
ibonnementsprels
fiir

Nlchtverelns-
mitglicder:

24 Mark

jahrlich
exkl. Porto.

Die Zeitschrift erscheint in halbmonatlichen Heften.

S T A H L  D l  E I S E N .

Insertlonsprels 
40 Pf.
fur die 

zweigespaltene 

Petitzeile, 

bei Jahresinserat 
angemessener 

Rabatt.ZEITSCHRIFT
FUR DAS D E U T S C H E  E IS E N H U T T E N W E S E N .

E e d i g i e r t  v o n
$r.=£ęng. E . S c h r o d t e r ,  uni Generalsekretar D r. W . B e u m e r ,

, ,, , . . r i . .  uuitaniAnfa Geschaftsfuhrer der Nordwestlichen Gruppe des Yereins
Geschaftsfdhrer des Verelns deutscher EisenhUttenleute, deutscher Eisen- und Stahl - Industrielier,

fur den technischen Teil fur den wirtschaftlichen Teil.

K om m issions-Y erlag  v on  A. B a g e l  in  D U sseldort

Nr. 18. 15. September 1906. 26. Jahrgang.

Die Entw icklung der  belgischen Eisenindustrie.

■ I—< inen selir wertvollcn Beitrag zur Geschichte
der belgischen Eisenindustrie bildet ein Vor- 

trag, den Baron E. de L a v e le y e  auf dem 
Briisseler KongreB des Internationalen Verbandes 
fiir die Materialpriifungen der Technik am 
3. September 1906 gehalten hat. Wir entnehmen 
demselben nachstehende Mitteilungen:

Fiir die Eisenindustrie Belgiens kommen 
obenan zwei Industriezentren in Betracht: der 
Bezirk von Liittich und der von Charleroi. 
Zwar befinden sich beachtenswerte Werke yer- 
einzelt aućh in anderen Provinzen — so besitzt 
die Provinz Luxemburg ihre Hochofen, im Herzen 
des Landes finden sich ein Hochofenwerk, ein be- 
deutendes . Stahlwerk, dazu Walzwerke, Eisen- 
konstruktions - Anstalten und Kesselschmieden; 
in Mons und Brabant treffen wir Walzwerke an; 
Maschinenbau - Anstalten und Kesselschmieden 
bluhen zu Antwerpen, Briissel, Gent, Tirlemont 
und anderen Orten; Eisenbahnbedarfswerkstatten 
liegen in Flandern und Brabant; GieBereien end- 
lich sind ziemlich iiberall zerstreut — , doch 
weisen die Bezirke von Liittich und Charleroi 
zusammen 32 Hochofen von 42, 7 von 8 Bessemer- 
stahlwerken und 26 Walzwerke von 36 auf. 
Wahrend in den anderen Provinzen die Eisen
industrie noch verhaltnismafiig jugendlichen Alters 
ist, kann man das ehemalige Liitticher Land so 
richtig ais die Wiege der belgischen Eisenindustrie 
bezeichnen; griff doch dieses Gebiet friiher weit 
iiber die Grenzen der jetzigen ProYinz Liittich 
hinaus und umfaBte einen groBen Teil von Namur 
und vom heutigen Hennegau bis nach Charleroi.

Die Anfange der Eisenindustrie Belgiens ver- 
lieren sich in dem Dunkel der Vorzeit; es ist

x v i n . «

(N achdruck rcrboten .)

moglich, daB die Eburonen und Nervier, die Vor- 
fahren der heutigen Belgier, diese Kunst aus 
ihrer asiatischen Heirnat mitbrachten; jedenfalls 
lehrt uns die Geschichte, daB Casar bei den von 
ihm unterworfenen Stammen Galliens bereits die 
Kunst der Eisen- und Waffendarstellung hoch 
cntwickelt vorfand. Einen Einblick in die Ar- 
beitsweise der alten Belgen lieB eine Sclimelz- 
statte tun, die im Jahre 1870 zu L u s t in  bei 
Namur aufgedeckt wurde. Yon einer hohen 
Blutezeit der Eisenindustrie in der Liitticher 
Gegend und dem Gebiete zwischen Sambre und 
Maas unter der Romerherrschaft zeugen noch 
heute allentlialben zahlreiclie Schlackenhalden; 
die Sociśtć de Couillet hat zu G eron sart bei 
Cerfontaine allein eine Halde mit nicht weniger 
ais 14 000 t Schlacken erworben, welche noch 
40 bis 60 °/o metallisches Eisen enthielten; in 
dem Gebiet zwischen Sambre und Maas sind in 
neueren Zeiten melir ais 1 Million Tonnen dieser 
alten Schlacken ausgebeutet worden. Man wird 
daher zu der Annahme nicht unberechtigt sein, 
daB in den ersten Jahrhunderten unserer Zeit- 
rechnung die genannten Gebiete die eisen- 
industriereichste Gegend Nordgalliens und viel- 
leicht des ganzen Romischen Reiches waren. Der 
Einfall der germanischen Stamme hat sicherlich 
einen Niedergang der Gewerbetatigkeit mit sich 
gebracht, doch setzte bereits unter Karl dem 
GroBen der Aufschwung wieder kraftig ein; aus 
der Katalansehmiede entstand der Sttickofen, und 
in der Gegend von Liittich bestand damals eine 
Konigliche Panzer- und Waffenfabrik. In einem 
Lande, dessen groBe Waldbestitnde zu billigem 
Preise das notige Brennmaterial lieferten, wro
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zalilreiclie Wasserlilufe eine wichtige Betriebs- 
kraft ab g ab en mul zugleich raiilielose Handels- 
bezjehungen mit den Nachbarlilndern emijglichton, 
wo sich im UeberiluB unscliwer zu yerhiittendo 
Erze fanden, war es naturlich, daB die Eisen- 
darstellung zu auBergewohnlicher Bliite sich ent- 
wickelte. Seit dem 12. Jahihunderi sproBten 
allcnthalben Werkstiltten fiir die Verarbeitung 
des Eisens hervor, und die vereinigten Eisen- 
schmiede bildeten ais „Corporation de bon 
metier des Fóbures“ die maclitigste Zunft der 
32 Gewerbe in der Stadt Liittich. War bis 
daliin in den Wallonscbmieden nur schtniedbares 
Eisen liergestellt worden, so wurde nun dort 
auch der Eisengufl erfmulen.* Der erste „Hoch- 
ofen“ zur Erzeugung von GuBwaren wurde 
1340 zu Lustin bei Namur erbaut, auch steht 
auBer Zweifel, dafi vor dem Jahre 1400 bereits 
die Hochofen von Vennes und Grivegnće wolil 
bekannt waren.

Ein furchtbarer Schlag traf im Jahre 1468 
das gcwerbreiche Liitticher Land, ais Karl der 
Kiihne nach dem Fali der von ihm belagerten 
Stadt Liittich ziemlich alle Eisenhilmmer zer- 
storen liefi. Wenn sich von diesem todlichen 
Streich auch viele der Werke nicht mehr er- 
holten, so bliihte doch bei dem arbeitsfreudigen 
Yolke die Eisenindustrie von neuem auf, und 
es waren am Ende des 16. Jalirhunderts wal- 
lonische Hiittenleute, die, von Karl IX. von 
Sclnveden gerufen, in Skandinavien die Kunst 
der Bearbeitung der Mctalle einfiihrten. Die 
Auswanderung der Haminerschmiede von Namur 
und Liittich nach Schweden uahm einen solchen 
Umfang an, daB im Jahre 1624 der Provinzialrat 
von Namur auf Befehl Philipps IV. ein Verbot 
gegen derartige Anwerbungen erliefi.

Im Jahre 1613 wurde zwei Waffenschmieden 
aus Maestricht, das damals zu Liittich geliorte, 
amtlich die Erlaubnis zuteil, aus Eisen durch 
Zementieren Stahl zu bereiten. Die Zahl der 
Hochofen in Belgien vermehrte sich so rasch, 
daB 1700 ein Edikt des Eiirstbischofs von Liittich 
erschien, das den Bau neuer Hochofen auf die 
Dauer von 25 Jaliren untersagte. Zu bemerken 
ist schlielilicli nocli, daB Liittich von 1738 bis 
1743 Waffen fiir ganz Europa lieferte und daB
1802 daselbst eine GeschiitzgieBerei gegriindet 
wurde, welche fiir Napoleon eine groBe Menge 
Kanonen herstellte.

Einer der wichtigsten Fortschritte im Eisen- 
hiittenbetrieb, dio Verwendung von Koks im 
Hochofen, die in England bereits seit 1619 
bekannt war, wurde allerdings in Belgien, nach 
einem miBgliickten Versuche zu Juslenville bei 
Spa im Jahre 1769, dauernd erst im Jahre 
1821 eingefiikrt, ais J o h n  C o c k e r i l l ,  ein

* Der Vortragende scheint sich hier etwas stark 
Tom Lokalpatriotismus liaben beeinłłussen zu lassen, 
Torgl. auch B e c k :  „Geschichte des Eisens", I I . Ab- 
teilung S. 851. Die Red.

geborener Englilnder, jedoch in Liittich er- 
zogen, zu Seraing den ersten Kokshochofen 
erstellte, der bis 1830 der eiuzige seiner Art 
blieb und der den Grundstein fiir die heute 
weltbekannten Werke der Firma Cockerill 
bildete. Fast zur selben Zeit erbaute ein anderer 
Liitticher Burger, M ich e l O rb an , zu Gri- 
vegnee die ersten Puddelofen und die ersten 
Walzwerke, wie sie in England bereits seit 
40 Jaliren in Gebrauch waren. Inzwischen waren
1803 durch Dainpf angetriebene Geblasemaschinen 
eingefiihrt worden. 1837 kam in Seraing die 
Auwendung erwilrmten Windes auf.

Wenden wir nun unsere Blicke zuruck zu 
der Geschichte der Eisenindustrie in dem Teil 
des Hennegaus und der Proyinz Namur, den 
man kurz ais das Revier von Charleroi bezeiclinen 
kann. Die Anfrlnge des dortigen Eisengewerbes 
sind nicht in Charleroi selbst zu suchen, sondern 
in den Gebieten, wo reine und leicht reduzierbare 
Erze angetroffen wurden; die ersten Spuren 
heften sich an die Gegend von Cliimay. In 
alten Urkunden findet man eine Eisenhiitte Haut- 
Jlarteau erwiihnt, die bereits lim 1200 zu Ken- 
lies iin Hennegau bestand. 1345 und 1384 er- 
reichten die Hiittenleute vonlIorialme, Fraire.Flo- 
rennes und anderen Orten Steuerhefreiungen von 
dem Grafen von Namur, der ihnen zugleich 
einen Geschworenen-Gericlitshof bewilligte. Die 
ersten statistischen Angaben entstammen einem 
Bericht aus dem Jahre 1693, der auf Befehl 
Ludwigs des XIV. abgefaBt war und der besagt: 
„Der Teil des Hennegaus, der zwischen Sainbre 
und Maas liegt, zieht seinen ganzen Reichtum 
aus den Betrieben der Eisenerzgruben und der 
Hammerschmieden. Man hat dort 14 Oefen, 
von denen 9 auf dem Gebiet von Chimay und 
2 auf dem von Avesnes stehen und 3 Maubeuge 
zugelioren; ferner 22 Hammer, davon 19 111 
Chimay und Beaumont und 3 zu Maubeuge. Alle 
diese Anlagen beschilftigen rund 2200 Arbeiter, 
diejenigen inbegriffen, die die Verkohlung des 
Holzes ausfiihren.“

Fast ein Jahrhundert spilter sehen wir einen 
Kampf entbrennen um zwei nocli heute wichtige 
wirtschaftliche Fragen, Schutzzoll und Freihandel. 
Die Hammerschmiede des Hennegaus, welche im 
Jahre 1766 eine Krise durchmacliten, zu einer 
Zeit, da die Liitticher Werke in voller Bliite staiulen, 
verlangten zollamtliche MaBregeln gegen ihre 
ostlichen Nachbarn. Anderseits trafen auch die 
Regierungen Liittichs und selbst der oster- 
reichischen Niederlande, ofters mit Gewalt, A11- 
ordnungen, um die Freiheit des Handels mit den 
Nachbarlilndern einzuschrilnken, so daB beson- 
ders die Jahre 1756 und 1765 zalilreiclie Tarif- 
kriege rerzeichnen.

In einem 1816 in Mons veroil’entlichten Be
richt iiber die Gruben der Provinzen Hennegau, 
Namur, Liittich und Luxemburg lesen wir, daB 
„118 Hammer ihren Bedarf an Roheisen von den
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50 Hochofen des Hennegaus bezogen, 98 dayon 
lagen im Hcnnegau und Namur, die 20 ubrigen 
geliorten zu Frankreich. Der jtthrliche Yerbrauch 
eines Hammerwerkes betrug rund 450 000 Pfd. 
Eoheisen; die Hochofen erzeugten 65 Millionen 
Pfund Eoheisen". Der Ersatz der Holzkohle 
durch Koks hraclite notwendigerweise eine Wan- 
derung der Hochofen nach dem Steinkohlengebietj 
und 1827 wurde der erste Kokshochofen dos 
Hennegaus zu Marcinelle errichtet.

Nach diesem Riickblick sind wir wieder an 
einem neueren Zeitpunkt angelangt, von welchem 
an die beiden Bezirke Liittich und Charleroi 
ein gemeinsames Geschick yerbindet. Es bleiben 
noch einige wichtige Angaben iiber dio belgische 
Eisenindustrie zu erwahnen. Um das Jahr 1860 
fand das Werk zu O u g ree  Mittel, um im 
grofien Mafistabe die reiclien Brauneisenstein- 
lager von Couthuin in der Provinz Namur zu 
verliiitten. Zu derselben Zeit erbaute die Gesell- 
scliaft C o ck erill ein Tiegelstahlwerk in Seraing;
1863 richtete sie den ersten Konverter ein und 
walzte die ersten Stahlschienen. Der erste Martin- 
ofen dagegen wurde in Belgien durch die Societó 
de S c le ss in  zu Liittich erbaut. Eine vollstandige 
Umwandlung sowohl in den Eisen- wie den 
Stahlhutten ging in den Jahren 1870 bis 1880 
vor sich, einesteils infolge der Erschopfung der 
■einheimischen Erzvorkommen und anderseits 
durch Inangrifthahme der Lothringer-Luxemburger 
Minetten und durch die Erfindung des Ent- 
phosphorungsverfahrens, welch letzteres die So- 
ciótś dAngleur 1879 einfuhrte. Endlich brachte 
Im Jahre 1897 eine der letzten Vervollkomm- 
nungen die Gesellscliaft Cockerill mit der direkten 
Yerwendung der Hochofengase in Gasmaschinen.

Um sieli die Fortschritte in der Massen- 
erzeugung zu vergegenwartigen, die die belgische 
Eisenindustrie bis auf unsere Tage gemacht hat, 
kann man ziemlich weit zuriickgreifen. Die 
ersten Angaben, auf die man sich mit Sicherheit 
zu beziehen vermag, stammenaus dem Jahre 1546, 
wo die Feuer rund 300 kg Eisen in 24 Stunden 
lieferten. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts war 
die Produktion gewaltig gestiegen, ohne jedoch 
Iiber 3 t im Tage liinauszukommen. Die Hoch
ofen von Clianxlie an der Ourthe und die von 
Ferot erbliesen damals 876 000 Pfd. — 438 t 
Eoheisen im Jahr. Um 1750 machte der Hoch
ofen zu Chimay etwa 700 t jalirlich, der Hoch
ofen zu Seraing lieferte um 1800 10 t taglich 
oder 3000 t jalirlich. Im Jahre 1848 galt eine 
Tagesleistung von 25 t ais sehr betrachtlich, 
wahrend 1860 die Hochofen der Societe de 
l’Esperance und die von Cockerill 5400 t jahr-- 
lich, die von Sclessin 6000 t, von Ougree 7000 t 
und von Grivegnee 9000 t lieferten. Um 1870 
war Belgien an die Spitze der Hochofen be- 
treibenden Lander der Erde getreten. Seine 
durchschnittliche jahrliche Hochofenleistung be
trug 12000 t ,  demgegeniiber erreichte Grofi-

britannien nur 9150 t, Deutscliland 7000 t, die 
Vereinigten Staaten 65001 und Frankreich 4430 t. 
Noch im Jahre 1880 trug Belgien das Haupt 
lioch erhoben mit einer mittlereu Jahresproduktion 
von 20 000 t fiir den Ofen, gefolgt der Eeihe 
nach yon England mit 14 000 t ,  Deutscliland 
mit 11 000 t, den Vereinigten Staaten mit 8750 t 
und Frankreich mit 8600 t. Zehn Jahre spater, 
1890, hatten aber bereits dio Vereinigten Staaten 
infolge ihrer reichen Erzvorkommen am Oberen 
See und ihres gutenConi)ellsvillerKoks die Lander 
der alten Weit uberfliigelt und erreicliten ein 
jahrliches Mittel yon 30 000 t, wiihrend Belgien 
noch an erster Stelle in Europa mit 22 000 t 
stand und nach ihm Deutscliland mit 21 000 t, 
England mit 19 500 t und Frankreich mit 16 500 t 
kam. Im Jahre 1900 iibernahm zum erstenmal 
Deutscliland dank der enormen Entwieklung des 
Minettebezirks die Fiihrung in Europa und, ohne 
mit den Biesenschritten der Vereinigten Staaten 
auszuschreiten, dereń Erzeugung sich auf 60000 t 
verdoppelt hatte, erreichte es 32 000 t gegen 
27 000 t in Belgien, 22 500 t in England und 
22 000 t in Frankreich.

Gegenwartig endlich kann man die Jahres
produktion eines belgischen Hochofens fiir 1905 
mit 32 755 t annehmen, und hat Belgien damit 
den dritten Platz liinter den Vereinigten Staaten 
mit 100 000 t und Deutscliland mit iiber 40 000 t 
eingenommen, kommt aber vor England mit 
26 000 t und Frankreich mit 25 000 t. In den 
neuesten, yon der Firma Cockerill und zu Couillet 
erbauten Hochofen werden 180 t taglich oder 
65 000 t jalirlich erblasen, wahrend die im Bau 
begriffenen Oefen von Cockerill 200 t und die 
der Gesellscliaft Sambre et Moselle 250 t oder 
90 000 t jaluiich leisten sollen. In dem Mafie, 
wio die Erzeugung eines Hochofens stieg, ver- 
ringerte sich dereń Menge, so fiel in Amerika 
die Anzahl von 410 im Jalire 1873 auf 182 
in 1902, in Deutscliland von 297 im Jahre 1875 
auf 264 , in England yon 661 auf 349, in 
Frankreich von 266 auf 114 und in Belgien 
von 46 im Jahre 1870 auf 27 in 1892, um im 
Jahre 1905 wieder auf 42 zu kommen.

Eine letztmalige Riickkehr zu friiheren 
Tagen soli nun noch audere statistische Angaben 
bringen, die an Hand der Vergangenheit den 
belgischen Hiittenmann yeranlassen mogen, ver- 
trauensvoll seine Blicke in die Zukunft zu richten. 
Aus der Zusaminenstellung des Departements de 
1’Ourthe im Jahre 9 der Eepublik geht heryor, 
dafi die Eisensteinforderung in diesem Departe- 
ment 1000 t betrug und damit ungefahr den 
zehnten Teil des Bedarfs seiner 15 Hammer aus- 
machte. Am Vorabende der Eevolution, welche 
Belgien zu einem unabhangigen Staate machte, 
im Jahre 1829, besafi dio Provlnz Liittich 
6 Holzkohlenhochofen, 1 Kokshochofen, 5 Kupol- 
ofen, 78 Frischfeuer, 39 Flammijfen, 31 Schmiede- 
hammer, 16 Walzwerke. Die Produktion der
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Hocliofen betrug 7078 t, die der GieBereien 
660 t GuBwaren, weiter wurden 5011 t Walz- 
produkto und in den Eisenbauanstalten 4778 t 
verschiedener Waren hergestellt. Die Anzahl 
der Arbeiter war insgesamt 711. Auf die Re- 
volution von 1830 folgte eine furchtbare Krise, 
gliicklicherweise nur von kurzer Dauer, doch 
erholten sich die Werke davon in einer Art, 
daB man in der Geschichte des Eisens vergeb- 
lich nach einem zweiten Beispiel suchen wird. Die 
Jahre 1835/36 bezeichnen die Griindung mehrerer 
der groBten Unternehmungen Belgiens durch 
die kurz yorher auch entstandenen groBen Banken. 
Ein Industriefieber bemiichtigte sich der Kapi- 
talisten, welche der Reihe nach scliufen: 1835: 
die Sociśtó des Vennes (EisengieBerei), ferner die 
Gesellschaft der Steinkohlenbergwerke und Hocli- 
ofen zu Ougróe; 1836: die Maschinenbau-Anstalt 
Saint Lóonard und die Gesellschaft der Stein
kohlenbergwerke und HochBfen de l’Espórance; 
1837: die Eisenhiitte zu Ougróe. Alle fiinf 
Werke waren Griindungen der Bank von Bel- 
gien, wahrend im Jahre 1836 von der Socióte 
Generale die „Socióte de Sclessin“ errichtet 
wurde.

Aus derselben Zeit stammt im Hennegau 
die Societó de Couillet (1835) und die Sociótó 
de la Providence (1838), um nur diese anzufuhren, 
wahrend ein Englander Thom as B o n eh ill nach 
dem VorbildeOockerills in demBezirk von Charleroi 
sich anscliickte, Hiittenwerke zu erbauen, die noch 
heute seinen Namen tragen und im Besitze seiner 
Nachkommen sich befinden. Weiterhin gehoren 
die Gesellschaft von Thy-le-Chfiteau und die von 
Acoz, beide nunmehr „Societó de Montcheret“, 
zu den Griindungen jener industriellen Bliitezeit. 
Damals wanderten auch belgische Eisenhutten
leute in Wiederholung des Auszuges ihrer GroB- 
yater im 17. Jahrhundert nach den benachbarten 
Grenzlandern aus, vor allem nach dem Rhein- 
land, um dort die technischen Verbesserungen 
ihrer Heimat einzufiihren; noch heute findet man, 
wie in Belgien die Nachkommen der Englander 
C o c k e r ill, P a s to r , A lexan d er u n d B on eh ill, 
so dort wallonische und Liitticher Namen von 
gutem Klang, ais P ó tr y , D ereu x , P ied b o eu f, 
B ich ero u x  und C h a r lier , die in Rheinland- 
Westfalen sich Burgerrecht erworben haben. 
Auch eine Anzahl von Steinkohlenbergwerken an 
der Ruhr sind von Belgiem geschaffen worden; er
wahnt seien nur Dahlbusch und Alstaden.

Wesentlich zu dieser auBerordentlichen Ent
wicklung trug das Aufkommen der Eisenbahnen 
1835 bei; einige der ersten Linien des Kontinents 
wurden in Belgien angelegt. In der Folgę wech- 
selten Perioden der Hochkonjunktur mit solchen 
des geschilftlichen Niedergangs, letztere nament- 
lich 1839,' dann nach den Aufstanden yon 1848, 
1873, 1885 und 1895. Zeiten groBer Bliite 
der belgischen Eisenindustrie dagegen bildeten 
die Jahre 1853, 1872 bis 1873 und neuerdings

1899 bis 1901.* Die Produktion, die sich, wie 
aus beifolgender Tabelle ersichtlich, im groBen 
Ganzen standig aufwarts bewegte, machte die- 
selben Spriinge.

G e a a m t e r z o u g u n g  v o n  1850 bis 1905.

