriigen, Unter- 
stiitzungen und Zuschilsson 5 694 606,15 M .

Nach der Aufnahme vom 1. April 1906 betrug 
dio Zahl der auf den Kruppschen W erken bcschiif- 
tigtcn Personen einschlicBlieh 5065 Beamten 62 553 
(1905: 55 816 einsehl. 4632 Beamten). Yon diesen 
entfallen nul die Gufistahlfabrik Essen mit don SchieB- 
pliitzen 35 377 (29 903), das Grusoowerk in Buckau 
4603 (3938), dio Gormaniawerft in Kiel 3961 (4451), 
dio Kohlenzechen 8864 (8410), die Hiittenworko 5006 
(4286), Stahlwerk Annon 870 (840), die Eisenstein- 
grubon 3823. Der durchschnittliehe Tagelohn auf der 
UuBstahlfabrik betrug 1905 5,12 J t  gegen 4,88 Jf. im 
Jahre yorher.

Eisen- und Mangauorzfordoruiig Gricchonlands.
Ein dem britischen Parlament vorgelegter Borieht 

onthalt die nachstehendcn Angaben. *

190.'!
t ! W crt in Frcs. t

1904
W ert in Frcs.

Cbromeisen- 
stein . . . 

EiBenerz . . 
Manganorz

847S 
531804 

9 340

381510  
4 786 230 

280 200

15430 
413 088 

7 355

576 040 
2 900888  

220650

Frankrelclis Eisoiiindustrie in don Jahron 1004 
mul 1005.

Den Bulletins des „Comite des Forgcs de France" 
ontnelimen wir naelisteliende Zusammenstelluug der 
franzpsischen Eisenindustrie.

R o h e i s e n .

1904
t | t

1900
t i t

GieBercieisen und GuBwaren 1. Sehmelzung:
mit Koks e r b la s e n ...................................................

„ Holzkohle e r b la s e n ..........................................
„ gem. Brennstoff erb lasen ................................

P u d d elro h o iso n .....................................................................
B essem erro h o isen ................................................................
T hoinasroheisen .....................................................................
S p ez ia lro h e isen .....................................................................

541 802 ) 
964 

10 949 J

1 1

= J

553 715 

2 440 072*

667 250 ) 
2 304 |

685 703**1 
157 324 | 

1 530 761 1 
33 108 )

669 654 

2 406 896

Zusamm en 2 999 787 3 076 550

S c h w o i B o i s e n.

1904 1905

Ilandels- u. 
Form eiscn Bleche Zusam m en

Ilandels- u. 
Form ciscn Illechc Zusam m en

t t t t t t

G ep u d d e lt.................................................................
Mit Holzkohle g e fr isc h t .....................................
Aus A ltm a te r ia l ...................................................

334: 141 
7 742 

178817

23 054 
1 300 
9 518

357 195 
9 102 

188 335

203 084 
2 804 

368 949

34 081 
475 

42 210

297 105 
3 279 

411 159
Zusammen 520 700 33 932 554 632 634 837 76 766 711 003

F 1 u B e i s e n.
1904

liessomorblocke \  
Thomaslilocke j ' ' 
Siemens-Martinblocke.

1 334 798

1905
t

99 607 
1 285 511 

745 750 725 247

* Davon 8230 t mit Holzkohle erblasen. 
** „ 4520 i  „

F e r t i g  m a t o r i a 1.
1904 1905

t t
Schienen ..................................... 246 339 282 848
H and elseisen ............................ 936 993 634 782
B l e c h .........................................  299 376 273 765
Schm iedostiicke.......................  — 37 123
Stahlform guB............................ — 26 441

* „Nachriclit. f. Handel u. Industrie" 1906, 22. Juni.
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Dio Tohiiuiitopoc-ltiilin.
Yon unserem Mitglicd Urn. W a l t e r  G i e s e n  

in Monterey (Mosiko) erhalten wir naćhstehende inter- 
esśante M itteilungcn:

WShrend die gesainte zm lisierto W elt, besondera 
aber die BoYolkerung der Yereinigten Staaten A merikas, 
mit bohem Interesse dio Arbeiten am Pańamakanal 
Y erfo lg t, gelit in der Nuchbarrepublik Mo.xiko ein g e -  
waltiges Unternehmen seiner Yollendung entgegen, 
daa dazu bestimmt ist, dem Panamakanal Konkurrenz 
zu bieten. Es ist dies dio Eisonbabn quer durch den 
Isthmus von Tehuantcpec, von Salina Cruz am Stillen 
Ozean naeh Coatzacoaleos am Golf von Mcxiko. Dieso 
Bahn, mit dereń Hau schon 1882 begonnen, an der 
aber wenig genrboitet wurde, obwbhl der Bau Mil- 
lionen yorschlang, wird spateatona im August d. J. in 
Betrieb sein und eino getuhrlicho Konkurrentin dea 
l'anamakanals werden.

Der Isthmus von Teliuantepcc zeigt eine jener 
wenigen niedrigen Stellen des groBon Gebirgazugos, 
der daa Riickgrat der woatliehen Hcmisphiiro bililet. 
Dio Kordillorcn sind bier stark niedorgedriickt, obwohl 
nicht so stark wie auf dem Isthmus von Panama. In

* der Lnftlinie ist der Isthmus von Tehuantcpec 20 0  km 
breit, und der niedrigste Punkt iat 220 m uber dcm 
Meeresspiogel. Der Isthmus von Panama ist 75 km 
breit, und der hoehsto Punkt, Culobra, liegt 107 m 
iiber dem Mecresspiegel. Dio Tohuantepec-Bahn er- 
reicht jedoch mit iliron Windungen eine Liingo von 
310 km und kreuzt den hochsten Punkt, den Chivela- 
paB, in einer Hohe von 300 m. An zwoi Stellen fiihrt 
sio durch Schluchten, und die groBe W asserscheide iat 
durch einen kurzeń Tunnel durchbrochon.

Diese Einsonkungen der Kordillorcn verleiteten 
dio Entdeckor friiherer Jahrhundcrte immer wieder 
zu dor Ansicht, dali sich cin natiirlichor W asser- 
weg Y o m  Golf von Mexiko bcziehungswcisc vom Ka- 
raibiachen Mecr zum Stillen Ozoan finden lasscn werde. 
Dio Fliiase und Seen von Nicarngua stellen zwar 
beinahe eino Yerbindung ber, die allerdings fiir die 
moderno Schiffahrt ungeheuerer Yerbesserungen be- 
diirfte. Die kurzeste und niedrigste Landatreeke 
zwischen den beiden Meeren bildet der Isthmus von 
Darien, don schon die Indianer kreuzten, indom sie 
ihro Kanoes hinuhortrugen. Ala man merkte, daB cin 
natiirlicber W asserwcg durch dio Landenge nicht bc- 
stand, tauchte auch bald der Plan auf, einen Kanał 
zu bauon. Englische, franzosische und amerikanischo 
Unternchmer erlangten wahrend dor letzten drei Jahr- 
hunderte Konzessionon, ohno jedoch jemala iiber dio 
eraten Yorborcitungon hinauszukommen. Die Zeit fiir 
ein so gewaltigcs Unternehmen war noch nicht ge- 
kbmmen. Es wurden mehroronjal Yermcssungen vor- 
genommen und mohr oder weniger phantastische Piano 
entworfen. Einmal wollte man einen Kanał durch die 
mexikanische Landenge bauen. Ein andcrmal aolltcn 
an beiden Soiten Einsehnitte gesebaffen und der 
bochste Punkt des Iathmua durch eino Bahn gekreuzt 
werden. Der amcrikanischc Kapitan Eada in St. Louis 
Y o rau ch te  die amerikanische Regierung mehrere Jahre 
łang fiir seinen Plan zu interessioren, der darin be- 
stand, die Schiffe auf dor einen Seito aus dem Meere 
zu hoben, mit der Bahn auf die andere Seite zu bc- 
fordern und sie dort wieder ina Meer hinabzulassen.