Dekadę
Roheisen

t
Schweifleisen

t
Flufistahl

t

1851 — 1860 
1861 —  1870 
1871 —  1880 
1881 — 1890 
1891 — 1900 
1901 —  1905*

* bereclinot

2 842 858
4 420 528
5 487 860
7 503 173
8 847 832 
5 643 110

fur dio Yollc 

12 000 000

1 431 443
3 587 642
4 667 485
5 054 070 
4 647 850 
1 864 755

Dekado 19 

3 700 000

11 990 
684 520 

1 987 810 
4 165 918 
4 487 955

51 — 1910 

10 000 000

DaB die Darstellung von FluBstahl in Belgien 
mit dem Jahre 1863 begann, wurde schon oben 
erwahnt, dem Jahr, in dem Cockerill seine ersten 
Konverter baute; acht Jahre spater wurden die 
Stalilwerke von Angleur gegriindet; 1879, sechs- 
zehn Jahre nachdem die ersten Schienen gewalzt 
worden waren, entstanden drei neue Stalilwerke 
die von Ougre, von Thy-le-Chateau und yon 
Athus, darauf 1883 M. G. Boel zu La Louyióre 
1893 wurden wieder drei Stahlwerke erbaut, 
von der Socióte d’Angleur zu Sclessin, der 
Societe „La Providence# und der Societó de 
Couillet bei Charleroi; endlicli brachte das Jahr 
1905 die Inbetriebsetzung der jiingsten Stahl- 
hiitte „Sambre-et-Moselle“ zu Montignies sur- 
Sambre. AuBer der Unternehmung der Socióte 
d’Athus sind alle sonstigen Stahlwerke zurzeit 
in Tatigkeit. Mit 34 Konyertern kann Belgien 
gegenwartig 1 1j2 Millionen Tonnen Stahl er- 
blasen, wahrend die siidwestdeutschen Eisen- 
hiitten in Lothringen und an der Saar acht 
Stahlwerke und 33 Konyerter mit 2185 000 t 
Jahreserzeugung besitzen, das franzosische Loth
ringen sieben Stahlwerke und 28 Konyerter mit 
1 x/2 Millionen Tonnen jahrlich und endlich das 
Groflherzogtum Luxemburg und der Wurmbezirk 
drei Stahlwerke und zwolf Konyerter mit 830 0 0 0 1 
jahrlich zahlen. Insgesamt stellen also diese 
achtzehn Stahlwerke in 73 Konvertern mit
4 520 000 t jahrlicher Produktion etwa die drei- 
faclie Menge der belgischen Stahlerzeugung her.

Was die heutige Bedeutung der eisen- 
industriellen Unternehmungen Belgiens betrifft, 
so sei nur angefiihrt, daB auf den wochentlich 
in Brussel stattfindenden Zusamraenkiinften ver- 
treten sind: 15 Eisenhiitten mit 42 Hochofen,. 
davon gegenwartig 36 im Feuer, 8 Stahlwerke 
mit 34 Konyertern, dayon 32 zurzeit im Betrieb, 
36 Walzwerke, 21 StahlgieBereien, 9 Bandagen- 
fabriken, 18 Achsenfabriken, 75 Eisenkonstruk- 
tions-Anstalten, 70 Eisen- und MetallgieBereien,

* NHheres iiber die Schwankungen in der Er
zeugung dor belgiBchen Eisenhiitten vorgl. S. 1156 
dieBoa Heftoa.
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15 Lokomotiywerkstatten, einige 20 Wagenbau- 
anstalten, zusammen 250 Firmen, ohne die Un- 
menge sonstiger kleinerer Betriebe zu reclinen. 
Dabei darf nicht vergessen werden, dafi Belgien 
stark auf den Weltmarkt angewiesen ist, denń 
kein anderes Land hat gleich hohe Export- 
zahlen. Wiihrend niimlich die Ausfuhr der Ver- 
einigten Staaten etwa 7 °/o ihrer Produktion 
betragt, dio von Frankreich 10 °/o, von Deutsch
land 3 3 °/o , bleiben im belgischen Lande nur 
20 °/o und werden rund 80 °/o einscliliefilich der 
fertigen Waren ausgcfuhrt.

„Trotz aller mifilichen Verhaltnisse“, so 
schliefit Baron de L a v e le y e  seine Ausfiihrungen, 
„unter welchen Belgien zu leiden hat, um dem 
Wettbewerb die Stirne bieten zu konnen, konnen 
wir doch mit Befriedigung uns der Tatsache 
bewufit sein, dafi wir seit der gallo-romisclien 
Zeit nicht zuriickgeblieben sind, und wenn unsere 
Voreltern von der Sambre und der Maas wie 
aus dem Liitticher Lande heute wieder zu uns 
kamen, so wurden sie wie vordein die Erzeugnisse 
des belgischen Gewerbfleifies bis an die Grenzen der 
zivilisierten Weit verbreitet sehen“. c. Geiger.

Die Verwendung von GroBgasmaschinen in deutschen Hutten- 
Zechenbetrieben.

und

Von K. R einhardt in Dortmund.
(Hierzu Tafel X X V I bis X X X . SchluB yon Soite 1054.)

A’ls Z w e i t a k t  m a s c h in e n  kommen in 
Deutschland nur das System von O echel- 

h a u ser  und jenes der G eb r iid er  K ortin g  in 
Betracht. Das erstere ist vertreten durch die 
Ausfiihrungen der A sch ersleb en er  M aschinen- 
b a u -A k t.-G e s . und von A. B o r s ig -B e r l in ,  
das letztere durch solclie der Ge- 
b r iid er  K o r t in g  selbst und 
ihrer Lizenznelimer, das sind die 
G u te h o f fn u n g s li i i t t e -O b e r -  
lia u se n , die D on n ersm arck -  
h iitte -Z a b rze , die S ie g e n e r  
M a sch in en b a u -A k tien g ese ll-  
sch a ft und die M aschinenbau-  
A k t ie n g e s e lls c h a f t  yorm als  
G eb riid er  K le in -D a h lb ru ch .

Z w e ita k tm o to r  S y s te m  
von O eclie lhauser (Abbild. 47,
48, 49, Tafel XXVIII). Die Wir- 
kungsweise und die Vorziige dieser 
Maschine, beruliend auf der Zwei- 
taktwirkung an und fiir sich, auf 
der Anwendung von offenen Zylin- 
dern und der selbsttatigen Schlitz- 
steuerung durch die Arbeitskolben 
fiir Ein- und Auslafi unter Ver- 
meidung von Yentilkopfen und 
Ventilen, die im Feuer liegen, so
wie von Stopfbiichsen und Kolben- 
stangen, auf der Ausbalancierung 
der Massen und dem Wegfalle der 
Beanspruchung des Maschinenralimens und des 
Fundaments (sofern hinter der Gasmaschinc nicht 
ein Geblasezylinder angeordnet ist) , darf ich 
ais bekannt yoraussetzen. Die Konstruktion ist 
ohne Erlauterung aus den von der Aschers- 
lebener Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft und von 
A. Borsig zur Verfiigung gestellten Abbildungen 
(Tafel XXVIII) zu erkennen.

Gegeniiber friiheren Ausfiihrungen wurde an 
der Oechelhauser-Maschine in den letzten Jahren

yor allem die Gemengebildung und die Regu
lierung geandert. Die in der Regel hinter dem 
Gaszylinder angeordnete Ladepumpe besteht aus 
einem Zylinder mit selbsttatigen Ventilen, dessen 
Kolben auf der einen Seite Gas, auf der andern 
Seite Luft auf den notigen Ladedruck kompri-

Abbildung 47. Zwanglaufig gesteuertes Iiucklaufycntil, 

Patent Konig der Ascherslebener Maschinenbau-Aktiengesellschaft.

miert. Das Ausblasen und das Laden des Ar- 
beitszylinders yoUżielit sich wahrend des Luft- 
yerdichtungshubes der Ladepumpe und kurz nach 
demselben, so dafi durch die zuerst geoffneten 
Schlitze des Arbeitszylinders Luft eintritt und 
nach Ueberschleifen der Gaseintrittsschlitze durch 
den Kolben ein Druckausgleich in den Lade- 
behaltern bezw. Rohrleitungen fiir Luft und 
Gas stattlindet und infolgedessen von einem 
bestimmten Augenblicke ab Luft und Gas zu-
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Abbildung 48. Anordnung der Steuerung bei den Gasmnschinon von A. Borsig in Borlin.

sammen einstromen. Das Gcinengo bildct sich 
dabei erst nach dom Eintritt von Luft und Gas 
in dem Zylinder selbst. Die Geschwindigkeits- 
regulierung, d. h. die Yeriinderung der Ladung 
der Belastung entsprechend durch den Regulator 
wird von den beiden Firmen yorschieden aus- 
gefiihrt.

Bei den Maschinen der A sc  l ie r s le  b en or  
M asch inenbau-A kt.-G es. ist nur der Zutritt 
des Gases durch den Regulator heeinflufit, und 
zwar durch ein nach Patent K o n ig  zwang- 
liiufig gesteuertes RUcklaufvent.il, das, auf dem 
Zylinder sitzeiul, die um dio Gasschlitze liegende

Kammor, also den Druckbehiilter fiir das in der 
Ladepumpe verdichtete Gas, bei jeder Umdrehung 
der Maschine langere oder kiirzere Zeit mit der 
Gas-Ansaugeleitung der Ladepumpe verbindet 
(Abb. 47). Es wird also fiir alle Belastungen 
dieselbe Luftmenge verwendet und je nach der 
Belastung die Gasmenge und die Zeit ihres 
Zutrittes verUndert. Wenn das Riicklaufventil 
so gesteuert wird, dafi es bei Eroffnung der 
Gasschlitze durch den Arbeitskolben stets wieder 
gesclilossen ist, so kann keine Luft bezw. kein 
Gemenge mit in die Gasriicklaufleitung iiber- 
treten. Wahrend des gleichzeitigen Eintrittes

Abbildung 49. 1800 P. S.-Kinzylindermaschine, System von Oechelhauser, y o i i  A. Borsig in Berlin.
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von Gas und Luft werden beide unter gleichem 
Druck stehen; jedocli kann sich trotzdem nur 
yeriinderlłches Gemenge bilden, weil w&hrend 
der Zeit der Gemengebildung der Querschnitt 
fiir den Luftzutritt konstant ist, jener fiir den 
Gaszutritt sich aber bestilndig ilndert. Die 
Regulierung der A s c h e r s le b e n e r  Maschine 
entspricht also ungefahr der Qualit,'ltsregulierung 
bei den Yiortaktmotoren. Sie giebt yariable 
Gemenge und dazu beim Leerlauf scliwache

in den Zuleitungen fiir Gas und Luft vor 
der Maschine und unterhalb des Maschinen- 
flurs (Abb. 48). Ferner soli durch ein 
Drosselorgan die einstromende Luft noch in 
Spiilluft und in Gemengeluft geteilt werden;

2. ein Ringscliieber um die Einstromkafinle 
gelegt ist (Abb. 48), der bei abnehinender 
Belastung und bei Leerlauf die der Ziind- 
stelle gegenuberliegenden Oeffnungen all- 
mahlich schlieBt, so daB bei Leerlauf nur

Abbildung 50. 400 1’. S. Korting-Gasmaschine yon Gebr. Korting in Kdrtingsdorf.

Gemenge. Trotzdem lassen sich aber nach 
Angabe der Firma derart regulierte Maschinen, 
welche mit Wechselstroin-Generatoren gekuppelt 
sind, ohne Schwierigkeiten parallel schalten.

Die von A. B o r s ig  angewandte Regulierung 
unterscheidet sich yon der beschriebenen da
durch, daB

1. sowohl die in den Arbeitszylinder stromende 
Gasmenge ais auch die Luftmenge durch 
je ein mit Neuhaus-H ochwald-Steuerung  
angetriebenesRiicklaufyentil beeinflufit wird. 
Diese Yentile sitzen bei der Borsig-Maschine

noch wenige dem Gasquantum entsprechende 
Oeffnungen an der ZUndstelle vorhanden 
sind. Dieser Ringschieber wird durch ein 
vom Regulator beeinfluBtes Getriebe bewegt, 
entspricht also einer indirekt wirkenden Re
gulierung, dereń Nachteile bekannt, hier aber 
nur durch Versuche zu kontrollieren waren.

Nach Angabe von A. Borsig hat sich eine 
derartige gleichzeitige Yer«'inderung der Luft- 
und der Gasmenge und der Einstr6mquerschnitte 
ais notwendig lierausgestellt, weil sonst die 
gegen Leerlauf dem Zylinder zugefiilirte Gas-
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Abbildung 54. Regulierdiagramme der Gaspumpe 

der Siogener Masehinenbuu-A.-G. in Siegen.

menge im Verhaltnis zur Luftmenge so gering Die Erfahruiigen der Aseherslebener Maschi- 
wird, daB sie (am ganzeu Umfang eingefiihrt) nenbau-Aktien-Gesellschaft und von A. Dorsig
keiu ziindfiiliiges Gemisch mehr bilden wurde. zeigen also beziiglicli der Regulierung einen

Abbildung 51.

Querschnitt einer 400 P. S.-Kortingmaschino 

von Gobr. Korting in Kortingsdorf.

Abbildung 52. Gaspumpe nebst Regulierung der Jlascliinenbau- 

Aktiengesellscliaft Yorn). Gebr. Klein in Dahlbruch.
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solchen Gegensatz, daB derselbe dem Ferner- 
stehenden unverstandlich sein muB.

Hier soli nocli angefiigt werden, daB A. Borsig 
bei Maschinen bis 1000 eff. P. S. Leistung in 
einem Zylinder eine Ladepumpe, die in einer

diesen Wandungen ist die flaclie Gradfiilirung 
angeordnet (Abb. 50 u. 51). Seitlich des Arbeits- 
zylinders sind zwei getrennte doppeltwirkende 
Ladepnmpen fiir Luft und Gas montiert, dereń 
grundsatzliche Arbeitsweise ich in „Stahl und

Abbildung 55. Arbeitszylinder der KortingmaBchino der Maschinenbau-Akt.-Ges. 

Torm. Gebr. Klein in Dahlbruch.

Eisen“ 1902 Nr. 21 S. 1175 genauer beschrieben 
habe. Danach miinden die Druckleitungen je 
einer Seite der Gas- und der Luftpumpe in 
zwei konzentrische Ringgehiłuse iiber dem Ein-

Achse mit dem Arbeitszylinder montiert ist, 
anordnet, daB er aber fiir Leistungen iiber 1000 
eff. P. S. in einem Zylinder zwei getrennte 
doppeltwirkende Ladepumpen fiir Gas und fiir 
Luft durch eine Kolbenstange an- 
getrieben und unter Flur liegend 
anordnet. J-j

Gegeniiber fruheren Ausfiihrun- 
gen der Oechelhiluser-Mascliine ist /
bei den neueren Konstruktionen ) o l#  |
der Raumbedarf in der Breite viel -  -p  1 ' —v
geringer geworden durch denWeg- \ o \
fali der uberfliissigen mittleren \
Schwungradlager. \

D o p p e ltw ir k e n d e  Z w e i-  ^ ^ 2
ta k tm a sc liin e  von G ebriider
K ortin g . (Abbild. 50 bis 66, --------
Tafel XXIX und XXX.) CLlzz

Die Neuerungen, welche die Z [_ |L /'  
oben genannten, die Korting-Ma- /
scliine ausfiihrenden Firmen in | ■ę j
den letzten Jaliren vorgenommen Ir-'-' 1  \
haben, erstrecken sieli auf die 
betriebssichere Ausbildung einiger 
Teile, vor allem der Zylinder- 
kopfe und Zylinder, sowie auf 
einfache Gestaltung der Lade
pumpen und Verbesserung der Re- 
gulierung. Die Doppelwirkung

Friiberc Ausfiihrung.

Jetzlgc AuRfuhruug1.

Abbildung 56. Zylinderkopf einer Kortingmaschine, ausgefiihrt 

von der Donnersmarckhiitte in Zabrze O. S.

wird bei der Korting-Maschine zu 
beiden Seiten eines Kolbens in einem an den 
Enden durch Zylinderkopfe verschlossenen Zy
linder ausgeiibt. Der Kolben steuert selbsttiltig 
die Schlitze fiir den Auspuff, wahreml der Ein- 
tritt der Luft und des Gemenges durch ein im 
oberen Teil des Zylinderkopfes untergebrachtes 
Einstromyentil stattfindet. Der Zylinder selbst 
sitzt auf zwei Seitenwangen, die sich nach vorn 
in dem Kurbelrahmen fortsetzen. Zwischen

laBventil, die bestandig miteinander in Ver- 
bindung sind, so daB Gas und Luft in den 
Zuleitungskanalen zum Arbeitszylinder stets 
unter gleichem Druck stehen. Je naehdein 
der Regulator die geforderte Gasmcnge he- 
einlluBt, tritt die stets in gleieher 3fenge auf den 
Ladedruck verdichtete Luft aus ihrem Ring- 
gehause mehr oder weniger weit in den Gas- 
kanal, so daB nach Oetlnen des EinlaBventiles
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zuerst reine Luft, und von einem bestimmten 
von der Belastung abhiingigen Zeitpunkt Gas 
und Luft zusammen, unter gleicbem Druck und 
in ilirem Mengenverhilltiiisse den Kolbenfliiclien 
der Ladepumpen entsprechend, in den Arbeits- 
zylinder einstromen, bis das Einlafiyentil schlieBt.

Abbildung 57. IColben oinor KortingmaBchino mit AYeiBmetall- 

fiittcrung, ausgefuhrt 
von der Gutehoffnungshfttte in Oberhausen.

Die liier beschriebene Gemengebildung ist 
ideał und jedenfalls nicht zu ubertreffen; denn 
es entsteht ein ganz tonstantes Gemenge mit 
einem Vcrli!tltniśse von Gas und Luft, wic es 
durch die Konstruktion beabsichtigt ist, ganz 
unabhiingig von dem Druck oder der Druck- 
schwankung in den Ansaugeleitungen der Lade
pumpen. Diese Druckschwankungen sind bei der

geschlossen. Da das Oeffnen und SchlieBen des 
Ventiles in sehr kurzer Zeit vor sich gehen 
mufi, treten grofie Beschleunigungswiderstande 
auf, weshalb dio Steuerung wohl auch fiir den 
SchluB des Ventiles mit Daumen und Rolle 
ausgefuhrt wird. Was die Geschwindigkeitsregu- 

lierung der Maschine, also die Be- 
einllussung des Gaszutrittes entspre
chend der Belastung durch den Re
gulator anlangt, so hatte die Korting- 
Maschine urspriinglich eine Riick- 
laufregulierung, dergestalt, daB eine 
vom Regulator yerstellbare Drossel- 
klappo aus dem Gasdruckkanal (zwi
schen Zylinder und Ladepumpe) mehr 
oder weniger Gas in den Zylinder- 
raum der Ladepumpe wahrend der 
Ansaugeperiode zuriickstrómen lieB.

Wenn auch diese Riicklaufregu- 
lierung eine iiberfliissige Arbeit der 
Gaspumpe bedingt, so ist sie ihrer 
Einfachheit wegen selbst bei neueren 
Ausfiihrungen der Korting-Maschine 
noch angewandt, wie die Ladepumpe 
von G ebriider K le in  (Abbild. 52) 

Die Ladepumpen selbst waren ursprling- 
lich durch Exzentersteuerung mit Rundschieber 
sowohl fiir den Eintritt ais auch fiir den Austritt 
gesteuert. Neuere Ausfiihrungen der Ladepumpen 
zeigen Scliieber fiir den Eintritt, Yentile fiir den 
Austritt (siehe Abbild. 50), wobei durch Ver- 
stellung einer Doppelschiebersteuerung zugleich 
die Gasmenge reguliert werden soli.

zeigt.

Abbildung 58. AuBbau des Kolbens bei oiner Kortingmascliine der Siegencr Maschinenbau-

Aktiengosellschaft in Siegen.

Korting-Maschine tatsachlich ohne EinfluB auf 
den Gang des Motors, wenn man davon absieht, 
daB sie die Maximallcistungen in geringem MaBe 
beeintrachtigen konnen. An der Ziindstelle be- 
flndet sich nach der Kompression stets gutes 
Gemenge, und zwar bei allen Belastungen und 
alleu Tourenzahlen der Maschine. Die Kom
pression ist mit der Belastung veranderlich, da 
die eintretende Luftmenge zwar konstant, die 
Gasmenge aber mit der Belastung yerringert. 
wird. Das Einlafiyentil wird durch unrunden 
Daumen gesteuert und meist durch Federkraft

Bedeutend einfacher sind aber die Lade
pumpen von Gebr. Klein und der Siegener Ma- 
schinenbau-Akt.-Ges. Erstere haben, wie Ab
bildung 52 erkennen laBt, iiberhaupt keine Ex- 
zentersteuerung mehr, sondern nur selbsttatige 
Vent.ile. Dabei ist der Eigentiimlichkeit der 
Korting-Maschine, dafi die Luft.pumpe auf den 
ganzen Hub, die Gaspumpe erst von Mitte des 
Kompressionshubes ab yerdichtet, von Gebriider 
Klein dadurch Rechnung getragen, dafi der 
Zylinder der Gaspumpe in der Mitte seiner Lauf
flache Schlitzoffnungen hat. die mit der Gas-
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ansaugeleitung in Verbindung stehen. Durch diese Oeffnungen kann 
das Gas auf der ersten Halfte des Verdichtungshubes in die An- 
saugeleitung zuriickstromen. Diese Steuerung der Ladepumpen 
vermeidet den Kraft- und Oelbedarf der friiheren Scliiebersteuerung.

Die Ladepumpensteuerung der Siegener Maschinenbau-Aktien- 
Gesellschaft ist in Abbild. 53 dargestellt. Die Exzentersteuerung 
ist hier beibehalten; jedoch bewegt ein einziges Exzenter mittels 
einer Sciiieberstange sllmtliche EinlaBscliieber fur die Gas- und 
die Luftpumpe. Ais AuslaBorgane der Ladepumpen sind Vent,ile 
in den Zylinderdeckeln angeordnet. Die unter den Ladezylindern 
liegenden Schieber haben Durchbrechungen mit schrageri Kanten 
und laufen in Biichsen mit ebensolchen scliriigkantigen Oeffnungen. 
Durch Verdrehung der Gasschieber unter dem Einflusse des Re- 
gulators werden die schrilgen Kanten der Schieber und der Biichse 
einander genahert oder entfernt. Dadurcli entsteht im Beginne 
des Ansaugens ein vai'iables Nachoffnen von 0 bis 10 °/o, wahrend 
der AbschluB der Saugleitung erst im Druckhubc (mit einer

Abbildung 59. Befestigung der Kolbenstange 

im Kreuzkopf boi den Kortingmaschinen der Siegener 

Maschinenbau-Akt.-Gos. in Siegen.

Fiillung von 35 bis 80 °/o) erfolgt. Abbildung 54 zeigt Diagramme 
einer solchen Ladepuinpe. Die Luftpumpe ist in ahnlicher Weise 
zur einmaiigen Einstellung von Hand regulierbar. Dieso einfache 
Steuerung vermeidet auch den Riicklauf von verdichtetem Gase.

Fiir reines Gas diirften diese Steuerungen wohl vom Regulator 
belierrscht werden konnen; wenn aber das Gas nicht sehr rein 
und dabei naB ist, wird sich dem Ziehen der Drosselschieber bei 
der Konstruktion von Gebriider Klein bezw. dem Yerdrehen der 
GaseinlaBschieber bei jener der Siegener Maschinenbau-Akt.-Ges. 
zuweilen ein zu groBer Widerstand entgegenstellen.

Bei den neueren Korting-Maschinen sind die Laufbiichsen der 
Arbeitszylinder nicht mehr mit den auBeren Zylindermanteln zu- 
sammengegossen; sie sind yielmehr, aus zwei Halften bestehend, 
in den auBeren Mantel eingeschoben, so daB sich der auBere und 
der innere Mantel unabhangig ausdchnen kann (Abbild. 55). Die 
Vor die Zylinder geschraubten KBpfe haben samtliche Konstrukteure 
der Korting-Maschinen beibehalten, wenn auch die aus der Ab
bildung 56 ersichtlichen Yeranderungen gegen frlihere Ausfiihrungen 
darauf schlieBen lassen, daB dieso letzteren gerissen sind. Die 
neueren Zylinderkopfkonstruktionen vermeiden den Druck des 
Stopfbiichsengehauses auf die UuBere Wand des Kopfes.
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Abbildung 61. Jfanchinenbau-Akt-Ges. Yormals Gebr. Kloin in Dahlbruch. 

Zwillings-Kortiugmaschine von etwa 1800 eff. P. S. zum Betrieb eines Drahtwalzwerkes in Diiferdingcn.

zwischen Kolbenstange unii Kreuzkopf Riicksicht 
genommen (siehe Abbildung 59).

Dio K5 r ting-M pchifie eignet sich vor 
allein zum Antrieb von Geblasetnasehinen, weil 
sie leicht selbst gegen Belastung anliluft, und 
weil sie einen sicheren Gang auch bei groBer 
Variation dor Tourenzahl bozw. bei ganz ge- 
ringer Tourenzahl ermoglicht.

Abbildung 60 zeigt die Disposition der Ge- 
blase- Ansaugesteuerung der S i e g  en er  Ma- 
s c h i n e n b a u - A. - G ., bei welcher durch Ver- 
stellnng eines Kulissensteines einerseits die GroBe 
der Ueberdeckung der Saughilhne, anderseits die 
GrijBe und die Yoreilung der Exzentrizitat ver- 
itndert wird. Dadurch wird bei ungefithr kon- 
stantem Eroffuen fiir den Saughub der AbschluB 
des Saugbahnes fiir nonnale Leistung des Ge-

lastung des Geblases moglich ist, wenn z. B. 
ein Hochofen hilngen bleibt.

* *
*

Hier inochte ich noch anfiigen, daB die meisten 
Hiittenwerke ineine Frage nach der zweckmitBig- 
sten Griifie der Maschinen dahin beantworteten: 
fiir Dynamobetrieb 1000 bis 1200 eff. P. S. fur 
die Einheit, fiir Geblasebetrieb je eine Maschine 
fiir den Hochofen, also ebenfalls in der Regel 
1000 bis 1200, aber auch 1600 bis 3600 eff. P. S., 
je nach der Leistung des Ofens.

Hinsichtlich der GroBe der Maschinen hat 
man zu beachten, daB bei wenigen groBen Ein- 
heiten gegeniiber mehreren kleinen die in der 
Maschinenanlage liegende Reserve, ferner die 
Siclierheit der Konśtruktion z. B. der Kolben

Die langen Kolben sind aus einem Stiick ge
gossen und haben entweder eine durchgeliende 
Nabe oder zwei kurze Endnaben. Bei groBen 
Maschinen werden dio Kolben durch vordere 
und hintere Gradfiihrung getragen, bei kleineren 
ist zuweilen aucli die hintere Fuhrung weg- 
gelassen, und dafiir der Kolben in der Mitte 
seiner Tragflachc auf dem unteren Teile mit 
WeiBmetall umgossen (Abbildung 57). Aus der 
Abbildung 58 ist ferner zu ersehen, wie beim 
Herausnehinen der Kolben vorzugehen ist. Dabei 
ist auf ein beąuemes Liisen der Yerbindung

blilses am Anfange, fiir Leerlauf am Ende des 
Druckhubes herbeigefiihrt. Dazwischen liegen 
die variablen Fiilluugen des Geblilsezylinders 
zur Forderung kleinerer Luftmengen gegen 
hoheren Druck bei annilhernd gleichem Arbeits- 
bedarf.

Den gleichen Zweck erreiclien andere Kon- 
strukteure durch Anordnung von Riicklaufventilen 
am Geblasezylinder, wobei z. B. G ebr. K le in  
diese Yentile vom Maschinistenstande aus hydrau- 
lisch steuerbar machen, so daB ebenso wie boi 
der S i eg  en er Anordnung eine plijtzliche Ent-
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und Zylinderdeckel abnimmt, und dali die Reini- 
gung der grofien Maschinen viel umstilndlicher 
und zeitraubender ist, was ebenfalls die Reserve 
beeintrachtigt. GrSfiere Einheiten ais 1000 bis 
1200 eff. P. S. werden deshalb nur bei ganz 
groBen Maschinenanłagen und bei Platzmangel 
angebracht sein.

Nach den Antworteu auf mcine letzte Frage 
beziiglicli der Moglichkeit des Parallelscbaltens 
von Wecbselstroindynainos beim Antrieb durch 
Gasmotoren geht der Parallelbetrieb im all- 
gemeinen anstandslos. Einige Vorbehalte lassen 
jedoch erkennen, daB das Zuschalten vom Leer- 
lauf aus zuweilen Schwicrigkeiten macht; das 
hilngt natiirlich aufier von dem Gleichformigkeits-

dafi viele das Viertaktsystem nicht mehr fiir 
konkurrenzfilhig liielten. Durch den Erfolg der 
G ebr. K o r t in g '  wurden aher auch die Kon- 
strukteure der Viertaktmotoren in die riohtigen 
Bahnen gelenkt, n&mlich zum Ausbau ihrer Ma- 
scliinen in solche mit Doppelwirkung in einem 
geschlossenen Zylinder und zur Anordnung zweier 
solcher Zylinder hintereinander zwecks Erhohung 
des mechanischen Wirkungsgrades und Ausnutzung 
des Gestilnges. Schon sehr bald bat dann auch 
zuerst Professor M ey er  in seinen Vortrilgen 
dar auf hingewiesen, daO bei der grofien nega- 
tiven (Ladepumpen-) Arbeit der damaligen K or-  
ting-M aschinen die doppeltwirkende Tandem- 
Yiertaktmaschine zweifellos wieder ernstlich mit

Abbildung 62. Maschinenbau - Akt.-Ges. Yormals Gebr. Klein in Dahlbruch. 

Korting - Gasdynamo, geliefert fiir Eisen- und Stahlwerk llusch in Dortmund.

grad der Maschine, dem Schwungmoment des 
Schwungrades und der Konstruktion der Dynamo- 
inascliine vor allem von der Giite der Regu
lierung und Gemengebildung bei Lcerlauf ab 
und wird deshalb mit den Konstruktionen der 
Steuerungcn verschieden sein.

Wenn inan nun nach Betrachtung aller 
dieser Konstruktionen die Systemfrage:' Zw ei- 
ta k t oder d o p p e ltw ir k e n d e r  Y ie r t a k t  
aufwerfen wollte, so hatte ich dariiber fol- 
gendes zu sagen: Ais im Jahre 1902 die 
doppeltwirkende Zweitaktinaschine von G ebr. 
K o r t in g  in mehreren Ausfiihrungen mit durch- 
schlagendem Erfolge an die Oeffentlichkeit kam, 
bedeutete dies gegeniiber den bis dahin vorhan- 
denen einfachwirkenden Viertaktmotoren einen 
solchen Fortschritt hinsichtlich des GroBbetriebes,

der K orting-M aschine in Wettbewerb treten 
kijnnte. Diese Yoraussicht war zutreffend, wie 
die im Anfang dieser Arbeit aufgestellte Statistik 
der Gasmaschinen beweist.

Jlanche gelien in ihrer Beurteilung der 
Systemfrage schon lieutc so weit, daB sie proplie- 
zeien, „die Gasmaschine wird zu dem urspriing- 
liclien Ausgangspunkt, dem Viertaktverfahren, 
zuriickkehren*1, wahrend andere wieder ebenso be- 
stimmt behaupten, „daB der Viertakt der GroB- 
industrie nicht erhalten bleibt“.* Unter Beriick- 
siclitigung der bis jetzt yorliegenden Erfahrungen 
kann man sich zurzeit nocli fiir keine dieser 
entgegengesetzten Ansichten mit geniigender Be- 
griindung aussprechen.

* Sieho G u 1 d n e r „Entwerfen und Berechnen 
der Yerbrcnnungsmotoren" I I .  Auflage S. 190.
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Abbildung 63. Siegoner Maschinenbau-Akt.-Gcs. in Siogen.

Zwillings-OaBgobliise mit Kortingmotor, geliefert fiir Friod. Krupp, AkU-Ges., Khoinhausen.

Abbildung 64. Siegener Maschinenbau-Akt.-Gos. in Siogen.

Akkumulntorpumpe mit Antrieb durch Kortingmaschine, geliefert fiir don Horder Bcrgwerks- u. Hutteuverein.
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Abbildung 65. Gobr. Kiirting in Kiirtingsdorf. 

Gasgoblilsemaschine, geliefert fiir die GutehoflnungBhutte in Oberhausen.

Abbildung 66. Gebr. Korting in Korfcingsdoj-f. Gasdynamo, geliefert fiir Grubo Measel.
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Aus (ler Anzahl Pferdestilrken der bis An- 
fang Mfirz d. J. in Betrieb und Bestellung be- 
flndlichen Maschinen mit 260 000 eff. P. S. fiir 
doppeltwirkenden Viertakt, gegeniiber 91000  
eff. P. S. fiir Zweitakt, darf nicht oline weiteres 
auf das Wertverhllltnis der Systemo geschlossen 
werden; denn wenn diese Zahlen schon be- 
weisen, daB die Zweitaktmaschine ais Konkurrent 
des Yiertaktmotors bisher durchaus nicht zu ver- 
nachlassigen ist, so kommen bei ihrer Gegen- 
iiberstellung noch die Leistungsfahigkeit und die 
Beziehungen der ausfiihrenden Firmen, und zwar 
zugunsten des Viertaktes in Botraclit.

Es wird jedoch von den Zweitaktkonstruk- 
teuren selbst zugegebcn werden, daB die Zwei
taktmaschine sich fiir hohe Umdrehungszahlen, 
also fiir Dynainobetrieb, weniger gut eignet, 
ais fiir Geblase- und Pumpenbetrieb, weil bei 
der verringerten Ladezeit die Ladepumpen- 
widerstande sich nicht auf der erwiinscht nie- 
drigen Hohe erhalten lassen werden, dann vor 
allem, weil boi der relativ grofieren Anzahl 
Esplosionen besonders bei hochwertigeren Gasen, 
also z. B. bei Koksofengas, die Warme- 
ableitung und damit die Sicherheit der Ex- 
plosionskammern gegen Bruch und das Vor- 
kommen von Friiliziindungen zu Anstanden Yer- 
anlassung geben, und weil die Regulierung der 
Viertaktmaschinen durchschnittlich der bisherigen 
Regulierung der Zwcitaktinaschinen fiir Dynamo- 
betrieh iiberlegen sein wird. Doshalb ist es 
wolil zu erklaren, daB einige Zweitaktfirmen 
neuerdings auch neben Zweitaktinaschinen noch 
doppeltwirkende Viertaktmaschinen auszufiihren 
beabsichtigen.

Dagegen ist die Zweitaktmaschine fiir den 
Antrieb von Geblasen zweifellos vorziiglich ge- 
eignet, weil sie, wie schon erwahnt, leicht und 
sicher eine Tourenveranderung in weiten Grenzen 
gestattet, weil sie leicht gegen Belastung anlauft 
und weil bei den niedrigen Tourenzahlen der 
Geblase die Ladepumpenarbeit nicht zu hoch 
wird. G ebr. K le in  geben z. B. die Arbeit 
ihrer mit Ventilen ausgeriisteten Ladepumpen 
mit 6 bis 7 °/o der Arbeit des Kraftzylinders 
an, so daB die Differenz gegeniiber der negativcn 
Arbeit des Viertaktmotors nicht mehr ausschlag- 
gebend ware.

Theoretische Erorterungen iiber den riclitigen 
oder auch unrichtigen mechanischen Wirkungs- 
grad, wie sie im vergangeuen Jahre viel Auf- 
sehen bei uns erregten, werden vorlaufig zur 
Klarung der Systemfrage nichts beitragen

konnen. Denn der Betriebsleiter fragt auBer 
nach Preis und Leistung einer Gasmaschine 
v o r e r st  vor allem nacli ihrer Betriebssicherheit 
und zuletzt nach dem Gasverbrauch pro Nutz- 
pferdestarke. Um den mechanischen Wirkungs- 
grad kiiinmert er sich gar nicht. Zum Vergleich 
geeignete Versuche iiber den Gasverbraucli 
liegen iiberdies an neueren Maschinen noch nicht 
vor, so daB nicht bekannt ist, wieweit die 
Zweitaktmaschine liierin der Viertaktmaschiue 
heute nocli nachsteht. Wurden aber die Hiitten- 
werke jetzt schon auf eine Gasersparnis bedacht 
sein miissen, so glaube ich nicht, daB ein Mclir- 
verbrauch der Zweitaktmaschine demnachst 
groBen EinfluB auf die Systemfrage hatte; denn 
dann wurden dio Hiittenwerke wohl zuerst daran 
denken, das zur Winderhitzung und zur Kessel- 
heizung verwendete Gas noch weiter zu reinigen, 
dadurch dessen Wert zu erhohen und auf diese 
Weise an Gas zu sparen. Solange die Ver- 
haltnisse so liegen, und solange die Viertakt- 
mascliine durchschnittlich nicht betriebssicherer 
ist ais die Zweitaktmaschine — ein Betriebs
leiter sagte mir in dieser Beziehung wortlich: 
„Ich bin fiir doppeltwirkenden Viertakt, aber 
meine Maschinisten sind fur doppeltwirkenden 
Zweitakt" — so lange wird die Systemfrage 
nicht allgemein und nicht durch theoretische 
Erwagungen, sondern stets von der Hiitten- und 
Zechen-Industrio solbst von Fali zu Fali zu 
entscheiden sein. Andere Industrien ais diese 
kommen ilabei einstweilen nicht so sehr in Frage, 
daB sie in dieser Hinsicht mitbestimmend sein 
konnten.

Am Schlusse meines Berichtes darf ich wohl 
zum Ausdruck bringen, daB der heutige Stand 
der Verwendung von Gasmaschinen auf deutschen 
Hiittenwerken und Zechen beweist, welchen Wert 
die Leiter dieser Unternehmungen der besseren 
und weniger gefahrlichen Ausnutzung der in 
ihren Betrieben ais Nebenprodukte erhaltenen 
Gase beilegen, und welche erfolgreichen An- 
strengungen dio deutscho Maschinenindustrie 
maclite, um den so rasch in die Erscheinung 
getretenen Anspriichen der Hiittenwerke gerecht 
zu werden. Er beweist- aber auch, daB die 
deutschen Hiittenwerke fiir das Bestehen im 
Wettbewerb auf dem Wcltmarkte gezwungen 
sind, iu ihren Anlagen die ihnen zur Verfiigung 
stehenden Kraftąuellen auf das auBerste und 
in einer Weise auszunutzen, wie es in anderen 
reicheren Landern mit giinstigeren Verhaltnissen 
heute noch nicht notig ist.
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Hebezeuge und Spezialmaschinen fur Hiittenwerke.
Mitareteilt. von der Duisburerer M aschinenbau-A .-G . vorm. Boohem  & K eetm an.

(SchluB von

I
nfolge der starren Fiihrungsgeruste lassen die 

Einsetzlauf katzen einen derartigen Ausweg 
in rationeller Weise nicht zu, dagegen bietet 

dio in Redo stehende Konstruktion eino voll- 
befriedigendc Losung, zu dereń Erliluterung die 
Abbildung mit den Nebenskizzen geniigen diirfte. 
Jede der beiden Einsetzmasęhinen kann zu allen

Seito 1006.)

Abbildung 25 in groBerem MaBstabo dargestęllt. 
Das Oeftnen derselben erfolgt durch Hebel in 
jeiler beliebigen Hobenlage; die Zange ist derart 
ausgebildet, daB eino unnutze Klemmwirkung 
nicht ausgeiibt wird. Zum Deckelabheben ist 
noch ein Hilfswindwcrk von 1000 kg Tragffthig- 
keit auf der Katze vorgesehen, und zwar ist der

Abbildung 24. Znngenkran zum Einsetzen von Tompertopfen.

Oefen gelangen, ebenso wie sie wahlweise die 
Błocko auf einen bis an die Liingswand der 
Kranhalle herangefulirten Rollgang zu legen ver- 
mogen. Jeder der beiden Kranc hat im Betriebe 
zwar seine eigene Aufgabe, der eine bildet aber 
zugleich fiir den andern eine volle Reserre.

Eine besondere Art von Tiefofenkran mit 
dem zugehorigen Greifmechanismus wird durch 
Abbildung 24 yeranschaulicht. Der Kran dient 
zum Einsetzen und Herausholen dor Temper- 
topfe in die Gliihofen, und zwar werden in 
der Regel drei Topfe iiberoinander zu gleicher 
Zeit eingesetzt. Die Tragfabigkeit des Kranes 
betriigt 0000 kg. Die Zange bildet das Be- 
merkenswerteste der Konstruktion und ist in 

xvrrr.,«

Haken durch besondere Seilfiihrung in geniigender 
Entfernung von der Zange hcrabgefuhrt.

F. B 1 o c k e i n dr ii c tm  a s c li i n en fiir S tofl- 
o fen . Zu den Hilfsapparaten, welche bislaug 
ausschlieBlich hydraulisch betrieben wurden, ge- 
hijren die Blockeindnickmaschinen fiir Roll- 
ofen. Doch hat auch hier das Streben nach 
Einlieitlichkeit in der Kraftverteilung dem 
elektrischeń Antrieb zum Sieg iiber den an sich 
uniibertrefflich einfachen hydraullschen Apparat 
yerholfen.

Abbildung 20 zeigt eine feststehende Aus- 
driickrnaschine fiir 12 800 kg Druck und 2,50 m 
Yorschub. Die Eindruckgescliwindigkeit belauft 
sich auf 7 m i. d. Minutę. Das Drucklmupt ist

2
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an die beiden liorizojit.il gefiilirten Zahnstangen- 
stempel angebolzt, welch letztere durch zwei 
auf der gleichen Welle aufgekeilte Eitzel ange- 
trieben werden. Die Uinkehr der Bewegungs- 
richtung erfolgt durch Umsteuerung des Motors. 
Um seine Uberlastung zu yerhuten, wird zweck- 
mafligerweise eine Gleitkupplung in das uber-

■ setzungsgetriebe eingesclialtet. Oefen sehr grolier

Abbildung 25. Zange fur TempertGpfe.

Breite werden zuweilen mit zwei Reihen von 
Blocken der halben Breite besetzt, und dem- 

' entsprecheml mufl auch die Eindruckvorrichtung 
es ermoglichen, wahlweise den einen oder andern 
der beiden, in diesem Falle naturlich getrennten 
Druckstempel nachzuschieben. Durch Einschal- 
tung ausriickbarer Kupplungen an geeigneter 
Stelle des Getriebes kann dieser Bedingung mit 
Leichtigkeit entsprochen werden.

In Abbildung 27 ist eine fahrbare Ausdriick- 
maschine von 35 000 kg Druckkraft bei 2 m 
Yorschub i. d. Minutę dargestellt. Hier machen

sich in der einfachen Stromzufiihrung die Yor-
ziige des elektrischen Ant.riebes gegeniiber dem
hydraulischen angenehm fiihlbar. Zur Entlastung 
der Fahrschienen und der Spurkrilnze der Ruder 
vom Stempeldruck ist der Ofentiir gegeniiber
ein Stiitzbock aufgestellt, gegen welchen sich 
ein entsprechendes, mit dem Wagengestell ver- 
bundenes Querstiick legt.

In Abbildung 28 ist ein Stab- 
eisenrerladekran kleinerer Spaim- 
weite dargestellt, der fiir selbst- 
tiltige Aufnalime und Abwurf des 
Yerladegutes eingeriehtet ist. * 
Das Kippgeschirr des Kranes ist 
starr gefiihrt. Die Katzfahr- 
bewegung war auf dem Kran von 
nur 8,8 m Spannweite von unter- 
geordneter Bedeutung, weshalb 
Handbetrieb lucrfiir vorgeselien 
ist. Der fiir 2 t Tragfithigkeit 
gebaute Kran Abbildung 29 hat 
16,5 ni Spannweite und elektrisch 
betriebenes Fahrwerk.

Diese Krane erlauben nur 
eine parallele Fortbewegung des 
Fordergutes, in manchen Fallen 
ist es aber erforderlich, die Stab- 
eisen um eiiien Winkel von 90 
Grad oder mchr zu schwenken. 
Dies ermoglicht ein Kran nach der 
durch Abbildung 30 dargestellten 
Bauart. Das Hubwerk ist hier 
auf einem um eine vertikale Achse 
drehbaren Gertist untergebracht, 
das sich im Inneren des Lauf- 
katzenrahmens drelit.

G. W en d ev o rr ic litu n g  fiir  
S c h m ie d e stiic k e . Eine elek
trisch betriebene, in zahlreichen 
Ausfiihrungen bis zu 150 t Trag- 
fiihigkeit bewuhrte Wendevorrich- 
tung fiir Schmiedestiicke unter 
Presse oder Hammer, ist in Ab- 
bUdung 31 und 32 dargestellt. 
Der Wendemotor befindet sich mit 
den Triebwerksteilen in einem Ge- 
hause, welches bei Wendevor- 
richtungen fiir grofie Tragkrafte, 

wo mit bedeutenden Wilrmeausstrahlungen des 
Schmiedestiickes gereclinet werden muli, durch 
doppelte Blechwandungen .mit isolierenden Ein- 
lagen gebildet wird. Die Steuerung der Wende- 
Yorrichtung erfolgt durch einen Steuersehalter, 
welcher entweder neben der Presse aufgestellt 
werden kann und in diesem Falle von dem 
Maschinisten der Presse bedient wird, oder auch 
im Fiihrerkorbe des Kranes untergebracht ist. 
Die Stromzufiihrung vom Anlaflschalter zum

* Yergl, „Stahl und Eisen* 1903 Nr. 20 S. 1121 ff.
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Abbildung 26. 

Feststehendo Ausdruck- 

maschine.

Motor iler Wendeyorrichtung erfolgt durch 
biegsames Kabel, das mit Hilfe von geeigneten 
Steckkontakten leicht angesclilossen oder entfernt 
werden kann. Der Maschinist ist in der Lage, die 
Drehrichtung des Motors und damit auch die Dreh- 
richtung der Laschenkette, in welche das Schmiede- 
stiick eirigehangt wird, nach Belieben zu andern.

Um den Apparat zum Schmieden von un- 
symmetrischen Arbeitsstiicken, wie z. B. Kurbel- 
wellen, geeignet zu maclien, ist das Getriebe 
selbstsperrend gewahlt, so daB nach dem Ab- 
stellen des Motors das Schmiedestuck in jeder 
Lage stehen bleibt. Yon besonderem Wert ist 
die Einschaltung einer Gleitkupplung, dereń

Abbildung 27. Fahrbare Auadrackmaachine.
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Abbildung 29. Prntzenkran von 2 t Tragfahigkeit.
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Abbildung 30. Staboisenvcrladeknin mit drchbarem Gesehirr.

ReibungsschluB durch Fcilern regulicrbar ist, bares Mann loch; auBerdem sind auf der Yorder-
so dafl der Motor nie uberlastet werden kann, seite des Mischers ein Eingufi und ein Ausgufi
auch wenn etwa das Schmiedestuck beim Drehen fiir das Eisen, ferner auf der Riickseite ein
vom Stempel der Presse oder dem 
Hammer festgehalten wird. Diese 
Moglichkeit liegt besonders dann 
nahe, wenn z. B. Wellen ge- 
schliclitet werden, wobei sich das 
Werkstiick in stetiger Dreliung 
befindet, und der Stempel mit 
milfiig starken, aber schnell auf- 
einanderfolgendeu PrcBhiiben ar- 
beitet. Der Vorteil dieser Wende- 
vorrichtuńg besteht darin, daB 
sie ohne weiteres in den Haken 
eines normalen Dreiinotorenkranes 
eingehangt und nach Bedarf wie
der entfernt werden kann. Aufier- 
dem ist kein Bestreben vorhan- 
den, das Schmiedestuck wilhrend 
des Wendens seitlicli zu verschie- 
ben, ein Naehteil, welclier nielirc- 
ren der bekannten Wendovorrich- 
tungen, die durch Vierkantwellen 
oder Kettentrieb von der Katze 
aus bet.atigt werden, anhaftet. Der 
ganze Apparat ist, um Ueber- 
lastungen der Kranbrucke zu vcr- 
hindern, federnd aufgehiingt.