Die mexikanische Regiorung entschied sich schlioB- • 
lich fiir eine Eisenbahn, die ais einzig praktisehes 
Trausportmittol fiir dio langc Strecko betrachtet 
werden muBte. Abermals erliielten mehrere Parteien 
Konzessionon, aber mit dem Bau wurde erst 1882 be
gonnen. Der apanischo Unternchmer Delfino Sanchez, 
der bereits dio Bahn you Yera Cruz nach Mexiko ge- 
baut hatte, organisiertc eino Gesellschaft und orhielt 
25 000 § Subaidien fiir jedea Kiloineter. Er bczog 
otwa 750 000 machte aber wenig Fortschritte, und

schlieBlich zabito ihm die Regiorung, seiner Yielen  
Vcrzogerungcn inilde, noch 174 224 § Enfcachiidigung 
und iibernahm daa Projekt selbst. Im Jaliro 1888 
unternahm Edward McMurdo von London die Arbeit, 
Sanchez’ Plan zu vollenden. Er starb, ais cr noch 
viel tun konnte, und dio Regiorung kaufte seiner 
Witwe daa Cntornehmen wieder ab. Dann erliielten 
J. 11. Hampsou von Washington, E. L. Corthell von 
Chicago und Chandos S. Stanhopo von London die 
Konzcsaion. Sie yerbrauchten 13 300 000 g, welche 
dio Regiorung iliuen lich, und lieBen die Arbeit, zu 
zwoi Drittoln vollemlct, liegen. Dio Regierung lich 
nochmals 15 000000 g. und damit beendete Staubope 
die Arbeit. Nun war zwar cin Gleiso yorhanden, 
aber von soleher Qualitnt, daB kein Zug dariiber 
fahren konnte. Auch waren keine Bahnhofe an den 
Endpunkten dor Bahn vorhanden. Man hatto nabozu 
50 000 000 § auBgegeben fiir eine Bahn y o u  190 Meilen 
Lange, und diesolbo schicn absolut wertloa.

SchlieBlich kam ein Kontrakt zwischen dor mcxi- 
kanischen Regierung und der Firma S. 1’oarson & Sons 
you London zustande, um eino wirki ich zu bonutzendc 
Bahn horzustollen. Sir Wortman Pearśon, der Cbof 
der Firma, hatte schon friihcr Arbeiten fiir die moxi- 
kanische Regierung zur vollen Zufriedenheit dersclben 
ausgefiihrt, darunter don Tunnel zur Entwiisaerung 
des Moxiko-Talos und den Hafen von Yera Cruz. Dio 
Regierung konnte ihm trauen. Das Stammkapitnl 
wurde auf 7 000 000 $ festgesetzt, von welchem die 
Firma und dio Regiorung jo dio Iliilftc lieferteil. 
Poarson & Sons Yorpilichteten sich dagogen, die To- 
huantepec-Bahn in modernor Weiso zu rekonstruieren 
und auszustatten und sie auf 51 Jahre zu betreiben. 
Wahrend der ersten 36 Jahre erhalt dio Regierung 
65 o/o des Roingowinnes und dann stoigort sieli der 
1’rozentsatz der Regierung in Abstiinden von łunf 
Jahren auf 6 8 ‘/2, 721/* und 76*/  ̂ % ; den Rest erhalten 
Poarson & Sons.

Auf Grund dieser Ycreinbarung ist nun das Glciae 
der Tehuantopec-Balm wieder hergestellt worden, und 
zwar in der allgemein ańgowaudten Spurwoite. Alle 
Brucken sind mit soliden Stahl- oder Stoinfundamenten 
verschen worden. AuBerdem hat man eine volle Aus- 
stattung von Lokomotiven und W agon gekauft, so dali 
dio Bahn in mindostens obenso gutein Zustande ist 
wie irgend oine andere Bahn in Mexiko oder don 
Yereinigten Staaten. Pearśon & Sons bauten auBer- 
dcm lliifen , W erften, Lagorliiiuser und Bahnhofe an 
den Endpunkten Coatzocoalcoa und Salinaa Cruz. 
Diese Arboit iat, abgcscben vom Panamakanal, Yiel- 
leiclit dio bedeutendsto, die zurzeit in der W elt Yor 
sich gelit. Die Kosten betragon etwa 35 000 000 § 
Silber und werden you der mexikanisehen Regierung 
getragen.

Mittels der Tohuantepec-Bahn vermag tnan nun 
in etwa elf Stunden vom Golf von Mexiko an den 
Stillen Ozean zu gelangen. \'on der Stadt Moxiko 
naeh Salina Cruz dauert dio Fahrt etwa 36 Stunden, 
wird aber bald auf 30 Stunden Y e rk iirz t worden. Die 
Bahn Boli im August eroffnet werden mit einer Ycr- 
sandmoglicbkeit von 100000 t im Monat, doch so li 
dio Leistung bald auf 2 000 000 t im Jahr erhoht 
werden. Ea sind bereits groBe Abschliisse mit Schiff- 
fabrtsgosellschaften in New York, NewOrleans, San 
Francisco, Honolulu und andoren Orten getatigt 
wrorden. Es kann nicht geleugnet werden, daB der 
W eg der Babn zahlrciche Yorziige hat, speziell durch 
die geographischo Lago. Auch bietet sich die Moglich- 
keit zu wcitgohender Entwieklung dea Landes, durch 
welches dio Bahn fiilirt; der Boden ist reicli und bringt 
nahezu alle landwirtacbaftlichen Erzcugnisae hervor, 
es fohlon nur Kapitał und Ariieit, um dem Lando 
eino scłiono Rntwicklung zu ormoglichen.

W 2re dio Tehuantepec-Bahn vor zwanzig Jahron 
gebaut worden, wie man beabsichtigte, so hatte sie
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jcddnfalls schon einen bedeutenden EinfluB auf den 
ninerikanischen Handel nusgciibt. Dieses steht aber 
aueh jctzt noch zu erwarten. Da os jedenfalls noeh 
15 bis 20 Jahre dauern wird, bis der Panamakanal 
in Betrieb gonommen werden kann, wird inzwischon 
dio Tehuantepec-Bahn stark genu" benutzt werdon.