H. H e iz b a r e  Ro h e i s e n - 
m ischer fiir 250 t F a ssu n g s-  
verm ogen. Der in Abbild. 33 
dargestellte Roheisenmischer be- 
sitzt 250 t Fassungsvermogen und 
ist der erste mit Hocliofengas ge- 
heiztc^Iischer in Deutschland. Das 
mit einer 70 bis 100 mm dicken 
Ausgleichschicht aus Stampfmasse 
und einer 500 nim dicken Magnesit- 
scliicht ausgemauerte MiscbergefilB 
ist aus drei Schiissen und zwei 
gewiilbten Boden gebililet. Jeder
der GefilBschiisse besitzt oben ein Abbildung 31.

groBes und bequem yerschraub- Elektrisch betriebene Wendevorrichtung fiir Schmiedestiicke.

TIEFSTEDR£IF£RS7£ŁLUHG
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SehlackenausguB angeordnet. [Letzte- 
rer wird vorlUufig blind verSchraubt, 
da er nur fur den Fali Yorgeselien 
ist, daB der Mischer spfiter etwa 
ais ungelieizter Zweikammermischer

Abbildung 32. 'Wendevorrichtung fur Schmiedestucke.

arbeiten soli. Ein- und Aus- 
guB sind durch ausgemauertc 
Klappdeckel verschlossen; 
der AusguBdeckel offnet sieli 
bei entsprechendem Kippen 
des llischers selbsttiltig, 
wtthrend der EinguBdeckel 
von der Steuerbiilme aus 
durch eine kleine Hand- 
■\vinde bedient wird. An den 
beiden Boden sind reclit- 
eckige Stutzen fiir die Heiz- 
kańftle angenietet. Hier 
bilden Kiihlkorper aus Stahl- 
guB den AbschluB gegen 
ilhnliche Kiihlkorper, durch 
welche das Hocliofengas und 
die in Regenerativkammern 
vorgewarmte Verbrennungs- 
luft zugefiihrt werden. Zwei 
zweiteilige, mit Schrumpf- 
bilndern und starken Bolzen 
zusammen gehaltene Stalil- 
gufiringe tragen das Mi- 
scliergefufi, indem sie auf je 
einem aus 11 Stahlrollen 
gebildeten Rollenkranz auf- 
liegen. Diese Rollenkritnze 
Millzen sich anderseits auf 
guBeisernen Rollbocken ab, 
dereń Laufbalmen mit Yer- 
sćhleiBplatten aus Sclimiede- 
stahlversehensind. Anjedem 
der beiden Stahlgufiringe ist

Abbildung 33.

Hoizbaror Roheiscn- 

mischer yon 250 t 

Fassungsvermogen.
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ein Zahnsegment angeschraubt, in welches je 
eins der beiden Antriebsritzel eingreift. Diese 
sitzen auf der in den Rollbocken gelagerten 
Hauptantriebswelle. Mit einem der Rollbocke 
ist die kraftig gehaltene und durch guBeiserne 
Hauben abgeschlossene Yorgelegefundameutplatte 
yerscliraubt. Hier befinden sich zwei Stirnrad-

und ein Schneckenradvorgelege, sowie eine 
elektromagnetisch gesteuerte Klotzbremse. Den 
Antrieb besorgt, ein 16,5 Pferdestarken-Gleich- 
strommotor, zu dessen selbsttiltiger Ausschal- 
tung in den Endstellungeu ein auf dem Vor- 
gelegebock angebrachter Endschaltcr vorge- 
sehcn ist.

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

(SchluB von Seite 938.)

I-Hine wichtige Neuerung war die Ableitung und
Verwendung der G ic h tg a s e . Der erste 

praktische G ic h t v e r s c h lu B , friiher „cup and 
cone“, spater „hopper and bell“ genannt, bei 
uns ais P a rry sch er  T r ich ter  hekannt, wurde 
um 1855 zu Ebbw-Vale zuerst angewendet. 
Nach L. Richards, der diese Versuche auf 
dem Viktoriawerk zu Ebbw-Yale mit erlebt hat, 
ist es nicht ganz richtig, diese Erfindung nur 
G e o r g e  P a r r y  zuzuschreiben, wie dies John 
Percy getan hat. Die Konstruktion riihrt von 
Tom W illia m s her, der vorher auf franzosischen 
Hiitten tittig gewesen war; die Anregung und 
Ausfiihrung der Verwendung der Gichtgase ge- 
biihrt allerdings dem Hiittenchemiker George 
Parry, dor auch ein besseres Verfahren des 
Oeffnens und SchlieBens des Trichters erfand. 
1859 fiihrte W illia m  M enelaus, der technische 
Direktor der Dowlais-Werke, die Yerwendung 
der Hochofengase auch hier ein. Menelaus, der 
nach dem Tode von Sir John Guest die Betriebs- 
oberleitung hatte, erfand und veranlaflte noch 
vielc wichtige Neuerungen. 1856 hatte er seine 
L u p p en m tth le , die das Zangen der Luppen 
beschleunigte und verbilligte, erfunden. 1859 er- 
dachte er eine hydraulische P riifu n gsin asch in e  
fiir die Hartkopfschienen, die damals von Dowlais 
fiir RuBlaiul geliefert wurden. Menelaus suchte 
die Handarbeit bei dem Walzwerksbetrieb mog
lichst durch Maschinenkraft zu ersetzen, weslialb 
er auch einen Drehpuddelofen konstruierte. In den 
Jahren 1858 und 1859 wurde zu Dowlais 
von S a m u e l T r u r a n  ein neues Walzwerk 
„Goat M ill“ erbaut, welches damals das groBto 
Tritgerwalzwerk der Weit war.

Die leitende Rolle, die um jene Zeit die 
Eisenindustrie von Siidwales einnahm, war Ur- 
sache, daB von hier eine groBe Anzahl der lier- 
vorragendsten Ingenieure und Hiittenleute aus- 
ging. Ueber diese bringt Wilkins viele personliche 
Nachrichten. Wir konnen nur einiges davon 
wiedergeben. Yon P e te r  O nions, der fast 
gleichzeitig mit Cort das Flainmofenfrischen ver- 
suchte, weiB man nur, daB er in W a l e s  lebte, 
wie S. Balduin Rogers, der Erfinder des eisernen

Bodens beim Puddelofen. D avid  M ushet, wel
cher der englisehen Eisenindustrie die Schutze der 
Blackband-Erzlager erschloB, wodurch unter 
andern die Messrs. Bailey zu Nantyglo in Mon
mouthshire reich wurden, war ein Schotte. Er 
war aber mit William Crawshay befreundot und 
nalim mit diesem ein Patent auf die Gewinuung 
von Eisen aus Kupferschlacken.

Geo Crane, der zuerst Eisenerze mit An- 
thrazit schmolz, und P a r r y , der den nach ihm 
genannten GichtyerschluB erfand, haben wir 
schon genannt. Ein hervorrngender Hiitten- 
ingonieur war John E v a n s, von dcm ein Ge- 
schlecht bertihmter Hiittenleute abstamint. Er 
kam aus Staffordshire, erscheint zuerst 1791 
ais Beamter der Harfords in Ebbw-Vale, baute 
1793 einen Hochofen zu Caerphllly, trat 1808 in 
die Dienste von Thomas Guest in Dowlais und 
baute 1810 ein Walzwerk fiir die Bailey in 
Nantyglo. Er starb in Dowlais und hinterliefi 
zwei von ihm zu Yortrefflichen Ingenieuren 
herangebildete Solinę John und Thomas. John  
E van s jun. war der energische Leiter der 
Hiitten- und Bergwerke von Dowlais unter Sir 
John Josiah Guest, dessen rechte Hand er war, 
wahrend Thom as E y a n s, eine yornehmere, 
diplomatisch beanlagte Natur, anfangs den Walz
werksbetrieb leitete, dann aber mehr die Handels- 
geschafte von Dowlais besorgte. Guest schickte 
ihn nach Rufiland, wo er das Vertrauen des 
Żaren Nikolaus gewann und die groBen Schienen- 
lięferungen fiir RuOland abschloB. John Evans 
starb 1862. Sein Solin W illiam  E van s war 
ein Schiller von Menelaus und wurde General- 
direktor von Dowlais. Yon ihm werden wir spater 
noch berichten. Einem bekannten Geschlecht yon 
Eisenhiittenleuten gehorte Sam uel Truran an, 
der von Cornwall nach Dowlais ais Hochofen- 
ingenieur gekominen war. Er yerungluckte 1860 
bei einem Durchbruch yon Ilochofengasen.

W. Jo nas von Cyfarthfa war die Hauptstiitze 
von Robert Crawshay und lialf den Dampf- 
maschinen- und Walzwerksbetrieb einfiihren. 
John Brow n fiihrte 1855 die Yerwendung der 
Hochofengase in Ebbw-Yale ein.
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Ein bedeutendes Geschlecht von Berg- und 
Hiittenleuten waren die Martins. T ir a o th e u s  
M a r tin , Bergwerksagent von Homphray, starb 
zu Penydarren 1838. Sein Solin G e o r g e  
M a rtin  war Ingenieur zu Dowlais, wo er 1857 
starb, und dieser war der Vater von E. P. 
M ar t i  n , der in dem folgenden Stahlzeitalter eine 
groBe Rolle spielte.

Von Siidwales gingen aber auch hervor- 
ragendo Ingenieure aus, die in anderen Pro- 
vinzen und Landem schopferiseh tiltig waren, 
Von diesen ist besonders D avid  Thom as von 
Yniseedwyn zu nonnen, der dort mit Crane 1837 
das Schmelzen der Eisenerze mit Antlirazitkohle 
und heiflem Wind eingefiihrt hatt.o, dann spiiter 
nach Amerika ging, in Pennsylvania 1840 die 
ersten Anthrazithochofen baute und 1882 dort 
hochgeehrt ais Forderer der Industrie der Ver- 
einigten Staaten und nationaler Wohltater 
verstarb.

Edward W illia m s, der mit so grofiem 
Erfolg in Middlesborough wirkte, war ein Solin 
von Taliesin Williams, des Schullehrers von 
Merthyr, und Enkel des Barden .Tolo Morganwg. 
Der jungę Eduard kain auf die Hiitte zu Dowlais, 
arbeiteto dann im Walzwerk, stieg von Stufe 
zu Stufe und wurde Yertreter von Dowlais in 
London, wo er erfolgreich wirkte, bis Bolckow, 
Yaughan & Co. ihn nach Middlesborough beriefen. 
Das war schon in der Stahlperiode oder, wie 
wir sagen, unter der Herrscliaft des FluBeisens.

Ein anderer bekannter Eisenhiittenmann, der 
seine in Dowlais erworbenen Kenntnisse in 
einem andern Teile Englands rerwertete, war 
W illia m  Jeń k in s. Er war ebcnfalls der Solin 
eines Schulmcisters, des Thomas Jenkins von 
Dowlais, eines griindlichen Kenners der welschen 
Sprache und Literatur, welcher der Lehrer der 
Lady Charlotte Guest war und sie in der 
Abfassung des „Mabinogion" unterstiitzte. 
William wurde nach C o n se tt  berufen, wo er 
mit groBein Erfolg wirkte. Er starb im Mai 
1895, 70 Jahre alt.

Auch das beriihmte Geschlecht von Eisen- 
liuttenleuten der D a r b y s von Coalbrookdale, 
spielte fiir lilngere Zeit eine wichtige Rolle in 
Siidwales. Ais die Harfords fallierten, pachteten 
die Darbys die Viktoria-Eisenwerke zu Ebbw- 
Yale von Sir Benjamin Hall. Mit den Ebbw- 
Yale-Werken erwarben sie auch Sirhowy, und 
nun begann die stille, fleiBige „Zeit der Quaker“, 
denn zu diesen geliorten die Darbys. Ais sie 
ins Land kamen, gab os in Monmouthshire 70, 
in Glamorganshire 118 Hocliofen. Der Absatz- 
artikel war Stabeisen, das meist zu Newport 
yerscliifft wurde. Der Hafen von Newport war 
damals fast so bedeutend wio der von Cardiff. 
Die Newport-Doeks, welche 180 000 JS  gekostet 
hatten, waren am 10. Oktober 1842 eroffnet 
worden, und 1848 betrug die Yerschiffung von

Newport 21G 704 t, die von Cardiff 222 491 t. 
Die Darbys blieben von 1844 bis 1864 in Ebbw- 
Yale. Es war eine friedliche aber erfolgreiche 
Zeit, welche ais die der Qu;iker lange in der 
Erinnerung der Beviilkerung blieb. Aus dieser 
Zeit stammen aus Ebbw-Vale ebenfalls bekannte 
Eisenfachleute wie J a r r e tt  und W illiam  Jones, 
die naclunals in den Vereinigten Staaten so 
GroBes leisteten und von denen der letztere 
Carnegie in Amerika ein wichtiger Gehilfe war, 
desgleiclien Tom und Jam es B row n, dereń 
Vorfahre James Brown unter Homphray von 
Stourbridge nach Penydarren ausgewandert war.

Nach dem Abzug der Darbys kam Ebbw-Vale 
an eine Gesellschaft, die „Ebbw-Vale Company". 
Damit yerschwanden die patriarchalischen Ver- 
hilltnisse, und das Prozentemachen begann. Vor- 
dem hatte jeder Beamte Weidegrund fiir seine 
Kiihe und Pferde, dazu ein Stiick Land zur 
Bewirtschaftung, ferner Diinger, Kohlen und 
Holz. Das liorte fast alles auf. Kein Wunder, 
daB eine grofie Erregung gegen die neugebildete 
Gesellschaft entstand, die sich deshalb bereits 
nach zwei Jahren in die Ebbw-Vale Steel and 
Iron Comp. (Limited), also eino riclitige Aktien- 
gesellschaft mit so groBem Kapitał verwandelte, 
daB sie ihre Anlagen beinah verdoppeln konnte. 
Sie berief hervorragende Betriebsleiter wie J o r 
dan, D. E van s und H ilton .

Dies war aber schon im Anfang des Stahl- 
zeitalters. Ehe wir uns zu diesem wenden, 
mussen wir zuvor noch einige geschichtliche
Naclirichten iiber etliche Eisenwerke in Siid- 
wales, die Ruf erlangt haben, iiber die wir
aber bis jetzt noch keine Mitteilungen gemacht 
haben, bringen.

Im Jahre 1757 erbauten zwei Unternehmer 
Mayberry und Wilkins, die 1757 eino „lease“ 
auf 99 Jahre fiir 23 sS p. a. erworben hatten, 
eine Eisenhiitto bei H irw ain , die spiiter von 
Richard Crawsliay angekauft wurde, der sie 
seinein Solin William iibergab. Spiiter war
dessen Solin Henry Crawsliay lilngere Zeit
Betriebsleiter. Um 1860 kam das Werk zum 
Stillstand. 1865 wurde es von T. C. Hinde 
erworben, der T. W. Lewis, den Vater des 
Sir. W. T. Lewis, zum Betriebsleiter machte. 
Spater kam es in den Besitz von C. W. Siemens.

Auch die Treforest-E isenw erke erlangten 
erst Bedeutung durch die Crawsliay, die sie 1794 
erwarben. Unter der Leitung von Franz 
Crawsliay kamen sie sehr in die Hohe. Spiiter 
gelangten sic in die Hilnde eines Konsortiums, be- 
stehend aus Sir W. T. Lewis, E. Williams und 
Lowthian Bell. Die Werke gingen gut bis zur 
Stahlzeit.

Zu B lea n a v o n  war 1780 eine altmodische 
Holzkohlenliutte, die aber oft an Holzkohlen- 
mangel litt. Benjamin Pratt von Great W it by 
fiihrte Ende der achtziger Jahre den Steinkohlen-
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betrieb ein. Es war (lerselbe, der den 1802 
eroflneten Monmouthkanal anregte. Pratt war 
schon 1794 gestorben. Bei Bleanavon waren 
gute Kohlenlager, die auch die Nachbarluitten 
Pontypool, Abergavenny und Usk versorgten. 
Pontypool und Nantyglo gehorten um 1800 
zu Bleanavon. In der Niiho, besonders zu 
Gclly Isaf bei Ab er dar e, wurde aucli ein sehr 
guter Eisenstein gegraben, aus dem das vor- 
treffliche kalterblascne Bleanavon - Roheisen, 
das vor Einfuhrung der spanischen Erze sehr 
gesucht war, gewonnen wurde. Dio Koks trugen 
die doppeltc Menge Erz wie anderwilrts in Siid- 
wales. Joseph Bailey und Wayne erwarben 
die Eisenwerke zu Bleanavon und Nantyglo. 
1821 hatte Bleanavon zwei Hochofen, 1839 
fiinf und 1880 im Stahlzeitalter sieben, von 
denen vier auf Bessemerroheisen gingen. In 
dieser Glanzzeit von Bleanavon leitete Edward 
P. Martin elf Jahre lang den Betrieb. Die drei 
damit verbundcnen Walzwerke standen unter 
Kennaird.

Es ist ferner notwendig, auch einen Blick 
auf die wichtigen einheimischen Industrien zu 
werfen, die das Eisen von Siidwales weiter 
verarbeiteten, insbesondere auf die A nker- und 
K etten w erk e  von Pontypridd und die W eiB- 
b lech in d u str ie  an der Siidkiiste.

P o n ty p r id d  liegt zwischen Merthyr und 
Cardiff an giinstiger Stelle fiir eine Anker- 
schmiede. Diese gehSrte erst Crawshay, dann 
Benjamin Hall, dann Lenox, der sich um die Yer- 
besserung der Anker besonders verdient gemaclit 
hat; jetzt ist das Werk Eigentum der Firma 
Brown, Lenox & Company. Der von Gordon  
L enox orfundene Lenox-Anker ist fast allgemein 
in der britischen Marinę eingefiihrt. Um dio 
Verbesserung und Einfuhrung der Ketten im 
Briickenbau und besonders in der Marino er- 
warb sich die Familie B ro w n  besondere Ver- 
dienste. 1808 erfand R obert F inn die erste 
Kabelkette. In demselben Jahre schon nahm 
Sam uel Brow n ein orfolgreiches Patent; der- 
selbe fiihrte 1812 die von John Rennic erfundene 
M ateria l-P riifu n g sm a sc liin e  ein, was einen 
groBen Fortschritt bezeichnete, denn die Festig- 
keitsproben waren fur die Ketten besonders wichtig. 
1818 erwarb er einen kleinen, William Crawshay 
gehorigen Hochofen bei Pontypridd und baute 
seine Kettenschmiede. Die Lage war giinstig durch 
die Nahe der Steinkohlen. Damals hatte Cardiff 
2500 Einwohner, heute 150 000. Es dauerte 
aber lange, bis die Hanfseile durch eiserne Ketten 
in der Marinę verdrilngt wurden. 1823 maclite 
die Ostindische Gesellschaft zum erstenmal den 
Yersuch, die Hanfseile wenigstens teilweise durch 
Kabelketten zu ersetzen. Dagegen wurden 
Ketten in Mengen fiir Hangebriicken verwendet. 
Man verarbeitete nur erstklassiges Eisen, das von 
Anthony Hill in Plymouth geliefert und ais

Trinity Iron bezeichnet wurde. 1845 wurdo 
auf dem mit der Ankerschmiede verbundenen 
Werke der erste von James Nasmyth 1842 
erfundene Dam pfham m er aufgestellt, um die 
groBen Anker fur Kriegsschiffe zu schmieden. 
Seit 1844 wurde die Verwendung eiserner 
Kabel statt der Hanfseile bei den englischen 
Schiften allgemein, und 1847 wurden sie in der 
KBniglichen Marinę eingefiihrt; dadurch erhiclten 
dic Werke von Lenox und Brown eine bedeu- 
tende Vergri)fierung. Samuel Lenox starb 1836, 
der in den Adelsstand erhobeue Sir Samuel 
Brown 1852, George W. Lenox 1868. L. Gordon 
Lonox steht jetzt an der Spitze des Hauses. 
Seit Anfang der dreifiiger Jahre hat dio Fabrik 
ihre eigene Werft bei Cardiff. Die Eisenwerke 
von Plymouth sind verschwunden, aber dieKabel- 
und Ankerwerke bei Pontypridd von Brown, 
Lenox & Co., die auch die groBen Werke bei 
Millwall betreiben, bliihen noch.

In der Geschichte der W eiB b lech in d u str ie  
spielten die Orte Melingriffith und Pentrych 
eine Zeitlang eine hervorragende Rolle. Ihre 
Vorgeschichte ist unbekannt. Eine Ofenplatto 
mit der Jahreszahl 1643, bei Melingriffith ge- 
funden, lafit yermuten, daB doch schon damals 
eine Eisenhiitte bestand. Nach Pontypool war 
es wohl die alteste WeiBblechhiitte in Wales. 
Ein unternehmender Mann R ichard B lackm ore  
von Hereford erwarb das Werk von einer 
Gesellschaft im Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Ein Schriftsteller aus dieser Zeit berichtet, daB 
zu Melingriffith jahrlich 13 000 Kisten, die 
Kiste zu 225 Tafeln, WeiBblech erzeugt wurden, 
die zumeist nach Holland und Kanada gingen. 
Eine Kisto, die jetzt 12 bis 13 sh gilt, wurde 
damals mit zwei Guineen (42 sh) bezalilt. Black
more war ein vortrefflicher Charakter, aber ein 
Sondcrling. Sein Work lag an dem TafffluB und 
wurde durch Wasserkraft betrieben. Auf diese war 
er so eifersiichtig, daB er, derzugleichHigh-Sheriff 
der Grafschaft war, mit allen seinen am FluB gele- 
genen Nachbarn in Streit und in Prozesse geriet. 
Er maclite sich sein Roheisen selbst auf seiner 
Hiitte zu Pentrych, einem alten Werk, das einst 
Lewis von Caerphilly gehSrt hatte und nur einen 
HolzkohlenhochofenbesaB, wozu er dann 1830 einen 
zweiten erbaute. 1839erblies er 3904 Tonnen Roh
eisen. Auch fiirderte er aus seinem Kohlenbergwerk 
eine besonders reine Anthrazitkohle. Nach seinem 
Tode wurde sein Neffe T. W. B r o o k er  Erbe. 
Er nahm den Namen Br o oker - B lackm ore  
an, wurde ebenfalls High-Sheriff, wirkte im 
Geiste seines Oheims und war allgemein geachtet. 
Sein WeiBblech galt ais das beste und erfreute 
sich im Ausland holien Rufes. Er sorgte wie 
sein Onkel fur seine Arbeiter, lebte in patri- 
arclialischem Verhaltnis mit diesen und beschaf- 
tigto sich nebenher mit literarischen Arbeiten, 
besonders mit geschichtlicher Statistik der eug-
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lischen Eisenindustrie. Brooker-Blackniore wurde 
Parlamentsmitglied fiir Hereford. Bis zu seinem 
Todo bliihten die Werke, nach demselben aber 
yerschlechterten sie sich, bis durch den Zu- 
sainmenbruch der West of England Bank die 
Werke zum Stillstand kamen. 1750 zilhlte man 
vier WeiBblechhiitten in Monmouthshire und Siid
wales, 1825 sechzehn.