Ks liifit sieli nicht bestreiteu, daB an der raschen 
kulttirellen Entwicklung der Republik Mexiko dio Ycr- 
oinigten Staaten von Amerika don horvorrugondsten 
Anteil genommen haben. 13. AL. Conelly sagt in einem  
Artikel iiber Afexiko in dor „American lteviow of 
Rovews“ : „Zwei Faktoren sind fiir den bemerkens-
werten Fortsehritt Alexikos vorantwortlich: Porfirio 
Diaz, der Prasident der Republik, und — zum grofien 
Teil durch Diaz — amerikanischer EinfluB.0 Die in- 
vestierton 200 000 000 § sind cin ALagnet fur dio Ari- 
zichung weiterer amerikanischer Gcldcr und Energio 
gewesen, und die liboralon Konzessionen und Sub- 
sidien, welche von Diaz gewiihrt wurden, waren eine 
kluge Anlage. Liberale Offerten an das anierikaniselie 
Yolk folgten auf anderen Gebieten, und os sind dio 
Yereinigten Staaton, welche die hauptsiicblichstc Menge 
Geld und Leuto wlilirend der neuen Aora .Mexiko 
geliefert haben. Der anierikanische EinfluB in Alesiko 
ist jedoch nicht nach dem Botrage des invostierton
Geldos zu bomessen, denn lotżteres beliiuft sich an-
niihornd auf 500 000 000 $, oin goringer Betrag im 
Yergloich zu dem Gesamtroichtum des Landca. Dio 
Amorikancr haben 75 000 000 ,? in mexikanisclieii 
Alinen angelegt und dabei das Geld ais Zahlung fur 
Borgwerksmaschinen, welche an die AIcxikancr yerkauft 
wurden, zmuckorbalton. Amerikaner liaben aber auch 
(liebon den Deutschen) Al osiko in moderncn Borgban-
methoden untorrichtet und dadurch den Gesamtwert
mexikanischcr Gruben walirscheinlich um das Hundert- 
faclie crhiiht. Amerikaner liaben 25 000 000 $ in 
Ackerbuu-Unternólimuiigen angelegt und wahrend der- 
selbon Zeit an AIcxiko ungofahr cbensovie! landwirt- 
schaftliche Maschinen yerkauft. Amerikaner liaben die 
Alexikanerim Ackerbau untorrichtet und damit hundert- 
mal ihren potontiellen Ackerbauroiehtum yormohrt. 
Amerikaner haben hydraulische Kraftanlagen gebaut 
uud dio Alesikaner gelehrt, wio sie don. onormen Be
trag Energie, welcher in ilircu Wasserfiillon yerloren 
ging, durcli Umwnndlung in eloktriselie Energie ycr- 
worten konnen. Amorikancr pflastern stiidtische 
StraBon in Afexiko mit Asphalt, logon Abzugskanal- 
uml AYasserleitungssystcine an sowio StraBenbahnon, 
und ersetzen alto Gebiiudo durch moderno Stalil- 
geriistkonsti-uktioiion. Spariier und Franzoson, dio 
cinst dio herrschenden GoscliuftahiiiiHer in dor Re
publik waron, haben iliren EinfluB fast giinzlicli ver- 
lorcn. Die onglischen Firmen sind solir zuruck- 
gegangen und dio deutschen Handclshiiusor in der 
Republik haben sich sehr von den Amerikanorn ver- 
driingen lassen, ja, sie bozieben sogar oinen aolir 
groBen Toil ibrer Ausfubrwaron von don Vercinigten 
Staaten. Deutschland, besonders aber seine Eison- 
industrio, wiirde einen weit grOBcren Anteil uml Ge- 
winn an der kulturcllon Entwicklung ALoxikos er- 
lialten, wenn es ihm eine bessoro Beacbtung schenken 
wurde, ais es bisher getan hat.

Steinkoltlen uud Kiseuorzo in Tonkin.
Einer lSngeren Abliandlung iibor das Yorkommen 

yon Kteinkohle und Eisenerz im .Bulletin de la So- 
ciete de lTndustrie minerale" ist folgendcs entnommen: 

Die Steinkolilonablageriingen in lLongay, dereń 
wichtigsto die yon Haton und yon Nagotna sind, 
worden auf 50 Mili. Tonneu geschiitzt. fn Haton wird 
dio Kohlo durch Tagobau gewonnen, der alier wiili- 
rend dor Regenzoit groBe Unannehiulichkeitęn infolgo 
yon Erdrutsehungen mit sieli bringt. Das Yorkommen 
von Nagotna, welcbes mittels Sciiiicbte und Stollen

abgebaut wird, ist bedoutoml klcincr ais das yon Haton 
und seine Ausbeutung ist kostspieliger, docli ist im all- 
gomeinen dio Kohlo grobstiickiger, ais iiei ersterom. 
Ein Teil dos Kohlengrusos yon Hongay wird zu Bri- 
ketts yerarbeitet. l)ie Gesamtproduktion belief sieli 
im Jaliro 1892 auf nur 92 000 t, errcichto im Jahre 
1901 250000 t uud 1902 300 000 t, woyon 50 000 t 
Briketts. Dio Kohlcnlager von Kebao sind nur durch 
einen schmalon ^Yas8orlallf von den yorigen getrenut, 
sic erstrecken sich iiber eine Ijiinge yon ungefiihr 
25 km und werden auf 50 ALillionen Tonnen geschiitzt.
— Die iibrigen Lager — von Tbai-Nguyen, Yen-Bai, 
Lang Son usw. — sind yon geringerer Bedeutung.

Von den E i s e n  er  z l a g e r n  sind diejonigen in der 
Niihe von Thai-Nguyen am besten gelegen fiir eino 
lohnonde Ausbontung. Sie erstrecken sich iiber eino 
Lilngo yon 45 km und werden aus wahren Eisenerz- 
hiigeln gebildet, yon denen einigo mehr ais 15 ALil
lionen Tonnen durch Tagebau zu gowinnenden yer- 
wertbaren Erzes enthalten. Die Giinge, mit einer 
.Miichtigkcit yon olt 200 m, bestehen aus Braunoison- 
stein, 04 bis 68 o/0 haltigem Roteisenerz und aus kri- 
stallinischem odor kornigem ALagneteisenstein yon un- 
gefiihr 70 o/o Eisen. Sie sind in gelblich-rotem, ziem- 
lich lockerem Ton gebettot. Die Hydraterze yon 
faserigem Gefiigo setzon sich aus Raseneiscnstein und 
Brauneisenstoin zusammen; sio bilden G.ingo inniitton 
dea woichen Sandsteins des Lias und enthalten 50 bis 
55 o/o Eison, dabei anniihernd 5<>/oA!angan. Die Erz- 
hiigel sind mit einer Schiclit eisenhaltiger roter Erde 
bodockt, welche Uoberresto yon scharf kantigein Braun
eisenstoin cntlifilt. Die Abhiingo der Iliigel sind mit 
enormen Roteisonstoinblocken besat, yon denen einigo 
25 cbm gutos, gleichartigcs Erz enthalten. Andere, 
weniger reine Giinge lassen erkennen, dali die Lager 
sich iiber 100 km woit erstrecken. Allo diese Erze 
enthalten durchsclinittliek 60 o/0 Eisen. Dio Lager sind 
yon einer franzoBischen Gesellschaft aufgeachlossen 
worden, dio in der Nahe der Kohlonzochen yon Thai- 
Xguyen und Dong-Trion eine groBo Eisonhiitte anzu- 
legon beabsichtigt, welche mit den Eisensteinlagcrn 
durch W asserweg und Schmalspurbabn yerbiinden ist. 
Auch in Annam bat man in der Niihe des Golfes yon 
Tonkin bedeuteudo Eisensteinlager cntdeckt.

Die Statistik ergibt, daB dio Liindor im iiuBorstcn 
Osten von Britisch-Indicn bis Japan jahrlieh fast
1 Million Tonnen Eisen einfiihren, und zwar yon Eng- 
land, Belgien, Deutschland, den Yereinigten Staaten, 
und nur einen sehr kleinen Bruchtcil yon Frankreieh. 
Dio Ycrkaufspreise im Osten stellen sich naturlich 
sehr hoch, da dio europiiischen und amerikanischon 
H atten  Transportkosten yon ungefahr ii2 -<(! f. d. Tonne 
uud aullerdem die bedeutenden Kosten fiir Zwischou- 
hiindier zu tragon haben. Eine in Tonkin zu erricli- 
tendo Eisenhiitto wird daher von yornhereiu einen 
Alarkt (inden, auf dem sie ihre ganze Produktion ab- 
setzen kann; die Entwicklung der Industrie und des 
Ei8cnbaknnetz.es in Indo-China, China uml Japan milBte 
einer solchen Anlage eino Zukunft sichern. Sęhn.