P o n ty p o o l war noch der Mittelpunkt dieser 
Industrie. W atk in  G eorge , der bei Richard 
Crawshay in Cyfarthfa viel Geld verdient hatte, 
yerband sich im Anfang des 19. Jahrhunderts 
mit H a n h u r y  L e ig h  und fiihrte viele Ver- 
besserungen namentlich in der Bearbeitung des 
Eisens ein. Das Jahr 1829 brachte die eisernen 
Gliihtopfe von T h o m a s M organ . 1849 be- 
gann man mit dem Beizen der Schwarzbleclio 
mit Schwefelsaure; nnd 186G fiihrte E dm und  
J lo r e w o o d  seinen verbesserten Zinntopf mit 
Walzen ein. 1874 wurde die Beizmaschine 
(pickling machinę) yon John Saunders von 
Kidderminster eingefiihrt. 1830 gab es in dem 
WeiBblechgebiet nicht weniger ais 44 Hoch
ofen, wahrend man in ganz Siidwales 110 zilhlte. 
llanbury Leigh hatte drei zu Pontypool. Die 
Zahl der WeiBblecliwerke war 1858 auf 34 
gestiegen. 1881 waren 07 Walzwerke in Mon- 
mouthsliire im Betrieb. Die meisten der Hiitten- 
und Walzwerke sind durcli den groBen Um- 
schwung, den das Stalilzeitalter herbeifiilirte, 
versclnvunden.

An dem schonen Meeresstrand von Glamor- 
ganshire hatte sich schon friih Eisen- und 
Metalliiulustrie angesiedelt. In dem Bezirk von 
Ab er  ay  o n, wo schon die Romer Eisen ge- 
schmolzen haben sollen, war im 19. Jalirhundert 
die Kiiste gespickt mit Eisen- und Kupferhiitten, 
dereń Entwieklung durch billige Steinkohle aus 
nilchster Nalie begiinstigt wurde. 1811 hatte 
S. F o t  h er g i l i  L etso m  yon dem Grafen yon 
Jessey eine Belehnung auf Steinkohlen fiir 99 
Jahre fiir 1 £  p. a. erhalten. Er fand gute 
Eisenerze, baute 1819 einen Hochofen und einen 
Kanał. Dies war aber iiber seine Kraft, er 
fallierte. V i g o r s  & S m ith  erwarben das 
Anwesen, bliesen den Hochofen aus und bauten 
ein Walzwerk und WeiBblechfabrik. 1835 zog 
sich Smith zuriick, und Vigors griindete eine 
Gesellscliaft Yigors & Co., die 1838 auch eine 
Kupferhiitte bei Cwmavon betrieb. 1841 wurde 
die Company of Copper-Miners Eigentiimerin, 
die zwei Hochofen von Mr. Reynolds erwarb. Ais 
1844 Charles L an o  Direktor wurde, baute 
dieser drei weitere Hochofen und ein Scliienen- 
walzwerk bei Cwmavon. Auch unter dem 
folgenden Direktor R. Guffy bliihten und wuchsen 
die Cwmavon-Werke. Aber damit wuchsen 
auch die Schulden, die Gesellscliaft konnte sich 
nicht lialten, die Bank yon England beschlag- 
nahmte die Werke, uud da sich kein Kilufer

fand, muBte sie diese selbst betreiben. So 
wurde die E n g l i s c h e  B a n k  GroBindustrielle 
in Glamorgan, nicht gerade zur Freude ihrer 
Kollegen, der Crawshay, Guest usw., denn sie 
begann alsbald eine schlimme Preiśsęhleuderei. 
Hieruber wurde sie mit Recht lieftig angegriffen, 
namentlich von William Crawshay 1848 in der 
Times. Unter der yierjilhrigen Herrschaft der 
Bank von England wurde ein neuer Hochofen, 
der groBte in Wales, erbaut und die WeiB- 
blechliiitte vergroBert. Da die Bank bei ihrem 
Betrieb aber nur Geld zusetzte, yerstilndigte sie 
sich mit der alten Gesellscliaft und gab ihr die 
Werke zuriick. Unter den Leitern der Gesell- 
schaft zeichnete sich S ir  J. H. P e t t y  aus. 
Im Mai 1853 wurde von den Iyoriten von 
Cwmavon ein groBes „Eisteddfod0 (walisisches 
Nationalfest) abgehalten. Der Hiittenrauch der 
Kupferhiitten tat den Landwirten von Aberavon 
viel Schaden, die deshalb auch 1806 eine 
Klage anstrengten, welche durch einen Vergleich 
erledigt wurde. Viel sehwieriger aber wurde 
die Lage der Werke im Aberavonbezirk nach 
dem Beginn des FluBstahlzeitalters. Viele alte 
Eisenwerke gingen ein. Um so mehr delmte 
sieli dio WeiBbleclifabrikation aus. 1890 zilhlte 
man sechs groBe WeiBblecliwerke, 32 Walz
werke und 2000 Arbeiter. Verheerend wirkte 
aber fur die Weifibleehindustrie der amerika- 
nisclie Zolltarif, der 1894 und 1895 viele Werke 
zum Erliegen brachte. Die meisten WeiBblech- 
fabriken und 10 Blechwalzwerke gingen ein, 
yiele Arbeiter wurden brotlos.

Im Tale von L ly n y i  war nachweislich
schon 1082 Steinkohlenbergbau betrieben worden. 
1820 eiitstanden hier die M a e s te g -E is e n -  
w erk e . 1827 wurden zwei Hochofen gebaut. 
Das aufbliihende Unternehmen wurde schwer 
geschildigt durch Arbeiterausstande im Jahre 
1833. Auch in der Folgę hatten die Maesteg-
Werke trotz guter Betriebsleitung unter Buck-
land, Sheppard und anderen durch Streiks zu 
leiden und wechselten mehrmals den Besitzer, 
bis sich 1837 die Cam brian Iron Com pany  
bildete, die 1839 ihren ersten, 1841 ihren
zweiten Hochofen anblies. 1846 kam ein W alz
werk dazu. 1852 mehrten sich die Bestellungen 
fiir Eisenbahnseliienen; es wurde ein zweites 
Walzwerk errichtet und 1855 vollendet. Das 
Unternehmen umfaBte damals vier Hochofen, 
30 Puddelofen, zwei Luppenpressen, zwei Paar 
Vorwalzen, vier Walzwerke und zelin Dampf- 
maschinen uud beschilftigte 1500 Arbeiter. 
1869 wurdo C olq u h ou n  Generaldirektor, der 
das inzwisclien etwas zuriickgegangene Unter
nehmen wieder in die Hohe brachte. 1872 
wurde eine neue Aktiengesellschaft gegriindet, 
wodureh die Industriellenfamilie B rogden  Haupt- 
besitzer wurden. J. B rogd en  & Son hatten 
1853 die T o n d u -E is e n w e r k e  gekauft, die
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Tychwytli-Koblenbergwerke erworben und wurden 
nun Hauptbeteiligte der Maesteg - Gesellschaft, 
welche die Llynvi Coal and Iron Works er- 
warben. Diese umfaBten damals aieben Hochofen, 
36 Puddelofen und vier Walzwerke. Unter den- 
Brogden kam das Unternehmen zu seincr hochsten 
Bliite. 1869 wurde die WeiBbleclifabrikation 
mit aufgenommen. Das Stahlzeitalter und die 
Arbeiterausstilnde wirkten aber nachteilig. Immer- 
hin yergrofierten sich die Anlagen unter der 
Familie Brogden bis 1878. Das Blechwalzwerk 
zeichnete sich namentlich durch schiine Glanz- 
bleche, sogenanntes russischcs Blecli, aus. 1873 
kani der ersto groBe verderblicho Streik. Diese 
wiederholten sich. Im Jahre 1886 kamen die 
Maesteg-Werke zum Erliegen.

N e a t h war eine der altesten Ansiedlungen 
an der Sudkiiste von Glamorgan, es war die 
romische Hafenstadt Nidum, am AusfluB des 
Neathiiusses, der friiher „Nidd“ liieB. Es lag 
an der Kiistenstrafie, der wichtigen romischen 
HeerstraBe Yia Intra Maritima. Im Mittelalter 
war Neath beriihmt durch sein groBes Kloster 
Margam Abbey, bekannter ais Neath-Abby, 
dessen Monehe schon Eisen gewonnen haben 
sollen. Aber ein Industrieplatz wurde Neath 
erst durch S ir H o m p h rey  M a ck w o rth , der 
1693 von Tardeley in Worcestershire ein- 
wauderte, dessen Gemahlin aber von altwalisi- 
schen Helden abstammte. Er legte eine Kupfer- 
liiitte bei Melmcrythan an, begann Kohlenberg- 
bau und sclimolz Blei und Silber, letzteres 
lieferte er unter Ko ni gin Anna an die Lomloner 
Miiuzo. Endo des 18. Jalirhunderts starben die 
Mackworth aus. P r y c e  von Langford-Court 
wurde ihr Nachfolger. Er war ein erfahrener 
Eisenhiittenmann, der zu Y n is c e d w in  einen 
Hochofen mit Holzkohlen betrieb. Diesem folgten 
die kornischen Quilkerfainilien P r ic e  und Fo'x, 
die mit gutem Erfolg zwei Hochofen, Eisen- 
gieBerei und eine Maschinenfabrik betrieben. 
Letztere versorgte einen groBen Teil von Wales 
und Cornwall. Die ersten Maschinen fiir Schiffe 
und Lokomotiven jener Provinzen kamen von 
Neath. Die Fabrik liatte nur 400 Arbeiter, 
aber alles gescliickte Leute. Die Quilker von 
Neath unter biel ten freundschaftliehen Yerkehr 
mit den Crawshay und Guest.

Danii entstanden die Werke bei B r it o n  
F e r r y  in der schousten Landschaft am Neath- 
fluB, wo spilter durch die Kupferhutten und 
Eisenwerke nur Raucli und schwarzer Staub zu 
sehen war. Den AnstoB zu industriellen An
lagen gab die Eroffnung der Siidwales-Eisenbalin 
im Jahre 1847. Erst wurden Eisenwerke er- 
richtet, dann 1853 die Kupferhutte. WeiB- 
blechfabriken dehnten sich von Port Talbot bis 
Briton Ferry, wo inzwischen feste Docks mit 
hydraulischen Maschinen erbaut worden waren, 
aus. Das Roheisen der Briton-Ferryhutte zeich

nete sich unter G. H. D a cey  durch seine Giite 
aus. Dann kam die Stalilzeit. Die A lb io n -
S ta li i  w e r k e  entstanden. Am wichtigsten blieb 
jedoch die WeiBblechindustrie. Die Blecliliiitten 
von Villiers, Vernon, Baglan, Bay, Gwalia und 
Earlswood konkurrierten mit Swansea. Sie hatten 
den Vorteil, daB Steinkohle, Roheisen und Stahl 
am Platz gewonnen wurden. Besonders renom- 
miert waren die Werke von M e lin c r y th a n  
durch jlire schonen WeiBbleche und emaillierten 
Blechgeschirre. Das Stahlblech wurde in Papier- 
diinne hergestellt. Ein wichtiger Ausfuhrartikel 
waren Rifielbleche.

Den ausgebreitetsten Rulnn aber erlangte 
die Metallindustrie von S w an sea , dessen lierr- 
lichen Hafen mit seinen steilen Kusten mnnelie 
dem von Neapol an die Seite gestellt haben. 
Die Industrie hat freilich die urspriingliche 
Sclioiiheit selir beeintriiclitigt. In alter Zeit 
war Swansea ein beliebtes Seeliad. Im grauen 
Altertum waren hier ditnische Piraten gelandet, 
dann kamen die Normannen, gegen welche die 
Waliser ihre Feste Gower in blutigen Kitmpfen 
verteidigten. Dann kamen unter KoniginElisabeth 
deutsche Berg- und Hiittenleute, die 1584 unter 
F r o sse  bei N eath -A b b ey  Kupfer schmolzen. 
1595 erscheint eine englische Gesellschaft, die 
R oyal Company of Mines, als.Besitzerin der 
Iliitten- und Bergwerke, die 1604 eine groBe 
Konzession von dem Grafen von Pembroke er- 
warb. Auch der geniale P r in z  R uppert trat 
hier ais Unternehmer auf. Die Konigliche Berg- 
werksgesellscbaft delinte ihre Unternehmungen 
auf andere Proviuzen aus und pragte ihr ge- 
wonnenes Silber in einer eigenen Miinze zu 
Shrewsbury aus. Deutsche legten eine Dralit- 
hiitte an. Ein C hristoph F lin tz  griiiulete 
die T in to ii-A b b ey -W erk e . Der Erfolg der 
Koniglichen Gesellschaft bei Neath yeranlaBte 
1717 die Anlage einer Kupferhutte bei Swansea. 
Dies geschah durch Dr. L a n e , dessen Schwieger- 
vater Pollard ein reicher Grubenbesitzer in 
Cornwall war. Derselbe yerlor aber durch einen 
grofien Siidsee-Schwindel sein Verin6gen. 1827 
wurde eine Kupferhutte zu Taibacli von Newton 
Cartwright angelegt. Das urspriingliche Werk 
von Swansea wurde nach Landore yerlegt und 
kam dann in Besitz von Lockwood, Morris & Co., 
die nach Forest ubersiedelten. Bei Swansea 
nalini der Kupferhiittenbetrieb so zu, daB 1796 
iiber die Belastigung durch Hiittenrauch bei 
Swansea ais ein offentlicher Mifistand yerhandelt 
wurde. Doch betrug die Produktion nur 18 t 
Kupfer wochentlich. Kurz darauf entstanden 
neue Kupferhutten, so 1800 die von Jo h n  
V iv ia n  bei P en cla w d d , 1805 die von John  
N e v il l  zu L la n e lly , 1809 die von M orris & 
R ees zu L o u g h o r , weiter spater 1837 von 
Vigors & Son zu Cwmavon und 1846 von 
Mason und Elkington zu Pembrey.
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Die wiclitigste Familie fiir Swansea wurden 
dio V iv ia n , die zuerst einen auf wissenschaft- 
lich-chemischer Grumllage ruhenden Betrieb 
einfiihrten. Die Heimat der wissenschaftliclien 
Metallurgio war Deutschland; dorthin schickte 
John Y iv ia n , der aus Cornwall eingewandert 
war, seinen Solm John H arry, um zu studieren. 
Dies tat er mit Erfolg und griindete nach seiner 
Ruckkehr mit seinem Bruder R ichard H u ssey  
V iv ia n , nachdem er von dem Herzog von 
Beaufort Land erworben hatte, um 1800 das 
beriihmte Kupferwerk von H a fo d . Sie en- 
gagierten einen tuchtigen deutschen Chemiker 
G. B. Hermann, der ein chemisches Laboratorium 
cinrichtete, sich Assistenten heranbildete und 
(len Betrieb organisierte. Die Schonheit der 
lioblichen Umgebung von Hafod litt bald durch 
den Hiittenrauch. Deshalli schrieb Vivian 1812 
einen Preis von 1000 J t  aus fiir ein Mittel 
zur Beseitigung der Schildęn durch den Hiitten
rauch. Die tiichtigsten englischen Chemiker, 
Humphrey Davy, Faraday, Philipps und andere, 
bemukten sich (larum, doch ohne wesentlichen 
Erfolg. Dio Arbeiter trSsteten sich mit der Vor- 
stellung, dati der Schwcfeldampf gesund sei. J o lin 
H a r r y  V iv ia n  war einer der grofiten Indu- 
striellen, Chemiker und Parlamentarier. Seine 
Werke bei Hafod wuchsen unaufhorlich und 
zogen die Blicke der ganzen Welt auf sieli. 
Viele Auslflnder kamen sio z u besuchen, und 
Swansea wurde die praktische Schule fiir viele 
Metallurgeu. Die griindliche Bildung, welche. 
Vivian in Deutschland erworben hatte, trug 
vielf!lltige Friichte, denn er war nicht nur ais 
Metallurg und Chemiker, sondern auch ais 
Mineraloge und Geóloge hervorragend. . Er 
wurde ein bedeutendes Mitglied der Engli
schen Akademie (Royal Society) und schrieb 
vortreffliche Abhandlungen in dereń Zeitschrift 
(Transactions). Nachdem er 1855 im 76 sten 
Lebensjahr gestorben war, wurde ihm iu Swansea 
ein Denkmal in Erz gesetzt, auf dessen Granit- 
sockel die Worte stehen: Universally Lamented. 
Sein Solin H. H. Y iy ia n , 1821 zu Singleton- 
Abbey geboren, erhielt ebenfalls eine vortreff- 
licho Erziehung und wirkte ganz im Geiste 
seines Vaters. Mit 24 Jahren wurde er bereits 
fiir Truro ins Parlament gewahlt; spater ver- 
trat er Glamorganshire und wurde 1870 geadelt. 
1883 wurde die Akticngesellschaft H. H. Vivian
& Co. gegriindet und 1892 wurde Vivian ais Lord
S w ansea Peer von England. Er hat besonders 
viel fiir die Steinkohlenindustrie von Siidwales 
und fiir das Wohl seiner Arbeiter getan.

Was Vivian fiir die Kupferiiulustrie war, 
das war S ir  J o h n  J o n e s  J e n k i n s fiir die 
WeiBblechfabrikation von Swansea. Er wurde 
bei der Eroifnuug der neuen Docks, um dereń 
Erbauung er sich verdient gemacht und welclie 
der Prinz von Wales, jetzt Konig Eduard VII.,

einweihen half, im Mai 1882 geadelt. Jenkins 
war ebenso bedeutend ais Techniker wie ais 
Kaufinann, und die Stadt Swansea, die ilin drei- 
mal zu ihrem Burgermeister (Mayor) wahltc, liat 
ihm viel zu danken. Die Yerschiffung von 
Swansea betrug 1877 10 994 t, 1884 106 996 t 
und stieg noch in den folgenden Jahren. Jenkins 
gelnirte der Religionsgesellscliaft der Quaker an, 
zeichnete sich durch Wohltatigkeit aus, bekleidete 
yiele Ehrenstellen und vertrat Carmathenshire 
im Parlament. In seiner WeiBblechfabrik, den 
beriihmten M oriston -W ork s, wurden viele 
Kinder und Frauen beschaftigt. Whitney 
schildert einen Besuch der Fabrik und den 
ganzen Hergaug der WeiBblechbereitung.

L la n e lly  in Carmathenshire trat mit 
Swansea in Konkurrenz. Dort hatte im 18. 
Jahrhundort S ir  Thom as S tep n ey  Kohlen- 
bergwerke erijffnet. 1784 baute er eine Eisen- 
hiitte, W ern Iron W ork s, die nach ihm in 
den Besitz der Familie Y ald en s von Hampshire 
kam. 1805 begann C h a r le s  N e y i l l e  von 
Swansea auch Kupferindustrie bei Llanelly. 
Ferner besafl ein gewisser R a b y  einen Holz- 
kohlenofen daselbst und erschlofi 1817 ein 
Anthrazitbergwerk. Auf diesem stellte er die 
erste Dampfmaschine fiir Kohlenforderung in 
Wales auf. Die Kohlen gelangten auf einer 
Trambahn nach Llanelly. Aber sein Eisenwerk 
machte schlechte Geschafte. Raby betrieb auch 
eine Kupferhiitte und erfand ein Kanonenmetall, 
angeblich eine Legierung von Kupfer und Eisen. 
Auch damit hatte er keinen Erfolg, die Werke 
gingen ein und Raby starb 1835, 88 Jahre alt, 
in Somersetshire.

Llanelly blieb ein kleiner unbedeutender 
Hafen, bis 1830 der Erfolg von Nevilles 
Kupferwerk und anderer Industrien seine Ver- 
grofierung veranla8ten. Von 1830 bis 1837 
stieg die Ausfuhr auf 30 000 t, 1840 betrug 
sie 115 712 t. 1843 brachen Unruhen in 
Carmathenshire aus, die „R e b e c ca R i o t s “. 
1847 wurde die Wcifiblechhutte D afen  W orks  
erbaut, die bald nach ihrer Inbetriebsetzung 
lOOOKisten Weifiblech inderWoche fertigstellte. 
Dieser folgten die Werke M orfa und Old L odge. 
1856 zahlte die Firma N e v ille , D ru ce & Go. 
allein wochentlich 3250 J§  LShne. Andere 
Industrien wie Schiffbau traten hinzu. Im 
Jahre 1871 waren die S ou th  W a les  W orks  
zu einem der grofiten Weifiblechwerke der Welt 
ausgebaut worden. Es war mit einem Bessemer- 
werk Ycrbunden, in dem es seinen Bedarf an 
Stahl selbst erzeugte. Auch war dies die erste 
groBe Anlage, die elektriscbe Beleuchtung ein- 
fiihrte. J. C. Howell griindete eins der grofiten 
Elektrizitatswerke der W elt zu Llanelly, das 
durch seine bliihenden Industrien immer be- 
deutender wurde. Auch in C a r d ig a n s h ir e  
war schon im 18. Jahrhundert, wie es scheint
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durch clie H a n b u r y  in Pontypool, Weifiblech- 
industrie am Ufer des Teifi cntstanden, die unter 
Sir B enjam in  Ham m et bliihte.

Das S ta h lz e ita lte r  fiihrte zu einer voll- 
stllndigen Umwalzung der Eisenindustrie von 
Siidwales. Ueber diese Periode, dio yielen 
alten Werken den Untergang bereitete, fafite 
sieli Whitney, der die Ereignisse der neuesten 
Zeit ais bekannt voraussetzt, sehr kurz. Zur 
Herstellung des Zusaminenhangs miissen wir 
manches hinzufiigen.

Am 18. August 1856 hielt H enry B essem er  
seinen Vortrag in Cheltenham, in welchem er 
seine Erfindung zuerst bekannt machte. Er 
wirkte wie ein Blitz. Die Dowlais-Gesellschaft 
erwarb sofort 1856 eine Lizenz. Ebenso andere 
Werke. D o w la is  m achte a lsb a ld  V ersu ch e, 
wozu man auf Besseiners Rat kaltgeblasenes 
graues Roheisen von Bleanavon verwendete. 
Dies war nach Edward P. Martins Angabe, der 
damals Betriebsbeamter war, im Jahre 1857 oder 
1858. Der Erfolg war giinstig. Ais man aber 
das eigene Roheisen zu verblasen versuchte, wollte 
es nicht gehen. H. Bessemer wurde nach 
Dowlais berufen. Und nun beganu er selbst den 
groI5en Feliler, dafi er gefeintes Eisen nahm, 
was ganz erfolglos war. Dies schadete seiner 
Sache sehr. Die Stimmung in Siidwales war an 
und fiir sich gegen die Neuerung, da die ganze 
Eisenfabrikation auf dem Puddelprozefi begriindet 
war, in hoher Blute stand und man deshalb 
eine Aenderung fiirchtete. S a m u e l T r u r a n ,  
der Direktor der Puddel- und Walzwerke, der 
damals dio Erbauung der Goat Mili plante, nahm 
eine geradezu feindliche Stellung gegen Bessemer 
und seine Erfindung ein. Dasselbe geschah zu 
Ebbw-Vale, wo George Parry ein verbessertes 
Puddelverfahren durch Aufblasen von stark- 
geprefiteni iiberhitztem Wasserdampf anwandtę, 
das er und seine Freunde fiir besser und vorteil- 
liafter liielten ais Bessemers Prozefl.