Jlinotte, selmedische Erze uud dic Alot/.or 
lliuidolsknmmor.

DaB eine deutsche Handelskammer, so lesen wir 
in der „Kiiln. Ztg.“, eino kaiserliche Behiirde auf- 
fordert, dahin zu wirken, daB das Ausland dazu iibor- 
gehen mogę, durch Erliebung eines Ausfuhrzolles oder 
durch FrachterhOhungen don Preis seiner nach Deutsch
land auszufuhrendon Eisencrze zu yerteuern, hat man 
bisher in deutschen Landen wolil fiir unmugheh go- 
halton. Und doch ist dies der F a li; dio Aletzer 
Handelskammer hat den Alut geliabt, cin derartiges 
Yorlangen an das kaiserliche Alinisterium in StraB- 
burg zu richten. Die „Biirsonztg.u JS’r. 335, bringt 
dayon .Mitteilung. Solche AlaBnalimcn in Sebweden,
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h o  liat danacli dio gcnanntc Kammor auggofuhrt, 
wurden zur Folgo haben, daB der Bezug augliindischon 
EisonorzeB allmiihlich oingcschriińkt, Hingegen der 
Yerbrauch inl&mlisclier Minotto gosteigort wiirde. Der 
Eiseninduglrio deg Ruhrbezirks soi freilicb selir daran 
gelogen, gicli durch den Bezug billigor auglandigcher, 
naniontlich auch geliwedigcber Erze moglichst preis- 
wflrdigen Rohstoff zu bescbaifon und auf diese Woiso 
glcichzeitig auf don Preis der fiir gio recbt braiicll- 
baren und der ibr selir willkommcnon lothringiscben 
Minetto einen gowiason Druek auszuilban. Lothringon 
konne ailerdingg von golncm Erzroichtuni, der aucb 
bei zunehmender Forderung iibor 100 Jabre aus- 
reićlit, ruliig einen angehnlichen Teil in natura ab- 
geben, wennsebon es gebr in semeni wirtschaftlieben 
Intoresge liegt, daranf binzuwirken, dali giimtliebcs 
Erz an Ort und Stello weiter Y e r a r b e it e t  oder begser 
noch ais Halbzeug oder Fertigcrzougnia ausgefObrt 
wiirde. Dies goi aber lieute nicht moglich; iibrigens 
beansprucho Lothringon keineswegg eine bosondero 
Bovorzugung; es moclito nur glcichmiiBig gegeniiber 
dem Niederrhoin behandolt werden. Daa ist in der 
Tat eine ganz neuo, eigenartigo W irtgcbaftsjiolitik! 
W as wiirde die Metzer llandolskammer dazu sagen, 
wenn der nicderrbeiniscb-westfaligcbe Bezirk angesichts 
der augenbhcklieben Kohlonknappheit darauf hinwieso, 
dali man die rbeinisch-westfalischon Kohlon im bic- 
gigen Bezirko allein notig babo und die Ausfuhr nacli 
Lotbringen verboten oder der Preis Y e rto u o r t  werden 
miilito, damit Klieinland-Westfalen seine Koblcn allein 
belmlte! Bezieben doeli viele AYorke jetzt schon 
wegen der Kohlcnknappboit engligebo Koblen. Dio 
Metzer Handelskammer aber fordert das kaigerlicho 
Ministerium sogar zu einer die Ycrteuerung a u s -

l a n d i s c l i e r  ltobstolfe bezweckenden Maliregel auf. 
Warum nicht gleicb Kontinontalsperro ? Davon, dali 
dio Minotto im Eisongobalt bei Forderung in grolieren 
Toufen abgenommon bat und ibre Yerwendung boi 
den jetzigon Fracbten unrentabel fiir dio nioder- 
rboiniseb-westfaliscben Hiltton wird, wenn man sio 
allein Ycrhutton und nicht mit fręmden Erzen im 
Miiller misehen wollte, davon, dali die lothringiscbe 
Industrie ibr Kobeison wesontlieb billigor herstellt 
alH der Niederrhein und NYestfalen, davon sagt dio 
Metzor Handelskammer koili W ort; im Oogenteil, gio 
boliauptet, gio wolle nur eine gleiehmaliige Bobandlung. 
Und dazu muli die llilfo  Scbwodena angorufen werden, 
auf dali es seine RobstolTo durch Augfulirzolle oder 
erbobte Frachten Yortoure! Dieseg Ycrhalten der 
Handelskammer Metz kennzeichnen zu miiggen, ist 
gicberlich namentlich dem Aaslando gegeniiber keine 
orfreuliohe Aufgabe. Aber vorscbwoigeii wollten wir 
unsern Losorn doeli nicht, wozu dor Wettbewerb in 
deutgeben Landen fiibig ist, wenn ihm die Klarheit 
dos Blickes fiir dio Bedurfniaso deg gauzen Yater- 
landeg durch dio Politik des Kirehturins gotriibt wird.

Zur Frage dor Windtrocknung.
Ilcrr Zivil-Ingonieur L u d w i g  ( I r a b a u  macbt 

mig darauf aufmerkaam, dali er boreits friiber in 
dieser Zeitschrift (1905 Nr. -ł S. 213 und 214) darauf 
bingowiesen babo, dali dio Gcbliisewmdtrocknung 
Zweck haben konnto, wenn sich damit eino Yerniin-. 
dorung der Waggergtolfbildung im Hocbofen, Kon- 
yerter und Kupolofen erreieben lasso. Audi bat er 
es ais wiinscbenswert bozoichnot, in dieser Richtung 
Yorsuclio anzustellen.

Industrielle Rundschau.

Dio Lago dos Rohcisengoschiiftos.
Das Roboison - Syndikat bat in allen Sorten bis 

Endo des Jahres ausverkauft. Den iiberaus stai-kon 
Abrufen der Kundscbaft kann das Syndikat nur mit 
Anspnnnung aller Krftfto nacbkonimen. Fiir dag Jabr 
1907 wird in Oielieroi-Rolieisen Hott gekauft. In 
1’uddel- und Stahloiaen ist der Yorkauf iibor Endo 
dioses Jahres liinaus noch nicht aufgonommen.

Yersand dos Stahlworks-Yorbandos.
Der Yersand des Stahlwerks-Ycrbandes in Pro- 

dukton A betrug im Monat Juni 1900: 481 493 t 
(Rohstablgewicbt), bleibt demnaoh hintor dom Mai- 
vcrsande (522 571 t) um 41078 t oder 7,80 o/o zuruok. 
Arboitstiiglicli erroichto der Yersand 20002 t gegen  
20 099 t im Mai. Er iibertraf don Junivorsand des 
Yorjahres (441 789 t) um 39 704 t oder 9 °/o und dio 
Betciligunggziffer fiir Juni 1900 um 0,04 "/»•

A n Halbzoug wurden im Juni 150 809 t gegen  
158 947 t im Mai d. J. und 151789 t im Juni 1905 
versandt. Trotz des M inderY ergandos in den Gcsamt- 
produkten A  blieb dor InlandsY C rsand Yon Halbzoug 
im Juni nicht zurilck, sondern belief sich  arbeitstilg- 
lich auf 3G0 t niohr ais iin Mai. Der Yersand an 
Eisenbabnmaterial betrug 148 107 t gegen 179 190 t 
im Mai d. J. und 145 291 t im Juni 1905, und der 
an Formelsen 170 457 t gegen 184 434 t im Mai d. J. 
und 144 709 t im Juni 1905. Der Junirersand an 
Halbzeug war gomit um 2080 t geringer ais im Yor- 
monate, der von Eisenbahnmatorial um 31 023 t und 
dor von Formoisen um 7977 t. Gegeniiber dem glei
chen Monato des Yorjahres wurden mebr Yersamlt an 
Halbzeug 5080 t, an Eisenbabnmaterial 2870 t und 
an Formeisen 31 748 t.