Nach Mitteilungen von E. P. M a rtin  in 
seiner Ansprache ais Prilsident des Iron and 
Steel Institute 1897 hatte das erste aus grauem 
Bleanavon-Roheisen ohne Spiegeleisen erblasene 
Bessemereisen folgende Zusainmensetzung: 0,080 
Kohlenstoff, Spuren von Silizium, Mangan und 
Arsenik, 0,162 Schwefel und 0,428 Phosphor. 
M e n e la u s , W il l ia m s  und R i 1 e y setzten 
die Versuche mit einem Roheisen, das aus einer 
Miscliung von welschen, Cumberland- und 
Forest of Dean-Erzen geschmolzen war, fort. 
Mit dem aus heimischen Erzen erblasenen Roh
eisen wollte es aber durchaus nicht gehen. 
Martin fand spilter einen Ingot aus jener Zeit, 
der folgende Zusainmensetzung hatte: 0,06
Kohlenstoff, 0,01 Silizium, 0,276 Schwefel,
0,010 Arsen und 1,930 Phosphor. Die feind
liche Stellung, die hervorragende Ingenieure in 
Siidwales gegen Bessemers Erfindung einnahmen,

konnte die Fortschritte und den Triumph. der
selben nicht hindern. 1859 erbaute H. Bessemer 
ein eigenes Stahlwerk in Sheffield und erhielt 
mit Hamatiterzęn von Cumberland ein Roheisen, 
das sich gut fiir sein Verfahren eignete. 1860 
legte John Brow n die A tla sw erk e  in Sheffield 
an und erzielte mit seiner verbessert,en Konverter- 
Drehbirne gute Erfolge. 1862 wurde durch Ver- 
suche der London- und Nordwestbahn-Gesellscliaft 
im Lomloner Bahnhof eine fiinffache Dauer der 
Bessemerstahlschienen im Vergleich mit Puddcl- 
eisenschienen festgestellt, und in der Weltaus- 
stellung von 1862 in London feierte der 
Bessemer-Flufistahl einen entscheidenden Sieg.

Siidwales blieb in der Entwicklung seiner 
Eisenindustrie zuriick. Schon vorher war es 
von der ersten Stelle,- die es noch in den 
vierziger Jahren in der Roheisenerzeugung ein- 
genommen hatte, erst durch Schottland (Glasgow), 
spater durch den Clevelandbczirk (Middlesborough), 
yerdraugt worden. Jetzt konnte es in der 
Flufieisenbereitung mit Sheffield und Cumber
land, wo 1859 Schneider, Hannay & Co. eine 
grofiartige Hiitte und Bessemerwerk bei Barrow 
bei Ulverstone angelegt hatten, nur schwer 
konkurrieren. Dowlais kam wegen der Lizenz- 
gebiihr mit Bessemer in Streit. Man hatte ur- 
spriinglich nur daran gedacht Eisen zu machen, 
und so lautete auch die Abmachung. Nachdem 
aber besonders durch den von R obert M ushet, 
den Solin David Mushets, eingefiihrten Zusatz 
von S p ie g e le ise n  dio Stahldarstelluug in den 
Yordergrund getreten war, fragte es sich, ob 
Dowlais hierzu berechtigt sei. Bessemer beendete 
den Konflikt dadurch, dafi er gegen Ruckerstattung 
von 20 000 £ , damals ein schweres Opfer fiir 
ihn, eine neue Lizenz erteilte.

1867 hatte Dowlais sechs Bessemerkonyęrter, 
ebenso Ebb\v-Vale. Dieses hatten die Darby
1864 verlasson und ihre Werke einer Gesellschaft 
verkauft, die sich 1866 in eine Aktiengesellschaft, 
the E b b w -Y ale S te e l ,  Iron & Coal Com
pany (Limited), umwandelte, das Werk ver- 
grofierte und die Bessemerstahlhiitte errichtete. 
Seit 1872 wurde zu Ebbw-Yale Spiegeleisen 
aus spanischon Carthagena-Erzen erblasen. Jordan,
D. E van s und H ilton  wirkten ais Ingenieure. 
Ein grofier Nachteil fiir die Stahlwerke in Wales 
war das Felilen geeigneter Erze in ihrem Gebiete. 
Man mufite Cumberlanderze kaufen, um brauch- 
bares Roheisen herzustellen. Spater entdeckte 
man, dafi die s p a n is c h e n  E r z e  von B ilb a o  
sehr geeignet waren. Das war von grofier 
Wichtigkeit, denn diese Erze waren fiir Siidwales 
giinstig zu beziehen. Ais man ihre Bedeutung 
immer mebr erkannte, griindeten die Besitzer 
der I)o w la is-W erk e  und der C on sett-W erk e  
gemeinscliaftlich die A r c o n e r a -G e se llsc lia ft  
in B ilb a o , die grofie Gruben erwarb und sich 
dadurch den Bezug spanischer Erze sicherte.
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Spiiter bezog man auch Erze von Griechenland, 
Elba und Algier. Trotzdem blieb der Puddel- 
betrieb his nach dem Tode von Menelaus 1882 
die Grundlagc der Eisenbahnschienenfabrikation. 
Erst scit dem Jahre 1884 ging man dazu iiber, 
die Schienen aus Bessemerstahl zu walzen. Er- 
wiilmenswert ist, dafi die erste Eisenbahnschiene 
aus BessemerfluBeisen schon 1857 zu Dowlais 
gewalzt worden war.

Die meisten anderen Eisenwerke von Siid
wales hielten, gezwungen durch die Natur ihres 
Roheisens, am Puddelbotrieb fest. Da Puddel- 
eisen aber von Jahr zu Jahr mehr durch das 
Flufieisen verdr!lngt wurde, so litt die Eisen
industrie von Siidwales gro Be Not, und ein Werk 
nach dcm andern wurde stillgestellt. Daran 
ilnderte auch weder die'Flainmofenstahlbereitung, 
noch der ThomasprozeB etwas.

Der berulimte deutsche Ingenieur K a r l  
W ilh elm  S iem ens (Sir William Siemens) hatte 
in England den F lam m ofen stah lp rozeB  durch 
die Anwendung seiner Gasgeneratoren in Yer- 
bindung mit den von ihm erfundenen W ilrm e- 
sp e ich ern  (Regeneratoren) so verbessert, daB 
das Sclimelzen von Stahl leicht von statten ging, 
wodurch der MartinprozeB, richtiger das 
S iem ons-M artin -V crfahren , erst zur Geltung 
kam und sich rasch ausbreitete. 18G9 hatte 
Siemens seinen Flammofenstahlprozefi in B an 
dor e eingefuhrt. Im Laufe der siebziger Jahre 
baute er Landore zu einem groBen Stahlwerk 
aus. Es hatte zwei Hocliofen mit Cowperapparatęn, 
24 Siemens-Martinofen fiir Gasbetrieb, von 
denen ein jeder 65 t Stahl in der Woche machen 
konnte, acht Dampflitlmmer, zwrei Schienenwalz- 
werke, Blech- und Drahtwalzwerke, 64 Dampf- 
maschinen und 2000 Arbeiter. Siemens fiihrte 
hier viele Neuerungen ein und bildete namentlich 
den E rzsta h lp ro zeB  — deshalb auch L andore- 
prozeB  genannt — unter Zusatz von algerischen 
(Mokta-) Erzen aus. Er erzeugte besonders 
auch vorziigliche Feinbleche fiir die WeiBblech- 
fabrikation. Fiir seine auBerordentlichen Ver- 
dienste wurde Siemens ais S ir  W ill ia m  Ch. 
S ie m e n s  in den Adelsstand erhoben.

Die Erzeugung von H erd flu B stah l begann 
in England 1868 mit 520 t, iiberstieg 1894 
mit 1 600 000 t bereits die des Konverterstahls, 
und betrug 1899 3 079 000 t.

Merkwiirdigerweise hat die wichtige Erfindung 
der E n tphosph oru ng im basischen Konverter 
von S id n ey  G ilc h r is t  T h o m a s in Siidwales 
niemals Anerkennung und Eingang gefunden, ob- 
gleich doch Thomas die grundlegenden Yersuche 
dafiir mit seinem Vetter P e r c y  C. G ilc h r is t  
1877 und 1878 mit Unterstiitzung des Direktors
E. P. M artin  zu B lea n a v o n  machte. Wilkins 
nennt Thomas nur einnml gelegentlich seiner Mit- 
teilungen iiber die Verdienste Martins, der 1897 
Prilsident des Iron and Steel Institute wurde und

dio goldene Bessemer-Medaille erhielt. In der Tat 
hat das T h o m a sv erfa liren , das die deutsche 
Eisenindustrie so sehr gefordert hat, in Siid
wales keine Anwendung gefunden. Dies erklart 
sich daraus, daB, ais seine Bedeutung erkannt 
wurde, Siidwales durch den Bezug der spanischen 
Erze das wichtigste Gebiet fiir den sauren oder 
BessemerprozeB geworden war und fiir die Ęr- 
haltung dieser Stellung kitmpfte. Die welschen 
Werke lieferten iiber ein Viertel der Konverter- 
stahlerzeugung GroBbritanniens, 1882 483 0 0 0 1, 
1889 465 330 t in 20 Konvertern.

Auch C yfarth fa  war von E d u ard  
W illia m s in ein groBes Bessemerstahlwerk 
umgewandelt worden. Es war derselbe Williams, 
der. von Bolckow, Vaughan & Co. nach Middles
borough berufen, die dortigen Eisenwrerke auf 
glituzende Ilohe brachte. Dieser begabte jungę 
Welsche wurde Biirgermeistervon Middlesborough. 
Williams war aucli der Ilauptleiter des Iron and 
Steel Institute und erhielt 1886 die Bessemer 
Medaille. Der nnermudlicli tiltige Mann starb 
in demselben Jahre am 9. Juni am Herzschlag, 
60 Jahre alt. Auch sein Freund und Mit- 
arbeiter E. W in d sor R ich a rd s, der sein Nach- 
folger wurde und den ThomasprozeB in Middles
borough einfiihrte, stammte aus Siidwales. Er 
war 1831 in Dowlais geboren, baute 1870 unter 
den Darbys das erste Bessemerstahlwerk in 
Ebbw-Vale und kam 1876 zu Bolckow, Yauglian
& Co. 1884 erhielt er die Bessemer-Medaille. 
1901 war er wieder Direktor in Dowlais und 
wurde 1902 High-Sheriff der Grafschaft.

Das wichtigste Ereignis in der Geschichte 
der Eisenindustrie von Siidwales war die 
V erlegu n g  der groB en D o w la is- AYerke 
an die M eeresk iiste  bei Cardiff. Seitdem 
durch Bessemers Erfindung der FluBstahl zur 
Herrscliaft gelangt und fiir Siidwales die 
spanischen und Mittelmeererze der Rohstoff fiir 
die Herstellung des Bessemer-Roheisens geworden 
war, muBte es ais ein Mifistand empfunden 
wTerden, daB dio ungelieuren Erzmassen alle 
von der Seekiiste in Eisenbahnwagen und auf 
Bahnen mit groBen Windungen und Steigungen 
nach den liochgelegenen Hiittenwerken, besonders 
nach Dowlais befordert werden muBten, wahrend 
das fertige Produkt denselben Weg zuriickging, 
um in Cardiff verschifft zu werden. Es war 
deshalb wohl ein naheliegender, trotzdem aber 
ein kiihner Gedanke, den die Direktoren G. T. 
C lark  und E. P. M a rtin  im Jahre 1887 
faBten, die riesige Hiitte von Dowlais, die 
19 Hocliofen uinfaBte, zu yerlassen und in 
moderner yerbesserter Gestalt mit groBartigen 
Ladevorriclitungen, wie sie an den Seen in 
Nordamerika ausgebildet worden waren, an der 
Seekiiste bei Cardiff neu aufzubauen. Es war dies 
zugleich ein kiihnes Unternehmen der Besitzer, 
der Dowlais-Gesellscliaft, dereń Hauptbeteiligte
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die Familie G u est mit Lord W im b o rn , dem 
Solin von Sir John J. Guest au der Spitze, war. 
Die Fundamentierung in dem Moorgrund bei 
Cardiff war eine Riesenarbeit, die viel Zeit und 
Geld kostete, trotzdem war das neue D o w la is  
am Me er („ D o w la is  on t lie  s e a “) selion 
1891 yollendet und wurde mit einer groBen 
Festlichkeit, an der der holie Adel von gailz 
Wales teilnabm, eingeweibt uiul in Betrieb 
gesetzt. Wieviel melir die neuen Hochofen 
leisteten, ist daraus zu ersehen, daB 1870 ein 
Hochofen der alten Hiitte eine Wochenproduktion 
von 174 t hatte, walirend 1896 die Wochen
produktion eines der neuen Hochofen 1600 t 
betrug. GroBartig sind die liydraulischen Ent- 
lądevorrichtungen der Erzschiffe und der Eisen- 
balmwngen. Die Halle der Geblasemaschine 
ist 146 engl. FuB lang, 32 FuB weit und 60 
FuB hoch. Die drei Paar Yerbundmaschinen 
mit Kondensation sind von Kitson & Co. in 
Leeds. Das Siemens-Martin-Stahlwerk umfaBte 
sechs groBe Siemensofen, welche von einem 
elektrischen 30-Tonnen-Kran bedient werden. 
Die Arbeiten werden fast alle automatisch durch 
Maschinen geleistet. Schiffsbleclie sind ein 
Hauptartikel. Das grofite Verdienst an dem 
Zustandekommen des groBen Werkes hatte 
G. T. Clark, der auch ais Schriftstellćr sich 
hervortat. Er starb 1898, 89 Jahre alt. 
Infolge dieses groBen Eisenwcrkes und der 
damit yerbundenen Industrien hat die Stadt 
C ardiff einen neuen Bebauungsplan fiir 400 000 
Einwohner entworfen.

Dowlais am Meer in Verbindung mit den 
alten Werken zu Dowlais und Cyfarthfa und 
den zahlreichen, immer grijfier und tiefer 
gewordenen Bergwerksanlagen war ein zu 
groBes Untornehmen selbst fiir einen Guest. 
Deshalb yerband sich Lord Wimborn mit reichen 
Fabrikanten in Birmingham und griimlete die 
neue Firma G u est, K een & Company, welche 
am 1. Oktober 1899 ins Leben trat. E. P. 
Martin blieb im Direktorium, und William Evans 
erhielt die Leitung der yereinigten Werke von 
Dowlais und Cyfarthfa.

D o w la is  am M eer erregte die Bewunderung 
aller, die es besuchten. Der beriihmte amerika- 
nische Ingenieur John Fritz, der Griinder der 
Betlilehem-Werke, erklarte es fiir das schonste 
Eisenwerk der Weit. Aber es wurde gegrundet 
auf den Triimmern yieler alter beriihmter Eisen- 
hiitten, die in den Bergtalern yon Siidwales 
zerstreut lagen, und welche teils versclnvanden, 
teils zerfielen, teils von anderen Industrien 
beschlagnahmt wurdcn. Yergeblicli suclit der 
Wanderer nach den alten bekannten Eisenwerken, 
und mit Wehmut erblickt er die traurigen Reste 
yergangener Herrliclikeit.

P en y d a rren , dessen Name mit dem derHom- 
phray verkniipft ist, ist yerschwunden. P ly m o u th, 
wo die Familie der Hill so GroBes leistete, ist 
nicht mehr. Viele andere Orte erinnern nur 
noch durch ihre Namen an einst wichtige Eisen
werke von geschichtlicher Bedeutung, wie 
L lw ydcod, das die Erinnerung an den menschen- 
freundlichen Seale wachruft. A bernant, wo vor 
den Fothergills die Tappingtons und Thompsons 
tatigwaren, ist yerschwunden. Aberam an malint 
uns an Crawshay Bailey, rauh und groBmiitig bis 
zum UebermaB. T r e fo r e st  ruft mit den alten 
Eisenwerken die Gestalt des exzentrischeu Franz 
Crawshay, der keine Furcht kannte, ins Ge- 
dacbtnis. Bei O u 11 w y u denkt man an Ilenty, 
den Yater des Yerfassers der scliOnen Kinder- 
gescliichten. L ando re, wo Sir William Siemens 
seine GroBtaten vollfiihrte, ist zugleich mit dem 
Andenken an John Morris yerbunden. Hier hat 
sich jetzt die M an n esm an n -G esellsch aft mit 
ihrer Rohrenzieherei eingenistet. Hi rwa i n und 
W itch u rch  erzahlen von den Geschlechtern der 
Blackmore und Booker. Alle diese Werke sind 
yerschwunden oder yerfallen, wie noch so blanche 
namenlose zwischen Cardiff und Cilgerran bis 
hinauf nach Peinbrey. lii gleicher Weise rufen die 
yerlassennn Eisenwerke in Monmouthshire Erinne- 
ruugen an die Harford, dio Bailey, die Darby und 
die Braun wach. Aus den zahlreichen kleinen 
Eisenwerken sind wenige grofie entstanden, yon 
denen die wichtigsten an der Meereskiiste liegen.

Trotzdem darf man nicht glauben, daB des
halb das ińdustrielle Leben in den alten Gebirgs- 
talern erstorben ist. Neue Industrien siiul ent
standen, yor allem aber hat die Steinkolileu- 
industrie seit dem Stahlzeitalter einen gewaltigen 
Aufschwung genommen und die Zahl der Berg- 
leute dementsprecliend sich yermehrt. Mit diesem 
Aufschwung ist der Name yon S ir  W ill ia m  
T. L e w is  eng verkniipft. Der Massentransport 
geht dem Meere zu, und eine zahlreiche fleiBige 
Arbeiterbevolkerung wohnt in den Gebirgstalern, 
die einstmalS von den mnchtigen Flaminen, die 
aus den offenen Gichten der Hochofen empor- 
loderten, beleuchtet wurdcn.

Wenn mein Versuch, den geschichtlichen Inlialt 
aus den vielen Einzelschilderungen von Wilkins 
auszuziehen und zu einem zusammenhangenden 
Bilde zu gestalten, wobei ich nur hie und da 
der Yerbindung und des Yerstandnisses wegen 
einen Zusatz gemaclit habe, gelungen ist, so ist 
der Zweck meiner Arbeit erreicht. Vielleicht 
wird auch jetzt der eine oder andere Leser, der 
an dieser Skizze Gefallen gefunden hat, nach dem 
Original greifen und wird dann, besonders wenn 
er Freude an geschichtlicher Kleinmalerei und 
lokaler Farbung hat, durch manche anzieliende, 
oft poetisclie Schilderungen belohnt werden.
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Ein Beitrag zur Kalkulation in der EisengieBerei.
Yon .T. M e h r te n s  ju n ., GieBerei-Ingenieur, Berlin.

(SchluB von Seite 1067.)

A n Hand des in Scliaubild 7 nnd 7 a ge- 
gebenen Sclieraas soli nun in kurzeń Worten 

das Beispiel einer einfachen Selbstkostenrech
nung, wie sie auch schon in der Praxis ein- 
gefiihrt ist, besprochen werden. Es sei dabei 
betont, daB sich die nachstehenden Ausfiihrungen 
nur auf allgemeine Herstellungskosten beziehen 
und hat das gegebene Zahlenbeispiel deshalb 
auch keinen Ansprueh auf allgemeine Giiltigkeit. 
Das beigefiigte Schema ist geteilt; Scliaubild 7 
zeigt die Żabien des Schmelzbetriebes und die 
Angaben iiber don Materialienyerbrauch im Monat. 
Dio zweite Httlfte (Scliaubild 7 a) stellt dagegen 
die eigentliche Selbstkostenrechnung dar. Den 
einzelnen Positionen dieser Monatsrechnung ent- 
sprechend ist es naturliijh sehr erwiinscht, wenn 
die Buchfiihrung dieser Aufstellung moglichst 
angepaBt wird. Die verschiedcnen Positiont?,n 
des Schmelzbetriebes sind ohne weiteres dem 
Schmelzbuch zu entnelnnen, und iiber den Ver- 
braueh an Materialien miissen die genau zu 
fuhrendon Lagerbiicher Auskunft geben; die 
monatlich stattlindende Inventur gibt die Kon- 
trolle der beiden Posten.

Eine Bespreehung des Schmelzbetriebes ist 
hier nicht am Platze, es sollen nur die eigent- 
liehen Zahlen des Ein- und Ausbringens erortert 
werden. In unserm Beispiel sind im Monat 
350 000 kg Eisen gesetzt worden, es wurde 
abwechselnd in zwei Oefen von je 4 und 8 t 
stiindlicher Leistung geschmolzen, die gebrauchten 
Eisensorten; sind in dem Schema getrennt auf- 
gefiihrt.

Au GuBwaren wurden wahrend 24 Arbeits- 
tagen 255 000 kg erzeugt, die einzelnen Posten 
sind im Schema ersichtlich; 10 000 kg davon 

. gehen auf GieBereibedarf an Formkasten, Lehm- 
platten und dcrgl., es wird dieser Posten mit 
8 cS  f. d. 100 kg bewertet, und zwar ais Zu- 
gang zum GieBerei-Inventar.

Yon dem gesetzten Eisen wurden 59 250 kg 
(17°/o) 'als Kerneisen, AusschuB, Trichter und 
Schrott zuriickgewonnen und mit dem Tages- 
prois fur Brucheisen (6,50 f. d. 100 kg) yon 
dom ganzen Betrage abgesetzt; die wirkliche 
Ausgabe fiir Eisen ist demnach mit 18 050,75 Jb 
in die Selbstkostenrechnung einzusetzen.

An AusschuBguB sind im Schema zwei Posten 
aufgefiibrt und zwar: 1. AusschuB der GieBerei 
und 2. AusschuB aus dem Maschinenbau, zu
sammen 15 000 kg =  5,7 o/o des gesamten Ma- 
schinengusses oder 4,3 °/o des gesetzten Eisens. 
Der erste Posten, 11000 kg, stellt den Aus

schuB dar, der sich wahrend des Gusses oder 
beim Putzen ais solcher gezeigt hat, der zweite 
Posten, 4000 kg, dagegen umfaBt diejenigen 
GuBstiicke, die sich erst bei der Bearbeitung im 
Maschinenbau ais AusschuB erwiesen.

Es ist nun auBerst wichtig, fiir die aus dem 
Maschinenbau zuriickkominenden GuBstiicke sofort 
Ersatz zu liefern. Uin eine prompte Erledigung 
dieser Ersatzteile zu ermoglichen, empfiehlt es 
sich, dieselben auf besonderen Ersatzkarten 
(Scliaubild 8) ais eilig zu bestellen. Glcichzeitig 
muB auf der Kartę ein Vermerk sein, warum 
das betrełfende Stiick unbrauchbar ist, z. B. 
Modeli falsch, Zeichuung falsch, GuB poroś 
usw. Bei porosem GuB miissen die Stiicke sofort 
dem GieBermeister gezeigt werden, damit dieser 
dafur sorgt, daB das Ersatzstiick brauclibar wird.

Die Fcststellung des A b b r a n d e s  erfolgt 
am besten monatlich von Zeit zu Zeit und ergab 
hier im Durchschnitt 4,5 °/o. Dieser Prozentsatz 
wird ais normal angesehen und bleibt bis zur 
nachstcn Feststellung bestohen. Es gibt GieBe
reien, die mit 8 °/o Abbrand und dariiber rechnen, 
dies ist naturlich zu lioeh und wird man das 
meiste Eisen wohl in den Schlacken wieder- 
iinden. Der groBe Bedarf an Kerneisen erklart 
sich dadurch, daB in der GieBerei yiele und 
komplizierte Kerne angefertigt werden, deren 
Kerneisen nach dem GuB bezw. beim Putzen 
zerbrochen, also nur einmal benutzt werden. 
Der Abfall an Trichter und Schrott kann ais 
maBig bezeichnet werden, denn naturgemaB ist 
der Verlust an Eingussen und Steigern bei bestem 
MaschinenguB, der meist uberall bearbeitet wird, 
erheblich bober ais bei BauguB und ahnlichen 
GuBwaren.

Der G e s a m t k o k s y e r b r a u c b  betragt 
39 300 kg =  11,2 o/o des Einsatzes. Im Vergleich 
zu den Zahlen, die die Kupolofenfabrikanten ais 
Hochstverbrauchsziffer bei ihren Oefen garantieren, 
ist dieser Prozentsatz lioch zu nennen, aber in der 
Praxis, und besonders wenn es sich um einen 
uuregelmafligen Ofenbetrieb handelt und absolut 
tadelloser MaschinenguB yerlangt wird, kann 
man mit 11 bis 12 °/o Gesamtkoks schon zufrieden 
sein. Die iibertriebene Sparsamkeit, nament- 
lich wenn sie boi groBeren Oefen angewendet 
wird, racht sich meist sehr bose, und was man 
am Koks in Pfeniiigen spart, kommt auf dem 
AusschuBhaufen in Mark zum Yorschein.