Der Yersand in Produkten A vom I. Januar big 
30. Juni 1900 betrug insgosamt 2893872  t und iiber- 
traf den dor gleichen Zeit dos Yorjahres (2 533 400 t) 
um 300 472 t oder 1 4 ,2 3  0/0. Yon dem GęaamtYer- 
gande entf»llen auf Halbzeug 980 233 t (1905 : 903408 t), 
auf Eigonbahiimaterial 957 585 t (1905: 797 002 t) und 
auf Pormeisen 950 054 t (1905: 832 230 t). Der Ue- 
gamtversand in Halbzeug im oraton Halbjalir 1900 ist 
algo gegen den gleichen Zeitraum des Yorjahres um 
70 705 t oder 8,50 o/0 hoher, der von Eisenbahn
matorial um 159 983 t odor 20,00 o/o und der Yon
Formeisen um 123 724 t oder 14,87 o/o.

Auf die einzclncn Monato Y e r t e i l t  gic li der Yer-
sand folgenderinalien :

IIalb7X‘ug
t

Eisonbahn>
materia!

t
FormcUeti

t
1905 Juni . . . 151 789 145 291 144 709

Juli . . . . 140 124 120 792 147 271
August . . 170 035 121 134 142 998
September . 170815 133 808 140 079
Oktobor . . 177 180 150 772 132 990
NoYombor . 173 000 145 758 119 041
Dozember 109 940 155 538 151 951

1900 Januar . . 175 902 154 859 129 012
Februar . . 150 512 155 071 125 370
Marz . . . 178 052 172 098 177 107
April . . . 153 891 147 000 103 008
Mai . . . . 158 947 179 190 184 434
Juni . . . . 150 809 148 107 170 457

Stali hrorks-Yerband.
In der Beiratssitzung vom 19. Juli wurde der 

Yorkauf von Halbzeug fiir das Inland zu den letzten 
Preison und mit 5 J i  AusfuhrYergiitung fur dagTierte 
Quartal freigegeben. —  Ein Antrag auf Erhohung
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der Beteiligungsziffcrn in "Wnlzdraht wurde abgelehnt, 
dagogen eino Brhohung dor StabeiBenąuoton um 5 o/0 
ab 1. August 1906 besehlossen.

Der erste BeschluB hat, wie dio Yerbandsleitung 
schreibt, anacheinend einige Uebcrrasclumg heryor- 
gerufen, nacbdem in dor PresBO Yorachicdontlich die 
Erwartung oder Befiirehtung ausgesproclien worden 
war, dic Inlandspreiso fiir Halbzeug wurden orholit 
werden. Wenn der Boirat dem Antrago des Yorstandes, 
die bishorigon Proiso beizubebalton, stattgegoben hat, 
so hat er dies getan in der Erwiigung, daB durch dio 
mafiige Preisstellung eine stetige Entwicklung des Ab- 
satzes gowiihrleistct werde. Es ist nicht zu vcrkennen, 
daB angesicbts der angespannten Lago dos Goldmarktos 
der Yerbraucb ungiinatig bceinfluBt wiirde, wenn zu 
dem tcuren Gelde nocli lioho Preiso kfinicn. Zweifollos 
hiitte eine Proiserhohung gegonwiirtig don Markt be- 
lebt und dio zu erwartonde Entwicklung wabrsclieinlicli 
rorzeitig licrboigefiihrt, andcrscits wiire vielloicbt 
oiner solchon Aufwiirtsbewegung im Laufo des "Wintera 
oin Kiicksclilag gefolgt. So aber darf man erwarten, 
daB der Yerbraucb in abschbarer Zeit nicht nach- 
lassen wird. Daa llauptziel des Yerbandos ist, aowolil 
ein zu starkos Silikon der Preise, wio aucli ein Empor- 
Bclinollcn zu Ycrhindern, das nicht einer richtigcn 
Wiirdigung der allgemeinon Erzeugungs- und Absatz- 
bedingungeii ontsprcchen wiirde. Stetige Arbeit mul 
eine gesundo Entwicklung des Absatzos konnen nur 
orreiclit worden, wenn das W irtschaftsloben vor Er- 
B c h u tto ru n g e n  bowahrt bloibt.

Dem Berichte, der ebenfalla am 19. Juli in der 
Yersammlung der Stahlwcrksbesitzcr iiber die Ge- 
schaftslago erstattet wurde, ist folgeiules zu entnehmen :

Die Verkau fs tStigkeit von H a l b z e u g  im In- 
lande biotet nichts N e u e a , da die Abnehiner ihren 
Bedarf fiir daa dritto Yierteljalir schon seit Monaten 
cingedeekt haben, und der Yerkauf fiir das yierte 
Quartal seither noch nicht freigegeben war. An- 
1'ragen fiir das Y ie rte  Quartal liogen in griiBorom 
Umfange vor und lassen darauf schlieBon, daB dor 
Bedarf aucli fiir diesen Zeitraum sehr umfangreich 
sein wird. Die Beschaftigung der Werke is t  nach wie 
vor auBorordentlich stark, so daB.es oft schwierig ist, 
dio Abnehiner zufrioden zu atcllen. — Das Auslands- 
geschślft liegt im allgemcmen ruhSgcr, die Preise 
lialten sich auf der bisherigen Hohe. Der Ycrband 
bleibt fortgesetzt beinuht, den Yerkauf nach dem 
Auslande zugunsten seiner inliindischen Abnehiner 
nach M oglichkeit einzuachriinkcn.

In E i 8 o nb  a h n m a t e r i a 1 sind dio Werke eben
falls voll beaetzt, da der Abruf der preuBischen und 
anderer deutscher Staatsbahnen, deren Bedarf den 
Werken zur Ausfuhrung ubormittelt wurdo, sehr stark 
ist. Die Anforderungen dor preuBischen Balinen in 
Laschen und Unterlagsplatten, die ebenfalls zur Yer- 
teilung aufgegeben wurden, Ubertreffen dio dea Yor- 
jahres um etwa 35 000 t. In Grubenschienen liegt 
daa Geschiift gut; Lieferfristen vóń 3 bis 6 und 
7 Monaten werden yerlahgt. Dio Rillenschionenwerke 
sind alle bis in das niichste Jalir hinein voll liesetzt.
— Im Auslande sind die Yerhaltnisso in Yignol- 
schienen ebenfalls sehr giinstig. Umfangreicho Gc- 
scliiifte wurden zu giinstigen Preisen abgeschlossen, 
andere stoheń in Untorhandlung. Fiir R illen- und 
Grubenschienen laufen die Abrufo reichlich ein. Das Aus- 
landsschwellengeschaft wird durch don auslandisclien 
Wettwerb hinsiclitlich der Preiae etwas bceinfluBt.