Der Selbstkostenpreis fiir das f l i i s s i g e  
E i s e n  einschl. Koks und Abbrand, jedoch ohne 
Beriicksichtigung der sonstigen Schmelzkosten,
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Einsntz.
K u p o l o f e n b e t r i o b .

Erzeugte Guflwarcn.

E is c n - M a r k e

I l i im a t i t ..............................

Deutsch I I I .........................

E n g l is c h ..............................

Spezial g r a u ......................

„ w e i f i .....................

Luxemburg I I I .................

B ruche isen ..........................

Sa.

Davon a b :

Trichter und Schrott . . . 
Gebr. Kernoisen usw. . . 
AusschuB ..............................

70 000

60 000

50 000

6 000 
4 000

40 000

120 000

Preis fr. hier

f. d. t Sa. Jt,

4 970

4 080

3 450

510
352

2 640

7 800

MaschinenguB 1— 100 kg . 25 000
„ Ł 100— 1000 „ . 50 000
„ iiber 1000 „ . 160 000

L ohm guB .............................. 6 000
FormmaschinenguB . . . . 4 000
Form kasten ......................... 4 500
Lehm- und Kernplatten. . 5 500
Kcrneisen.............................. 19 500
AuBschuB-GioBorei . . . . 11 000

„ Masch.-Bau . . . 4 000
Trichter und Schrott . . . 44 750
Abbrand 4,5 o/0 ................. 15 750

350 000 k" J i 23 802 Sa. kg 350 000

44 750 
19 500 
15 000

•65 ■ 5 151 25

Jt 18 650 : 75

24 Sclunelztage.

K o k 8 -Y c rb ra u c h

Koks zum F i i l l e n ....................... kg
„ „ Schm elzen . . . .  v

H e i z - M a t e r i a l .  
Schm elzkoks zum Trocknon . . kg
Gaskoks „ „  . . lii
Perlkoks (Abfall) z. r . . kg
H olzkohlen „  „ . . „
B raunkohlen „ . . „
Holz „ „ . cbm

H i l f s - M a t o r i a l i e n .  
G raphit I ..........................................kg

.» n .................................. .....
S te in k o h le n -S tau b ....................... ......
H olzkohlen- v ....................... „
F o rm sa n d ...............................................

» .................................. ...
n .................................. ....

L e h t n .............................................. .....
K a o l in .............................................. ......
K le b s a n d ..........................................r
K a lk s t e in e ...........................................
P f o r d c in is t ..................................... hl
H o lz w o lls e ile .................................m
J la u e rs te in e ............................Stuck
M a u e r s a n d ............................
ff. S t e in e ................................ Stiick
ff. M ortcl (Schamotte) . . . .  kg
Gemabl. T o n ......................................
K e rn s ti ltz e n ............................Stiick
Schm iedeisen fiir K erne . . .  kg
Bindedraht .....................................  „
Nutzholz fiir Schoren . . . cbm
W e r k z e u g e .....................................
D i - r e r s e s ..........................................

Schaubild 7.

XVIII.s» S



1134 Stahl und  EiBen. E in  B eitrag zu r  K alku lation  in  der EhengiefSerei. 26. Jahrg. Nr. 18.

S e l b s t k o s t e n b o r e c h n u n g .  

Monat ..................  190......

Poa. 1. An Eisen in dio Oefen 
„ Koks „ „ ,,

18 650
1 041

Produktiv-Lohne 

Pos. 2.

Anzalil
Arbeitor

F o rm c r .................
Kcrnmacher . . . 
Lehrlingo . . . .  
Formmaschinen-F. 
P u t z o r .................

13 200 —

Unproduktivo Lohne

P ob. 3.

Hilfsarbcitor . . . .  
Kupolofenarbeiter . . 
Sandmiihlenarbeiter . 
Schmied und Schlosser 
Tischler, Zimmermann
M au re r .........................

K ra n f iih re r .................
L ehr lingo .....................

5 500

Pos. 3a. Arbeiter-Yersicherung .

13 200

5 500

600

75
50

Pos. 4. Materialien
Heizmatcrial . 
Ililfsmatorial . 
Magazinausgabo

1 048 
1 710 

141

2 900

50

50

2 900

Allgemeine Unkosten 

P ob. 5.

Eloktr. K r a f t ..........................................
„ Beleuehtung..............................

Wasser und H e iz u n g ..........................
Unterhaltung der Anlagen und dergl. 
Feuor- und Haftpflicht-Yersicherung

2 050

GieBerei-Unkosten 

Pos. C.

Transporte, Fracht, Z o ll .........................
Betriebslohno aus anderen "Werkstatten
Yersuche und A na ly sen .........................
Pramien und dergl.....................................

1 050

Gehiilter und Tantifenicn 

Pos. 7.

GieBerei-Leitung 
„ -Bureau 

Formernieister . 
Tantieinen . . .

1 550

Summę 4G 542

A U gem eine Y erw altung  

P os. 8.

Anteil an der allgemeinen Yerwaltung
AmortiBation und Z i n s e n .......................
Steuern und sonstige Abgaben . . . .

■1! 5 500

Gesamt-GuBwaren 255 000 kg =  „K- \ 52 042

25

25

Brauchbarer GuB =  245 000 kg =  20,90 f. d. 100 kg. 

Bemerkungen:

Schaubild 7 a.

wie Lohne der Ofonmannschaften, Unterhaltung 
usw., stellt sich, wenn die verschiedenen Gat- 
tierungen des Eisens aufier Betracht bleiben, 
auf 7,75 J i f. d. 100 kg. Dieser Preis muB einer 
spilteren Kalkulation zugrunde gelegt werden, 
vorausgesetzt natiirlich, daB es sich um-ge- 
wohnlichen GuB handelt, im andern Falle mufl

ein besonderer Preis festgestellt werden. Der 
Eisenpreis ist ais Pos. 1 der Selbstkostenrech- 
nung vorgesehen. Pos. 2 bringt die produktiven 
und Pos. 3 die unproduktiven Lohne.

Es seien an dieser Stelle nocli einige Worte 
beziiglich der Lohnbiicher yermerkt. Bei der 
im Schema ersichtlichen scharfen Trennung der
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GieBerei .  
BoBtellung..................  Maschine

Ersatz:...........................................................

StBck Sr. Auzahl Bczclchnung Geliefert

Bestellt am Lioferungstermin

Schaubild 8.

einzelnen Arbeiterkategorien sind die Lohnbttcker 
so einzurichten, daB man die auf den Monat 
entfallenden Lohne olme weiteres entnehmen 
kann. Das Lohnbuch muB die auf die einzelnen 
Arbeitsvorgilnge verwendeten Lohne erkennen 
lassen und es empfiehlt sich, fiir jede Kategorie 
der Arbeiter, sowohl produktiye wie unproduk- 
tive, besondere Rubriken im Lohnbuch vor- 
zusehen. Gleichzeitig ist auch monatlich fest- 
zustellen, wieviel Arbeiter jeder Kategorie be- 
schaftigt wurden, und es ist dabei aufierst wichtig, 
zu erfahren, wie hoch sich die Lohne gehalten. 
Fiir diesen Zweck ist es natiirlich notwendig, 
die Stundenzahl, die die Leute taglich arbeiteten, 
zu vermerken.

Zu den produktiyen Lolmen sind gerechnet:
1. die Lohne sttmtlicher Former, 2. die Lohne 
der Kernmacher, 3. die Lohne der Pulzer und, 
falls Lehrlinge im Akkord arbeiten, auch diese 
Lohne. In einigen GieBereien werden die Putzer- 
lohne zu den unproduktiyen Lohnen gerechnet, 
das ist nicht richtig, Putzerloline sind unbedingt 
produktiye Lohne und raiissen diesen deshalb 
zugerechnet werden. Die Produktivlohne sind 
die Grumllagen der Kalkulation. Diese Lohne 
betragen im vorliegendcn Beispiel insgesamt 
13 200 J6 , das ergibt einen Durchsclmittspreis 
fiir 100 kg brauchbare GuBwaren von 5,40 Jb . 
Der GieBereibedarf ist hierbei auBer Betraclit 
gelassen, ebenso die Kerneisen, die von Hilfs- 
arbeitern geformt und gegossen werden.

Die in Pos i t i on  3 gegebene Einteilung der 
unproduktiven Lohne wird im allgemeineu meist 
die richtige sein. Es handelt sich in diesem 
Falle um Lohnarbeiter, und nur die Ofen- 
mannschaft erhalt fiir die Tonne gesclimolzenes 
Eisen eine kleine Pramie. Die gezahlten un- 
produktiven Lohne betragen zusammen 5500 J(i. 
Hierzu sind noch die im Schema unter Pos. 3 a 
aufgefiihrten Betrage fiir die Arbeiterversiche- 
rung zu rechnen, diese sind 600 JO. Ais nachste 
Position erscheint der Materialverbrauch mit 
drei Betragen in Sa. 2900 JO. Die drei Posten 
sind: a) Heizmaterial, b) Hilfsmaterial, c) Ma- 
gazinausgabe. Unter He i zmat er i a l  sei der

Bedarf an Kohlen, Heizkoks, Briketts, Holz- 
kohlen usw. fiir die Trockenkammern, Trocken- 
apparate und zum Trocknen der GieBpfanne ver- 
standen. Der Posten Hi l f smat er i a l  uinfaBt 
den gesamten Verbrauch an Formmaterialien, 
ais da sind: Graphit, Koblenstaub, Formsand, 
Lehm, Kaolin, Kalksteine, Kernstiitzen usw., so
wie die feuerfesten Materialien zum Ausbessern 
der Oefen. Der letzte Posten Magazinausgabe 
bringt all die Kleinmaterialien, die mit sogenannten 
Verbrauchszetteln aus dem Hauptmagazin des 
Werkes entnommen werden. Es sind dies: Putz- 
wolle, Oel, Benzin, Petroleum, Seife und der- 
gleichen.

Es folgen nun in Position 5 die allgemeinen 
Unkosten. Zu diesen gehoren vor allem Kraft 
und Licht, Wasser, Heizung, Unterhaltung, Feuer- 
und Haftpflicht-Yersicherung. Hier ist es etwas 
schwieriger, die einzelnen Posten monatlich fest- 
zustellen, man muB schon die kaufmannische 
Buchfiihrung zu Hilfe nelunen, und empfiehlt es 
sich, falls man die Betrage fiir den Monat nicht 
ermitteln kann, eventuell ł / 12 der Jahresbetrage 
in Anreclmung zu bringen.

Ais Position 6 schlieBen sich die GieBerci- 
unkosten an, hierlier sind zu rechnen: die Aus- 
gaben fiir Transporte, Fracht und Zoll, ferner 
fiir Versuche und Analysen, sowie die Betriebs- 
loline aus anderen Werkstatten, zu diesen ge
horen auch die Lohne, die an den von der 
GieBerei ais AusschuB gelieferten GuBstiicken 
in den Bearbeitungswerksttttten bezahlt worden 
sind. Die Gesamtkosten dieser Position betragen 
1050 e/$ und fiir Position 5 sind laut der Auf- 
stellung im Schema 2050 JO einzusetzen.

In Position 7 sind noch ais SchluB der 
Giefiereibetriebs - Unkosten die Gehalter und 
Tantićinen der GieBereibeamten anzufiihren. 
Diese Beamten sind: 1. der Giefiereileiter,
2. die Formermeister und zwar: 1 erster Meister 
(Obermeister), 1 zweiter Meister, 1 Kernmacher- 
meister, 1 Hilfsschreiber fiir die Meister; 3. das 
Giefiereibureau-Personal: 2 Schreiber, 1 Lehr- 
ling. Dem Obermeister sind die anderen beiden 
Meister untergeordnet, und untersteht dem 
zweiten Meister auch die Lehrlingsabteilung 
(Arbeiterzalil 150 bis 200). Fiir diese Position 
sind 1550 JO einzusetzen. Die Positionen 1 
bis 7 stellen die Gesamtunkosten dar, die fur 
den eigentlichen Betrieb in Frage kommen, es 
sind nun noch die allgemeinen Yerwaltungskosten 
des ganzen Werkes zu beriicksicktigen. Diese 
sind: Anteil an Handlungskosten, Abschreibungen, 
Steuern und Zinsen-Anteile, es konnen diese 
Verwaltungskosten ebenso wie Pos. 7 ais kon
stantę Unkosten betraehtet werden. Der Ge- 
samtbetrag der Verwaltungskosten muB ebenfalls 
von der Hauptbuchhaltung festgestellt werden, 
er wird gewissenhaft berechnet, damit nicht der 
GieBerei ungebuhrlich hohe Anteile zugewiesen
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sind. Im Beispiel sind diese Anteile in P o -  
s i t i o n  8 /m it 5500 JK> eingesetzt, das sind 
12 o/o der in Pos. 1 bis 7 aufgefiilirten Betriebs- 
unkosten.

Samtliche Unkosten betragen demnach im 
Monat 52 042,25 J&, das ergibt, wenn die ge- 
lieferten 245 000 kg brauchbarer MaschinenguB 
in Betraeht kom men, einen Selbstkosten-Dureh- 
sclmittspreis von 20,90 J l p. 100 kg. Mit diesem 
Preise, der durcli einen, von der Oberleitung 
der Fabrik bestimmten Autschlag (etwa 5 °/o) 
noch erhoht wird, in diesem Falle also 22 J(j 
betragen soli, wird die Maschinenfabrik im all- 
gemoinen bei ihren Kalkulationen zu rechnen 
haben, es sei denn, daB aus gewissen Griinden 
ein hoherer oder auch niedrigerer Preis gerecht- 
fertigt erscheint; auf jeden Fali bildet aber der 
auf diese Weiso monatlich genau festgestellte 
GuBpreis dio Grundlage fiir die Kalkulation.

Mit dem Leiter der GieBerei wird in ein- 
zelnen Fabriken die Vereinbarung getroffen, daB 
die joweiligen GuBpreise in bestimmten Zeit- 
rilumen, etwa halbjahrlich, und zwar entsprechend 
der allgemeinen Marktlage und auf Grund der 
sich aus den Selbstkostenrechnungcn ergebenden 
Durchschnittspreise, bestimmt werden. Zu diesen 
GuBpreisen wird der Abteilung Maschinenbau 
der Gufl geliefert und die Betrage der GieBerei 
gutgeschrieben. Der nach Schlufl des Jahres 
sich ergebendo UeberscliuB bildet dann den Ge
winn der GieBerei und ist an diesem der Gieflerei- 
leiter prozentual beteiligt. Selbstverstandlich 
kann fur eine GieBerei in Hamburg oder in 
Berlin nicht die Marktlage im Rheinland maB- 
gebend sein, und ebensowenig darf bei Festsetzung 
des Grundpreises dieser den Selbstkostenpreis 
unterbieten, sonst wiirde die GieBerei immer 
mit Verlust arbeiten.

Um die Betriebsergebnisse der einzelnen 
Monate genau priifen zu konnen, miissen die 
Daten der verscliiedenen Positionen zusammen- 
gestellt werden; auf diese Weise ist man dann 
in der Lage, zu priifen, ob sich etwa nicht zu 
reclitfertigende Ausgaben, sei es im Material- 
verbrauch oder in den Lohnen usw., bemerkbar 
machen. Man wird an Hand der Tabellen in 
kurzer Zeit die normalen Bet,riebsverhaltnisse 
erkennen lernen und beurteilen konnen, wo sich 
eventuell sparen laBt oder wo man verbessernd 
eingreifen kann. Die gewissenhafte Kontrolle 
der einzelnen Positionen wird sich dann sehr 
bald bemerkbar machen und die Gestehungs- 
kosten giinstig beeinflussen.

Es soli nun in einigen Beispielen die An- 
wendung der Resultato der Selbstkostenrechnung 
in der GieBerei bei der Kalkulation gezeigt 
werden. Nach der Selbstkostenrechnung ergeben 
sich folgende Faktoren, die bei vorkommenden 
Kalkulationen in Betraeht zu ziehen sind: a) der 
Preis des Hiissigen Eisens, b) die produktiven

Lohne, c) die Betriebsunkosten, dann ais Zu- 
schlag auf die drei Posten die mil, 12 °/o fest- 
gestellten Yerwaltungskosten „d“ und auf das 
Ganze der Verdienst und eventuell Provision 
sowie Fracht und Verpackung.

Die produktiven Lohne miissen von Fali 
zu Fali ermittelt werden, es empfiehlt sich, 
liierzu besondere Formulare (Schaubild 9) aus- 
zufiillen, auf denen dann dio Meister die ent- 
sprechenden Stiickpreise zu vermerken haben. 
Der betreffende Beamte im Kalkulationsbureau 
erhalt auf diese Weise die genaue Unterlage 
zur weiteren Berechnung. Die unter „c“ ge- 
nannten Betriebsunkosten umfassen die Po
sitionen 3 bis 7 des Schemas, es werden diese 
nicht, wie in vielen GieBereien iiblich, prozentual 
den produktiven Liihnen, sondern pro 100 kg 
erzeugte, brauchbare GuBware berechnet und 
dann bei der Kalkulation eingesetzt. In unserem 
Beispiel betragen die Betriebskosten 5,35 d i 
f. d. 100 kg.

Nun ein der Praxis entnommenes Beispiel: 
Was kosten Grundplatten nach Modeli geformt, 
pro Stiick etwa 2000 kg schwer?

Dio zu zahlenden Akkordliihno betragen pro Stiick:

S a n d fo rm e r ................. 40 J l
K ernm ache r ................. 18 ,
Putzer ..........................12 „

Summa 70 vK> =  3,50 J t f. d. 100 kg.

Das fiiissigo EiBcn mit 8 J t f. d. 100 kg eingesetzt 
ergibt, wenn die Botriobsunkoston einmal mit 5,35 Jt 
f. d. 100 kg und das andere Jfal mit 100 o/0 Zuschiag aui 
die produktiTon Lohne gerechnet werden:

I II
f. d. 100 kg f. d. 100 tg  

J t, J t ■
a) Eisen f. d. 100 kg 8,00 8,0G

b) Produkt. Lolino
f. d. 100 kg . . 3,50 3,50

c) Betriebs
unkosten . . . 5,35 100 o/o =  3,50 d. Lohne

16,85 15,00

d) Yerwaltung 120/o 2,02 1,80

Also Selbst-
kostenpreis 18,87 und 16,80

e) Hierzu Yerdienst
10 o/0 . . . . 1,88 1,68

20,75 18,48

Die vorstehende Kalkulation zeigt deutlich 
den groBen Preisunterschied, der durch die ver- 
sc-liiedene Bewertung liervorgerufen wurde. Die 
Ofterte wurde mit 21,50 dtc f. d. 100 kg abgegeben, 
der Auftrag ging jedoch an eine andere Firma, 
die nur 18 J(> p. 100 kg gefordert hatte, es ist 
also sehr zweifelhaft, ob diese GieBerei an dem 
Auftrage etwas verdient, wahrscheinlicli verliert 
sie an demselben.

Ein zweites Beispiel: Es sind kleine Ma-
schinenteile im Gewielit von 1 bis 3 kg an- 
gefragt. Es handelt sich um einen Posten von



15. September 1906. M itteilungen au t der Gieflereipraxis. Stahl und Eisen. 1187

Z u a a m m e n s t e l l u n g  d e r  L o h n e .
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Schaubild 9.

etwa 500 kg, einzelne Stiicke haben Kerne, die 
Modelle werden geliefert:

Der Eisenpreis soi mit 9 ,0 0 ^  f. d. 100 kg ein- 
gosetzt, die produktivon Lohne betragon ll,50c*  f. d. 
100 kg. Die Kalkulation ergibt:

l II
. r. d. 100 kg f. <i. 100 kg

a) E is e n .....................

b) Produktive Lohne

c) Botriebs-Unkosten

. 9,00 

. 11,50 

. 5,35

Eison . 

Lohne 

100 o/o

JC
. 9,00 

. 11,50 

. 11,50

d) Yerwaltung 12 o/o .

25,85 

. 3,10

82,00

3,84

Also Selbstkosten . 28,95 35,84

o) Yerdienst 10 °/° . 2,89 3,58

31,84 39,42

Der GuB wurde mit 32,00 J t  f. d. 100 kg ab 
Fabrik augeboten und lief auch der Auftrag ein. 
Von anderenSeiten war Iiber 40,00 J l f. d. 100 kg 
offeriert worden.

Bei einer dritten Anfrage hamlelte es sich 
um guBeiserne Schabotten im Stiickgewicht von 
etwa 8000 kg, nach Modeli zu formen. Das 
Eisen mit 8,00 J(> f. d. 100 kg gerechnet ergibt 
einen Preis von etwa 18,00 J& f. d. 100 kg; es 
wurde mit 18,50 jK> f. d. 100 kg ab Werk offeriert. 
Am nilchsten Tage fragte der Besteller, ob wohl 
ein Irrtum unterlaufen wiire, eine andere GieBerei 
offeriere die GuBstiicke mit 12,30 J& f. d. 100 kg ; 
es wurde ihm geantwortet, er mochte die Stiicke 
scbleunigst bei dem billigen GieBer bestellen,

denn ein besseres Geschaft konne er nicht 
machen, unter 16,50 J& wilren die GuBstiicke 
nicht lierzustellen und ohne Verdienst wolle man 
nicht arbeiten.

Wer Gelegeuheit hatte, die Angebote ein- 
zelner GuBlieferanten vergleicheii zu konnen, 
wird gewifi iiber die groBen Unterschiede in 
der Preisabgabe oft gestaunt haben; man sollte 
fast glauben, manche GieBereien erhalten das 
Roheisen umsonst geliefert. Da das aber aus- 
geschlossen ist und hier auch nicht die eisen- 
erzeugenden Werke mit eigener GieBerei in 
Frage kommen, wird also der Fehler bei der 
Preisabgabe wohl in den meisten Fiillen in der 
Kalkulation zu suchen sein. Es gibt GieBereien, 
die z. B. mit 100 °/o Betriebsunkosten rechnen, 
andere wieder mit 150 und 200 °/o, ja sogar 
iiber 300 °/o; sie bauen mitunter die Kalkulation 
so umstilndlich auf, ais handle es sich um die 
Kalkulation dor komjdiziertesten Maschinenart, 
und wie einfach und iibersiehtlicli wiirde sich 
dieselbe gestalten, wenn die betreffenden Giefle- 
reien durch eine monatliche Selbstkostenrechnung 
sich Uber die wirkliche Hohe ihrer Betriebs
unkosten jederzeit GewiOheit verschaffen wiirden.

Die gegebenen Beispiele zeigen die Wicbtig- 
keit dieser Rechnungen, und wenn sie auch in 
keiner Weise ais maBgebend gelten sollen, so 
werden doch die vorliegenden Ausfiihrungen auch 
dem Zwecke der Verstilndigung iiber den Auf- 
bau der Selbstkosten-Berechnung dienen konnen.

Mitteilungen aus der GieCereipraxis.

Schwingende Abstichrinne am Kupolofen.*

L. C I o y o t  hat sich eine schwingende Abstichrinne 
patentieren lassen. In  dor Abbildung 1 ist A dor fest- 
stohendc, B der boweglicho Teil dor Rinne. Bei der eben
falls aus der Abbildung orsichtlichen Anordnung kann 
der fliissige EiBenstrom sowohl in die Pfanne C, wio in 
dio Pfanno D geleitet werden. Der Yortoil, der sich 
aus dom Patent ergibt, soli allgemeine Anerkennung

* „Iron Trade Reviow“ 1906 Nr. 8.

gefunden h ab en , besonders da, wo eine groBere An
zahl Pfannen zum GieBen notwendig sind. Soli nam- 
lich ein Stuck gogossen werden, das zwei Pfannen 
orfordert, so kann das Eisen abwechselnd in beido 
Pfannen abgeB tochen werden. Auf diese Weise bleibt 
die Temperatur in beiden Pfannen gleicbmafiig hoch 
bis zum Zeitpunkt des GieBens. Die Kosten, welche 
also zum Wechseln der Pfannen bisher notwendig 
waren, werden erniedrigt.