Das F o r m o i s o n g  o s c h ii f t nahm der Jahres- 
zeit ontsprechend einen durchaus befriedigenden Yer
lauf. Auch hier gohen die Abrufo sowohl yoiii In- 
lando wie vom Auslande in aehr erheblieliem Umfange 
oin. Yorriite auf den W erken sind nicht mehr vor- 
handen, so daB die Abnehiner mit langen Lieferfristen 
rechnen miissen. -Manche Lieferungen werden dalior 
vom Lagcr des Zwischenhandels ausgefuhrt, und dies

gibt die Aussicht, daB dio jetzigo lehhafto Boschiifti- 
gung der Worko auch fiir den Herbst und Winter 
anhalten wird, weil die W orks- und llaudlerlager fiir 
das niichste FruhjahragescMft wieder gefiillt werden 
musson. Es liegt keino Yeranlassung vor, don Ycr- 
kauf yoii Formeison fiir das Yierte Quartal schon jotzt 
aufzunehmen.

H o h ciizo llorn h iitte ,Iloor,K oiiig& C o., A .-G., Emden.
Unter dieser Firma wurdo am 27. Juni in Han- 

no Y cr oin Untornohmen begrilndet, das sich don Bau, 
den Botriel) und die Pachtung yoii Hochofen m it 
Jiebenbetrieben zur Aufgabe gem acht hat. Das Kapitał 
botriigt Yorliiufig 3 000 000 ; samtlicho Aktien wurden
yoii den Griindern, Fabrikbesitzor Cl. Linzon in Unna, 
Architekt H. Biischer in Miiiiater, Stadtbaurat 
L. Schmedes in Bunzlau, Kaufinann K. Bach in 
Enidon und Fabrikbesitzer B. Konig sen. in Annen, 
iibernommen. Den Aufsichtsrat dor Gesellschaft, dio 
inzwisclien auch in das Ilandolsrogistor eingotragen 
wurde, liilden Schiffsrecder P. G. Boer in Bontheim  
(Yorsitzender), Kaufinann E. SchollliaB in Berlin und 
Kaufinann A. Kuby in Edonkobcn. Zum Yorstando 
wurde Dipl.-Ing. Konig in Emden, bishorigor Chof 
der llochofonwerko des Schnlkor Grubon- uml Hiitten- 
Yoreina, gowiihlt. In Aussicht genommen ist der Bau 
yoii zwoi Hochofen mit oiner Loistiingsfahigkcit von 
tśiglich je 180 t, doch soli einstwoilen nur ein Ofen 
errichtet werden. Das Gcliiiide hiórfilr liogt auf dem 
sogenaunten Konigapolder in Emden, und zwar an 
einem Seitenkanal, der mit dom Dortmund-Emskanal 
parallel liiuft und sowohl mit diesem ala aucli mit 
dem Emdcner AuBenhafen in Yerbindung steht, so daB 
See8chiffe in umnittolbaror Niiho dor Worksanlagon 
ontladen mul bcfraclitet werden konnen. Dioscr Um- 
stand iat insoforn besondors wichtig, ala dio notigon 
Erze aus Spanion, Frankreich, Algier und Schweden, 
dio orforderlichen Brennstoffc aus England uiul dem 
Ruhrgebiete liezogen worden sollen.

Riimoliiiger und St. Ingberter Holiofen- uml 
Stahlwerko A.-G. in KUmelingen und St. Ingbort.

Dor Bericht des Yerwaltungsratoa uber das am
30. April abgelaufene Geschiiftsjahr erwitlmt zuniichst 
die mit Wirkung ab 1. Mai 1905 vollzogeno Yor- 
schmelzung des Riimelingor Hochofenworkos mit dem 
Eisenworke Kraemer unter dor oben gonannten Firma 
und dio Erholiung des Aktienkapitals auf 7 500 000 Fr., 
oingcteilt in 15000 Aktien zum Nenuwerte Yon je 
500 Fr. Unter diesen beiindeu aich 9000 alte Ak
tien und 4500 Aktien, die den Gegenwert fiir das 
Eisenwerk Kraemer bilden, wahrend die weiteren 
1500 neuen Aktien den Aktionarou zum Proiso Yon 
jo  2000 Fr. iiborlasaen wurden. Das liierbei erzielte 
Aufgeld nebst dem Ueberschusse dor Aktiva iiber 
die Passiya beim Eisonwork Kraemer im Betrago von  
insgesamt 5 250 000 Fr. wurde benutzt, um zunachst
1 190 950,62 Fr. auf dio ersto Anlage abzuschreiben, 
ferner 198 091,16 Fr. dor satzimgsmaBigen Riicklage 
zu iiberweisen, 175 000 Fr. dem Hochofenerncuerungs- 
fonds zuzufiihron und endlich 3 571000 Fr. fiir 
sonstige Zwccko borcitzustellen (darunter allein
2 000000 Fr. fiir Neubauten in Rumelingon, Oottingen 
und St. lngbert); die Ubrigen 114 958,22 Fr. nahm 
dio Yerachmelzung der beiden Worko in Ansprueh. 
Die gesamten Worksanlagon der Gosollschaft stolien 
nunmehr, nacbdem fur 1905/06 nochnials 1 000 000 Fr. 
abgeschrieben worden sind, mit 3 911 970,53 Fr. zu 
B u ch e; der sonstige Besitz an Immobilien und Berg- 
werksgerechtsamen ist mit 2 559 806,99 F r .  in die 
Bilanz eingesetzt. Dio Gewinn- und Yerlustroclinung 
weist bei einem SaldoY ortrago  Yon 256 470,40 Fr. und 
einem Bruttoorloso Yon 3 452 429,11 Fr. nach Abzug 
dor allgemeinon Unkosten,Unfallvorsichcrungsboitrago, 
Zinsen und Abschreibungen einen UeberschuB y o u
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2 219 423,42 Fr. nuf, der wio folgt Ycrwendet w ird: 
1485000 Fr. ( =  22 o/o) ais Diyidoudo auf dio 13 000 
alten Aktien, 27 000 Fr. ( =  3a/s o/0) ula Diyidende auf 
dio nouen Aktien, 316 267,62 Fr. zu YcrgOtuńgen an 
die Mitglieder doa Yorstandea und Aufsichtsratoa, 
150000 Fr. ftla Steuern- Rflcklągo und 270605,80 Fr. 
zum Yortrago auf neue Rechnung. — Wilhircnd dea 
Borichtsjahres waron filnf Ilocliiifen im B ctricbo; der 
Bau einea aecliaten JTocliofena achroitot riistig fort. 
Der Betrieb in St. Ingbert ycrlief obonfalla regel- 
mSBig, eo dali die W erke an der vom Stahlwerka- 
A^erbande bcachloasenen Produktionserhobung in vollem  
Umfange teilnehmen konnten. Im Noyember wurde eine 
lieuo FeinatraCe in Betrieb geaotzt, dio zur Zufriedcn- 
heit arbeitet. Dio Gesellachaft boabaichtigt, die An- 
lagcn in St. Ingbert umzugeatalten und zu yorgriiBorn, 
um dio Prpduktionamoglicbkoit zu lieben; giinatig ge- 
legone benaebbarte Grundstiicke bierfiir aiml bereits 
angekauft und die erforderlichen Arbeiten auch schon 
in Angriff genommen.

J. 1*. Pledboeuf & Co., Riihreuwerk, A.-G., Eller 
bei Diisseldorf.

Nach dem Bericbto des Yoratandes waron llor- 
Btellung und Yersand im Gcsch&ftejahrc 1905/06 
griiBer ais im Jahre zuvor. Infolge geatiegoner Preiao 
„fiir dio Rohatoffe, inabeaondere fiir liloche, wurden 
dio Vorkaufaprei8e im zwoiton llalbjabre erhoht. Dio 
am 1. April abgeschlossone Rechnung woist einen 
Rohgewinn von 642 055,42 JC und, nach Abzug der 
Yerwaltungskosten, Zinsen, Abschreibungen und Zu- 
wendungon fiir die yerschiedenen Riicklagokoiiteii, 
einen UeberachuB yon 268 312,83 ./* auf, zu dem noch 
dor Saldo des Yorjabrea mit 13 917,27 ^  hinzukommt. 
Aua diesem Erloae werden fiir dio besondere Riick- 
lago 50 000 ^* und fiir auBerordentlieho Abachrei- 
bungen 40 000 J t  yerwendet, 180 000 ( =  10 °/o) Divi-
dendo ausgcschiittet und die iibrigen 12 230,10 J. auf 
neue Rechnung yorgetragen.

Yereins - Nachrichten.

N ordw estliche Gruppe des Vereins 
deutscher E ise n -  und Stahlindustrieller.

I>ie itescliiiftlgung jugcndlicher Arboiter in 
YTalz- und Hammenyorken.

Auf Grund dos 139 a der Gewerbeordnung hat 
dor Bundesrat beschlossen: Im Eingang der Ziffer 11 
der Bekanntmaclmng yom 27. Jlai 1902 (lteichsgesetz- 
blatt Seite 170), betrelfend die Beschiiftigung yon Ar- 
beiterinnen und jugendlichen Arbeitern in W alz- und 
Ilaminerwerkon, treten an Stelle der AVorte „boi 
dem unmittelbaron Bctricbo der AYerke“ die AYorte 
„bei den unmittolbar mit dem Ofenbetriebe im Zu
sammenhang stohenden Arbeiten". — Die Ziffer l i der  
in Iłede stehenden Bekanntmnchung lautet also nun- 
mehr folgendermalien: „In Walz.- und Hammerwerken, 
welche Eisen oder Stahl mit ununterbroebenem Feuer 
yorarboiten, diirfen fiir dio Beschiiftigung der jungen 
Loute miinnliehen Geachleclits b e i  d e n  u n m i t t o l 
b a r  m i t  d o m  O f e n b e t r i e b e  i m Z u a a m m o u - 
h a n g ę  s t e h e n d e n  A r b e i t o n  die Beschriinkungen 
dea § 136 der Gewerbeordnung mit folgendon MalS- 
gaben auBer Anwendung bloiben": (Folgen die bia- 
herigen Bestimmungen).

Zur Dockung des Kohlonbedarfs.
Yon der lConigl. Eisonbahndirektion Esson er- 

halten wir nachfolgendea Schrciben:
„Dio im Herbst jeden Jahres rcgelmiiBig wieder- 

kehrende Steigorung des Eiscnbahnycreandos wird 
auch in diesem Jahre groBere Anforderungen an den 
Eisenbabnbetriob und die Zufiiiirung oflener und ge- 
dockter AYagen stellon.

Um den atiirkeren Yerkehr ohno Storungen zu 
bowaltigen, ist ea notwendig, daB dio hierauf gerich- 
teten Bestrobungeu der Eisenbahnverwaltung a l l e r -  
s e i t s  Unteratiitzung fmden.

Hierzu ist in erster Linie erforderlich, daB der 
B o d a r f  a n K o h l e n  u s w .  f ii r d e n  W i n t e r  
a c h  o n  j e t z t  b o z o g o n  und nicht auf die Zeit der 
Riibenernte yon Oktobor bis Ende Noyember ver- 
8choben wird, welche in der Regel Mangel an offenen 
Wagon zu yerursachen pflcgt.

Fiir den Yersand von Giitern in g e d o c k t e n  
W a g o n  ist ea nach den gemachten Erfahrungen 
dringend notwendig, dali dio groBen ATe r s e n d u n g e n  
an D u n g e m i t t e l n  gleichmiiBiger auf daa ganze Jalir 
oder wenigstens oinen liingeren Zeitraum yerteilt werden.

Fiir alle Wagonladmigen gilt aber, daB auf die 
yollo A u s n u t z u n g  d e a  L a d e g e w i e l i t a ,  sowie 
auf die s c h l o u n i g e  B o -  u ud E n 11 a d u n g  de r  
W a g o n  Bodacht genommen wird, damit yon einer 
allgemeinen Y e r k i i r z u n g  dor nacbatebend auf- 
gefiilirten L a d o f r i s t o u abgesehen werden kann.

1. Soforn nicht eine aiulere Friat featgesetzt und 
durch Aushang in den Giiterabfertigungaraumen, 
sowio durcli YerSffentlicbung in einem Lokal- 
blatte bekannt gemacbt iat, hat die Elit- oder Be- 
ladung, aofern die W agen bis yormittags 9 Uhr 
ladoberoit gestellt sind und dio Empfilngor oder 
Absondcr des Gutes innerlialb eines UmkreiBes 
von zwei Kilometern yon dor Station wobnen, noch 
innerlialb der Geschaftsatundcn dea laufenden 
Tages, sonat aber innerlialb der niiclisten zwOif 
Tageaatunden nach der Bereitstellung zu erfolgen.

2. Unter Tageastunden sind dio fiir den Giiterabfer- 
tigungsdienst yorgeachriebenen, in den Guter- 
abfertigungsriiumen durch Aushang bokanut ge- 
macbten Zeiten zu yorstehen. AVagcnIndunga- 
giiter konnen auch in den Mittagśfltunden, welche 
demzufolge in die Beladefrist eingerechnet werden, 
cntladen oder yerladen werden.

3. Ala Festtage (ycrgl. 56 [8] der Yorkebrsord- 
nitng) golten im allgemeinen die Tage, an denen die 
Ortapolizeibehiirdo darauf halt, daB an offentlichen 
Orten nicht gearbeitet wird.

4. Fiir Anschliisse und Lagerplatze gelten die auf 
Grund der AnschluByertrSgc fcatgcsetzteu Lade- 
friaten.
Die beteiligten Kreise erauchen w ir, hiernach 

yerfahren und die erforderlichen Einrichtungen im all- 
seitigen Interossc friihzeitig troffen zu wollen."

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 Institute of Miuing 

Kngineers.
E m p f a n g a a u s s c h u B :  Gcneraidirektor S p r i n - 

g o r u m ,  Dortmund (Yoraitzender); Dr. W. B e u m e r ,  
M. d. R. u. A., Dusseldorf; Kommerzienrat M. B o k e r ,  
Remscheid; Geheimrat B o r c h  e r a -A achen , Kom
merzienrat W. B r  ii g  ma n n  , Dortmund; Generalaekretar
II. A. B u e c k ,  Berlin; Direktor G i a b e r t  G i l l h a u s e n ,  
Essen a. d. Ruhr; lngonieur AY a l t e r  J. I l i l g e r ,  
Dusseldorf; Kommerzienrat II e in r . K a m p ,  Laar bei 
Rulirort; Direktor F r. K i n t z l ó ,  Rothe Erde bei



Aachen; Di rek tor von  Kr i i wo l l  in M eidcrich; Och. 
Kommerzicilrat li. L u o g  , DiisBoldorf; Oberbiirger- 
nioistcr M a r s ,  Dfisscldorf; Dircktor P a u l  R e u s c h ,  
Sterkrado; Ingenieur H. S a c k ,  Diisscldorf-Kath; 
Dircktor S c h a l t o n b r a n d ,  Dusse}dorf; Fabrikbesitzer 
A u g. T h y s s e n ,  MDlhoim an dor Ruhr; Professor 
Dr, Wi i s t ,  Aachen; Dr.-Ing. E. S c h r o d t e r ,  Dussel
dorf, ais Ocschiiftsfuhrcr.

P r o g r a m  iii :

D.is II a u p t q u a r t i o r ist im P a r k - I I o t e l  zu 
Dusseldorf; auch soli dort oin Buroau eroffnet werden. 
18. A uff u s t :  Ankunft der lia ste; zwangloses Bei- 

sammcnsein Im 1'ark-Hotel.
14, A u g u s t :  Fahrt mittels Sonderdampfors nacli den 

niedorrhóiniachoiS Industriohflfoń bis W aisum. Ab- 
frtlirt YOrmittugs gogeu 10 Uhr von Diisseldorf; 
Imbifl auf dom Dampfer wiihrcnd der Talfahrt. Be- 
sirlitigung dor Friedrich - Alfred Ililtto dor Firma 
Kr i od . K r u p p  in lllicinlinuson. Wahrend der 
lUiclifalirt gemeinsames Malil auf dcm Dampfer. 
A bolidu 8'/» Ulir: llcgriiBungsfoior mit muBikalisohcr 
Ullforliultung, gogoben vom Oberlmrgernieistcr der 
Stadt Dusseldorf (Fraek).

15. A ii g  u b t :
1. Die Damon besichtigen die Sehonswiirdigkpiten 

vmi Dusseldorf.
2. Die Herren untornehmen gnipponwoiso Bcsich- 

łlgungoń der Work©:
u) Kolilenzecho RheinpreuBen (SchaPht IV), 
h) A kt.-G os. I’hoenix und RIioiniBeho Stahl- 

worko, 
c) Gutehpffniingśhitffo.

ii. Abonds 6*/a Uhr Fostcssen in der Tonhalle 
(Fnick).
10. A u g u s t :  Oemoinschoftlichcr Ausflug. Eisenbahn- 

falirt nach Vohwinkel; Fahrt mit dor Schwobebalin 
durcli Elberfeld bis liarmon; Kabrt mit der Berg- 
balin zum Tollotiirm; dann weiter nach Romscheid 
(Besiolltigungder Eloktrostahl-Erzouguiig vonLindon- 
lierg); Talsporro, gojSjomsehaftliehcs Essen dasolhst; 
Rfickfabrt nach Romscheid und ttbor Solingen nach 
Diisseldorf.

17, A u g u s t :  Kboinauiflug. Eisenbahnfahrt nach
lCoblonz um 83" Uhr Yormittags; Besiolltigung der 
Kelloroi von Deinliard & Co., dasolbst FriihstUck; 
Dampferfahrt rheinaufwitrts bis St. Goar und Itiick- 
ftthrt bis Koln.

Bo t o i 1 i g u n g  d e r  M i t g  1 i o d o r d e s  V o r o i n s 
d o u t h e li e r  E l s  o n li ii 11 o n 1 o u t e.

Eino Heteiligung tmsorer Mitglieder an den tech- 
liischen Ausllilgen am 14, und 15. August ist nuB- 
geschlosBon; dagogon sind dio Mitglieder mit iliren 
Danton froundlich»t eingoladen zur Toilnahmo an dom 
BegrUBungsabcml der Stadt Diisseldorf am U . August, 
an dcm Koatpssen ani 15. August, an der Fahrt nach

968 Stahl unii Eisen, 26. Jahrg. Nr. 15.

Remscheid nm 16. August und an dor Rlieinfalirt am 
17. AuguBt. Dio Zahl der deutschen Teilnohmer wird 
nur eino beschrunkte soin konnen, die Yormorkungen 
erfolgen in der Reihenfolgo des Eingangcs der An- 
meldungen.

Dor Preis fiir dio Teilnahme am Festessen (eiu- 
schlicBlich Getranke) betragt 20 <45, am AusHug nach 
Remscheid 15 an dor Rlieinfalirt 20 fiir jedo 
Person und sind Anmoldungcn unter Beifugung des 
Betrages bis spatestena den 7. August schriftlich unter 
der Adrosso Yerein deutsclier Eisonhuttenleute, Dussel
dorf, JaeobistraBe 5, zu bowirkeii.

Aondorungon In dor Mitglledorllsto.
B uks, Paul, Konigl. Norwegischor Konsul, in Firma 

Baus & Diesfeld, Mannheim, Lamoystr. 8.
Bischojf, GoUfried, Oberingenieur, Essen a. d. Ruhr,
• Giirtnerstralic 31.

Brinłemann, Carl, Betriebsingenieur, Tlamni i. W., 
Kleino WcstatraBo 9.

(1 eller, F. O., Ingenieur, Trier, LiiuionstraBo 9.
G rolrian , Carl, .Betriebsingenieur boi Fried. Krupp, 

Akt.-Ges., Essen a. d. Ruhr, DreilindenstralSo 9 8 p.
Hanncseń, Eugenio, Administratore dolegato delta 

Societa Tubi Mannesmann, Mailami, Yia Yincenzo 
Monti 28.

Kerschen, Alphonse, ingenieur, Gorcy (Mcurthc-ot- 
Mosollo), Frankreich.

Liehig, M., Iliittendirektor a. D., boratondor Ingenieur 
voni Motallwork Unterwesor, Gelsenkirchen, A m Stadt- 
garten 11 a.

Ltteg, Wnlther, Stalilwcrks-Bctriebsingcnieur des Eispii- 
nud Stahlworks Hoescli, Dortmund, Eborliardstr. 17.

M rrM , Richard, in Firma Siewert & Mcrkel, Zivil- 
ingenieiire, Koln; VorgehirgstraBe 35.

Musie, A lfred, Ingenieur, Maizieres, Kr. Metz.
Oberreich, Philipp, Koln, vori WcrthstraBo 15.
P eters, Kich., Bctriebsdirekt'.'r des „ \rulcau“ Ma- 

sclunenfabrik A.-G., Wien, Ziinniermanngasso 1.
Schm itz, J . ,  Oberingenieur, technisc.lior Boirat dos 

OenoraldirektórB der Ver. Kiinigs- und Laurabiltto 
Akt.-Gcs., Lauralnitte O.-S.

Sei/ferth, !j., Toohn. Burćau, Berlin S. 14.

N o u e M i t g l i e d e r .
Gatlcmann, Ferdinand, Dr. pliil., Chemiker, Sehwein- 

furtli a. M., Gartenstr. 16.
Ifarin g , W olfgang, Dipl. - Ing., Halle a. d. Saale, 

Wiliielmstr. 39.
Ileurióh, L ud w., Dipl.-Ing., Des petits tils do l.l'ola do 

Wendel & Co., Ilayingen, Lothr.
Johnsson, Wiking, Ingenieur in Fa. Kolilswa Jiirn- 

vorks Aktiebolag, Kolilswa, Schwcdcn.
Lipsch itz, Reg.-Rat, Dusseldorf, Abnfeldstr. 83.
TUnnerhojf, Heinrich, Ilagen i. W ., Siidstr. 19.

Ar e r s t o r b e n .
Heinricha, .1., lliittor.direktor a. 1>., Dortmund.
Leistikow, B., Gcneraldirektor, Waldenburg.

Yereins - Sachrichten.