Bislang brachte der Kran die leere Pfanne, setzte 
sie in die N&he der Rinne, griff dann die Yolle Pfanne
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Bericht uber in- und auslandische Patente.

Patcntanmeldungen, 
w elche von dem  an g eg eb en en  T age an w a h r e n d  
z w e i e r  M o n a t e  zu r E in s ich tn ah m e  F u rjed erm an n  

im  K aise rlich en  P a ten tam t in B erlin  au slieg en .

9. Augnst 1906. KI. Ib , Z 4628. Yorrichtung 
zur magnotischen Aufbereitung von Erzen und andercm 
Gut mittcla eines durch ein Magnotfeld gefuhrten 
magnetisiorbaren Rostes. August Zoller, Bonn a. Rh., 
K5nigstraBe 62.

KI. 24 e, Y  G028. Abwiirtsbrennender Gascrzeuger 
zur Erzielung teerfrcien Gases aus bitum inoB en Brenn- 
stoffen, in welchem ein oder mehrere durch den ganzen

Schachtąuerschnitt sich erstreckonde rostartigo Einsatze 
zur Bildung von Hohlrfiumon im Brennstoffe geschaffen 
Bind. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Ma- 
schinenbaugesollschaft Nurnberg, A.-G., Nurnberg.

KI. 31 a, B 40 590. Kippbarer Tiegelofen. Hermann 
Lausberg, Konigswinter.

KI. 31 c, B 39 607. Yerfahren und Modeli zur 
Ilerstellung der GicBkanftle bei der Handformerei. 
W ilhelm  Beckschiifer u. Paul Bcckschafer, Iserlohn.

KI. 31 c, Z 4508. Modellpulver und Yerfahren 
zu dessen Herstellung. Emilie Minna Griinitz, geb. 
Łederer, Chemnitz, Lutherstr. 9.

KI. 40a, F 19 777. Yerfahren und Yorriclitung 
zum mechanischen Beschicken von kalten oder erhitzten

und setzto diese zur Seite; dann erfaBte er wieder die 
leere, setzte sie unter die Rinne und hob die volle 
Pfanne zum zweitenmal.

Bei Gebrauch der schwingonden Rinne bringt der 
Kran die Pfanne und setzt sio neben die bereits ge- 
fiillte; letztcro wird dann erfaBt und die Rinno iiber 
dio leero Pfanne geachwungen.

Mancherorts bat man zur Bedienung der Pfannon 
zwar einen Auslogcrkran, der aber auch mehr Zeit, 
Kraft und Wartung bcdarf und nur ais Notbehelf 
gelten kann. Dio Rinne hat B ie li in einer Kokillon- 
gieBeroi liinger a lB  ein Jahr bewahrt und hat wahrend 
dieser Zoit nur oino viermaligo Ausfiitterung benotigt. 
Es wurden taglicli 120 t abgestochen. Die Rinno ist 
m it beston Schamotteziegeln ausgesotzt. E. L .

N e u er P u tz tisch .
Zum Putzen kleinerer und groBerer GuBstiicko 

findet nouerdings ein von der BadiBChon Maschinon- 
fabrik in Durlach konstruiertor eisorner Putztisch mit 
Staubabsaugung vielfach Yerwendung. Nebonstehendo 
Abbildung 2 zeigt einen solchon Tisch. Derselbe besitzt 
eine aus krśiftigen Gittern hergestellte Tafel, dereń 
einzelno Abtoilungen ohno besondero Yorriclitung von 
Hand in dio Hohe geklappt werden kiinnon, um hinein- 
gofallene Stiicke wieder aus der Ilohlung des Tisches 
herausnehmen zu konnen. Die Tisclie werden in

GroBen von 2 bis 5 m LSnge 
Breito angefertigt. Jedor 
Tisch erhiilteine aus Bloch 
hergestellte Hohlung tin- 
terhalb der Gitterplatton, 
aus welchcr durch einen 
Exhaustor dauernd Luft 
abgosogen wird, so daB 
ein iinmerwahrcnder Luft- 
strom durch die Gittor 
nach dom Innorn der Iloh
lung stattfmdot und der 
Staubaustritt dahor durch 
den Luftstrom Torhindert 
wird. Der untere Hohlteil 
des Tisches hat auBordem 
ReinigungBklappen,um die 
ange8aminelten Sandreste 
bequem entfernon zu kon
nen. In  ahnlieher AYeise, 
wio diese Tische, werden 
in den Boden zu montie- 
rondc Putzplatton angefer
tigt, welche ebenfalls iibor 
einer leicht zuganglichen 
Ooffnung aufgebaut wer
den und zum Putzen schwe- 
rer Teile guto Dionsto 
leisten. G. Bk.

und 750 bezw. 1400 mm
Abbildung 1.

Abbildung 2.
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Tiegeln, Rctorten und dergl. mittels ProBluft. Fon- 
deries & Laminoirs de Biaclio Saint-Ynaat Sooićtó 
Anonymo, Paris; Yertr.: Pat.-Anwalto I)r. R. W irth, 
Frankfurt a. M. 1, u. W . Damo, Berlin SW. 13.

KI. 48 c, W  23 349. Yerfahren zum Emaillieren 
von Eisenwaren unter Bonutzung von Erdalkaliphos- 
phaten ais Mittel zur Steigorung der Feuerbestandig- 
keit und Herstellung einer beim Brennen bestiindigen 
Triibung des Emails. Reinhard F. Wagner, Ilallo a. S., 

Zietenstr. 7.
16. August 1906. KI. 7b, G 21285. Ziehrolle 

fiir Drahtziehmaschinen. Theodor Geck Altena i. W .
KI. 19 a, R  22 296. Eisenbahnschwclle, insbesondere 

fiir Feldbahnen. W ilhelm  Reidick, Werden, Ruhr.

Gebrauchsmustereintragungen.

13. August 1906. KI. 24 f, Nr. 284602. Aus yor- 
schicdenartigen Profilen bestehender und zu Doppel- 
staben zusammcngefiigter Feuerungsrost. Adolf F. 
Muller, Berlin, Am Friedricbshain 35.

KI. 31c, Ńr. 284 792. Kernstiitze, beiwelchor die 
Siiule einen wcllenformigen Querschnit hat. Hermann 
Yahlc, Koln-Ehrenfold, Leostr. 70.

KI. 49b, Nr. 284 324. Bei Profiloisenscheren zum 

Zerschneiden yon Doppel-T-, U- und iihnlichen Profil- 
eisen die Anordnung yon die Ober- und Untermesser 
iiberdeckenden Mittelmessorn. Robert Schlegelmilch 
u. Aktien-Maschinenfabrik nKyfThauserhiitteu yorm. 

Paul ReuB, Artern.
KI. 49 b, Nr. 284 325. Bei Profiloisenscheren zum 

Zerschneiden von Doppel-T-, U- und iihnlichen Profil- 
eisen die Anordnung' diagonnl bewcgter Ober- und 
Untermesser. Robert Schlegelmilch u. Aktien-Maschi- 
rienfabrik „Kyffhiiusnrhiitte“ vorm. Paul ReuB, Artern.

KI. 491), Nr. 284 320. Bei Profileisenscheren zum 
Zerschneiden yoii U-Kisen die gegenseitige Klipplungder 
Untermesser mit den Lagerkorpern. Robert Schlcgel- 
milch u. Aktien - Maschinenfabrik „Kyiłhiiuserhutte" 

Yorm. Paul ReuB, Artoru.
KI. 49 b, Nr. 284 388. Eszenter-Blechschere, dereń 

Scherenmesser direkt vom Exzenter angetrieben wird. 

Gustav Lennartz, Remscheid, Bruch 3.
KI. 49b, Nr. 284 413. Blechschero mit einem 

zwischen dem Scherenmessorhebel und von dem Hand- 
hebel gedrehtem Eszonter liegenden Fiihrungsschuh 
und Kulisse zum Fiihren und Nachstellen des Messer- 
hebols. Karl Wolbing u. Aug. Frohling, Saalfeld a. S

Wasserdampf eingefiihrt und z/war gomiiB yorliegender 
Erfindung durch in der mittlcren Liingsachse der 
Kammerboden bcfindlicho Oeftnungen, wodurch einer- 
seits eino Bchiidlicho Abkiihlung der Seitenwundo yor- 
mioden und dor Dampf stets zu noch unycrkokter

Kohle geloitot wird. Der Dampfyerteilungskanal im 
Kammerboden wird aus Steinen a gebildet, welche 
einen mittleren Kanał b mit nach oben gerichteten 
und an der Obersoito ausmiindenden Abzweigungen c 
besitzt. Abbildung 2 zeigt yerscliiedene Steinfonnen.

KI. 7 a, Nr. 166953, yom 26. Oktobor 1904. Ot t o 
B r i o de  in B e n r a t h  bei  Di i sse l dor f .  Verfahren  
un d  Yorrichtung zum  L&ngswalzen von nnhtlosen 
Rohren u. dgl. iiber einen Dorn,

Erfindor schliigt Yor, die Walzen gegenoinander 
zu yersetzen, damit das auf dem Dorn b befimUiche 
Walzatilck a stets nur oinseitig gewalzt und ein Fost- 
klcminen desselbon auf dem Dorn, indom es liier- 
durch auf der ontgogćngesetzten Seite vom Dorn ab-

Deutsche Reichspatente.
KI. 81 c , Nr. 167 777, yom 10. Fobruar 1905 

F r a n z  S e i l e r  und  H e i n r i c h  Mo r k e l * i n i Ma n n -  
hc im.  Yerfahren zu r  Y e r h i i t u n g  des Mitftiefiens von 
Schiacke und Sand m it dcm GiefSmetall in die Form.

Auf das Trichter- oder GieBloch der Form wird 
ein m it Petroleum bcstrichenos Eisen-, Stahl- oder 
Metallbloeh gelegt, welches etwas iiber den Lochrand 
greift. Das Petroleum soli den Eintritt yon Oxyden 
in daa GuBmetall yerhindern. Dioses bleibt iiber dem 
Bloch lange genug stehen, um von den auf ihm 
schwimmendon Schlacken usw. gesaubert werden zu 
konnen. Auch etwa sich loslosender Formsand findet 
Zeit, an dio Oberfliiche des Metalls zu gelangen. 
SchlieBlich schmilzt es das Blech durch und flioBt 
nun frei yon Unroinheiten in die Form.

KI. 1 0 a, Nr. 166944, yom 2. Mai 1905. Dr. 
Theodo r  yon B a u e r  i n Ber l i n .  Liegender Koks- 
ofen m it Zu fiihrung von W asserdam pf ind ie  Kammer- 
fullung zu r  Erhohung der Ausbeute an Teer und 
Ammoniak.

Um die Ausbeuto an Teer und Gasen zu er- 
hohen, wird in die Kammorfiillung in bekannter Weise

gedriickt wird, yerhindert wird. Die Walzen konnen 
hierbei entweder in der gleichen oder in yerschiedenen 
Ebenen angeordnet, z. B. um den Dorn herum um 
120° zueinander yersetzt sein. In  jedem Falle aber 
ist das Walzenkalibcr, um Gratbildung zu yerhiiten, 
so auszubilden, daB das der einen Walze in das der 
andern hineinreicht. Bei drei um 120° zueinander 
Yorsetzten Walzen muB also jede Walzo das Werk- 
stuck mehr ais 120° umBchliefien. Bei uin 180° yer- 
setzten Walzen ist das Kaliber so auszubilden, daB 
es dio Walzen mit einem Halbkreis und daran an- 
sehlieflenden geradlinig parallelen Schenkeln um- 
schlieBt. Tn der Zeichnung bedouton e Fiihrungs- 

walzen und w Streckwalzen.



1140 Stahl nnd Eiaen. Bericht Uber in- und auslitndischc Patenie. 26. Jahrg. Nr. 18.

KI. S ic, Nr. 167718, yom 21. Ju li 1903. Lad i a- 
l aus  M a r k u s i u K r o m  pach ,  Ungarn. Basische. 
Formmasse fu r  Stahlgufi.

AIb Formmasse fiir Stahlgufi wird gebraimtcr 
Magnesit vorgesehlagon, der hiorzu gehiSrig zorkleincrt 
und mit etwus Getreidemehl odor rohem Lehm nla 

Bindemittol vermengt wird. Dieao Masse Boli gogen- 
ubor don biahor bonutzten stark kieselaiiurohaltigen 
Eormmaaaen den Yorteil haben, daB eino Selilacken- 
bildung mit den sich auf dor Oberfliicho dos GuBstuckos 
hildendon EiBOHoxydon nicht ointreten kann. Dio in 
Magnesit gogoasonou Gogonatando aollon leicht zu 

reinigon sein, ohne daB oa 
niitig wtire, sio vorhor aus- 
zugliihen. E s konnen da- 
her Yollo GuBstiicke aua 
Stahl von hohem Kohlen- 
stoflgehalt (1 bis 1,6 °/o) ge
gossen worden.

KI. 4!) o, Nr. 167 750,
yom 28. Jun i 1902. Firma 
A. B o r a i g  i n  T e g o l  
bo i Bo r l i n .  D ampfhtjdrau- 
lische Schmiedepresse.

Der Dampfzylinder e dor 

SchmiedoproBse boaitzt an 
seinen beiden Enden Yentile 
li, die ein allmiililiches Ent- 
weichen des zuaammen- 
godriickten Druckmittola 
ontwedor ins Freio odor in 
die Speiaeleitung ermog
lichen und dadurch dio aonat 
auftretenden StiiBo Yorhuten. 
DaB auf der Druoksoito des 
Kolbena angeordneto Yontil 
h milndet in einen mit dem 
Fiillungskanal a in Yer- 
bindung atobondon Kanał i, 

bo daB dem Zylinder e zu Anfang dos Kolbenliubes 
der Dampf durch den Yentilkanal zugefiihrt wird.

KI. Sla, Nr. 187888, yoin 4. Mai 1904. Lou i s  
R o u s s e a u  i n  A r g e n t e u i l ,  Frankroich. Kipp- 
barer Schmelzofen m it getrenutem Brennschacht und 
Schmelzraum.

Die Sclimelzpfanne «, wolcho in einem neben dem 
Koksachacht b befindlicheu Rautno c angeordnet ist, 
ist hier so eingesetzt, daB bei einem Bruch dorselben 
das ausflioBende Metali Bich iu den Raum c sammeln

Kl. 31 c, Nr. 167 889, 
yom 22. Marz 1905. L a m 
ber t  P iltz  in  M iin ch  en- 
G 1 a d b a c li. Modelldiibel 
nebst- Futter.

Sowohl der Diibelzapfen 
a ala sein Futter c sind 
mit einer Durchbohrung i 
yersehen, durch wolcho oin 
Schlilssel zum Aushoben 
eingefiihrt werden kann. 
Dio Durchbohrungen i aind 
entweder mit Gewinde ver- 
sohen, iu welchem Falle der 
Aushebeschlu8Boi gleich falls 
Gewinde besitzt, oder aber 
das Loch i hat zwei gegen- 
tiberliegonde Schlitzo k, und 
die Unterseito dos Diibels 
zwei Yertiefungen o zum 
sichoren Stand fur dio Yor- 
BprUngo m dea Schliissels.

kann, ohne daB dadurch die Ileizknnale d abgeschlossen 
werden, und daB es aus diosem durch Kippen deB 
Ofena in dio Form abgegOBBcn werden kann.

Das Kippen dos Ofons erfolgt um die Zapfen e 
mittels des Schnockengctriebes f. Den Gang der durch

zugefiihrten W ind in dor Weise, daB dio sich bildende 
Frischschlacke durch dio Windatralilen Btetig bei c 
abgefiihrt wird, bo daB dio Oberfiaeho des EiaonbadoB 
stets frei ist, und der W ind wahrend der ganaen 
Blasezeit- euergisoh oxydierond wirken kann.

Kl. 7a, Nr. 167 742, yom 26. Oktober 1902. Ot t o 
Br i o  do in Be n r a t l i  boi  Dusse l dor f .  Drehvor- 
richtung fu r  das Werkstiick bei Pilgerschrittwalz- 
werken m it hin und her schwingenden Walzen und 
feststehendem Walzengestell.

Da boi don 1’ilgerachrittwalzwerken das Walz- 
stiick zwischen zwei aufeinanderfolgenden Walz- 
yorgSngen nur eino sehr kurzo Zoit von don Walzen 
und damit fiir die Drehung frei ist, schliigt Erfinder 
vor, dio das WalzstUck tragende AYelle nicht unmittelbar 
mit dem Gotriebe fiir daa Yerdrehon zu yerbinden, 
sondern untor Yormittlung einoB elastischen, kraft- 
aufspeichernden Zwischengliodes, z. B. einer Feder. 
Daa Getriebe kann dann stiindig umlaufei) und wiihrond 
der Walzporiodon, wo eine Drehung des Werkstiickes 
nicht moglich ist, dio Fedora oder dergl. spannen. 
Diese drohen dann in don kurzeń Zwischenzciten, wo 
das Werkstiick frei is t, dieses augenblieklich um einon 
genugenden Betrag. Ilierbei kann durch AhschlSge 
die GroBe der Drehung genau geregelt werden.

dio Kanale g und 7t zu g o fiih rten  Y erb rennungB lu ft 
u n d  d e r  Heizgase e rgobon  die P fe ilo . Durch die 
Diiso i kann zur Steigerung d e r  Ilitze ein fliissigor 
Brennstoff e in g e f iih rt w erden .

KI. 181), Nr. 167932, vom 7. April 1903. F r a n k  
E m  e r y  Y o n n g  i n  C a n t  o n ,  Ohio, V. St. A. Yer
fahren zum  Frischen von Roheisen mittels a u f die 
Oberfliiche des Bades gerichteter Windstrahlen.

Das FriBehon dos fliisaigen in dem Ofen a be- 
findlichen Rohoiaens erfolgt durch mittelB der DiiBo b
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schlieBeri sich an vier senkrecht angeordneto Oeffnungen 
der Gaskamilo e, p  usw.; die Abdichtung erfolgt 
durch an den Rohrenden in senkrechter Richtung 
ver8chiebbare Flanschringe f ,  die Z-fiirmigen Qucr- 
schnitt besitzon und in an der Kanaliiffnung vor- 
geseheno mit W asser gefiiilte Rinnen g  eintauchen. 
Zum Umschalten dor einzelnen Kanale werden durch 
ein durch Hebelnnordnung beeinfiulites Gestange die 
vier Flanschringe f  gleichzcitig gehoben, das ganze 
Yontil um 9 0 11 gedrelit und dann die Kingę wieder 
in daa W asser gesenkt, so daB die Dichtung zwischen 
Kanał und Yentil wieder hergestellt ist.

Her. besondero Yorteil dieser Yorrichtung besteht 
darin, daB durch die getronnte Anordnung der beiden 
Yerbindungskanale o o eine guto Luftumspiilung er- 
lialten und TrennungswSnde zwischen Ziigen ver- 
schiedcner Temperatur, dio erfahrungsgemafi stets 
undicht werden, yermieden sind. Auch hat der rundo 
Quers(‘hnitt dor Yerbindungskanale dem ijuadratischen 
gegeuttber den Yorteil grofierer Dauerhaftigkeit.

Amerikanische Patente.
Nr. 7S91S2. R. H. S t e v e n s  in  M u n h a l l ,  

Pa. A ntriebscorrichlung fu r  die Iiollen an schwin- 
genden \\ralzentisch>n.

Der W alzentisch ist um die Achse a drehbar gc- 
lagert. Die Rollen b werden seitlich durch Kegel-

radtriebe c yon 
der AYelle d  aus 
angetrieben, die 
durch einen Stirn- 
riidertrieb in der 
folgenden W eise 

in Umdrehung 
yersetzt werden: 
Auf jede W elle d 
ist ein Stirnrad e 
aufgekeilt, das in 
ein zweitea, loso 
aufdergleichfalls 
am W alzentisch 
gclagerten AYelle 
f  sitzendes Stirn
rad g  eingreift. 
Dieses wird von 

einem dritten 
Stirnrad l i , das 

fest auf der Triebwerkswelle i angeordnet ist, an
getrieben. Um nun den Eingriff der Zahno auch 
wahrend der Schwingungen des Tisches zu ermoglichen, 
sind dio Zahno der beiden Zahnrader g  und h, odor auch 
des einen von beiden, abgerundet oder abgeschragt.

Nr. 786033. J. A. H e r r ic k  in  P h i la d e lp h ia ,
Pa. Umsteuerbares Yentil f i ir  Gasleitungen.

Die Yorrichtung ist Yornehmlich fur die ver- 
schiedene Verbindung dor Kanale von Generatorgas-, 
HeiBluft- und Abgasleitungen fiir Generatorgasfeuo- 
rungen bestimmt. Sie besteht aus zwei U-formig ge- 
krflmmton Rohrleitungon a und o, dio an einem kreuz- 
formigen Rahmen b aufgehangt sind. Der Rahmen b 
ist mittels des K ugellagers c auf der Sfiulo d drehbar 
gelagert. Die unteren Oeffnungen der Rohrleitungen

>’r. 7S20S2. W. S tu li b l o b i no in  B o t ł i -  
l e h e m ,  Pa. ltotierender Puddelofen.

Die aus einem Blechmantol mit einer Auskleidung 
von feuerfestem Materiał bestohende roticronde 
Puddelkammer n ist innen mit gewellter Oborflftche 
versohcn, um dem Metali moglichst vicl Bewegung zu 
erteilen, und besitzt eino woito Oeffnung b fiir don 
Zutritt, eino onge c fiir den Abzug der Ycrbrennungs- 
gaso. Um eine moglichst groBe Menge Materiał ein- 
schmelzen zu kSnnon, ohne dafi dieses in die Oelf- 
nung b abflieBt, ist die Kammer sclirag angeordnet; 
sio ruht auf ringformigen Schicnen d s und kann 
durch das Zahnrad e, das in einen Zahnkranz z  on

der Schieno s eingreift, in Umdrehung yorsetzt 
■worden. Zum Beschicken wird die Kammer durch 
einon Kran an zwei Biigeln f  emporgehobon, nachdem 
zuvor der hintoro Rauchzug g, dor den AnschluB der 
Kammer an den Abzugskanal h bewirkt, auf den 
Rollen i durch die Kraft eines seitlich angeordneten 
Kolbons k  entfernt worden ist. Zum Puddeln wird 
erst die Kammer, dann der Rauchabzug wieder in dio 
alte Lago gebracht. Um ein Zusammenhangen der 
gleitenden Flaclien durch die Einwirkung dor Ilitfco 
zu yerineiden, ist sowohl dio Anschluliflache dor 
Kammer an den Herd ais auch des Rauchabzuges g 
an den Iłauchkanal li mit W asserkuhlungen l bezw. m 
Tersehen.

Nr. 7i)0 70<>. C. S. S im m e r s  i n P i t t s b u r g ,  Pa. 
Bicht walzwerk.

Das Walzwerk dient zum Ricbten yon U-Eisen, 
Eisenbahnsohienen und dergl. und besteht aus zwei 
oder mehr Unterwalzen a und einer oder mehr Ober- 
walzen b, die so angeordnet sind, daB das zu richtende 
Materiał an Yerschiedenen Stellen yon den einzelnen 
Walzen beruhrt und in zwei oder mehr Riclitungen

gebogen wird. Die Walzen 
sind mit Kalibern yer- 
sehen, dereń Seiten in 
W inkel zueinander stehen, 
wobei sich die Kaliber der 
Ober- und Unterwalzen 
erganzen. Die Oberwalzen 
b sind im W alzengeriist c 
in zwei Riclitungen ver- 
stellbar, um auf diese 
W eise eine Yeranderung 
der Kaliber fiir yerschie- 

dene Grofien des zu richtenden Gutes zu ermoglichen, 
und zwar konnen sio senkrecht in im Walzengorust 
fiir die W'alzenlagcr angeordneten Fcnstern mit
tels der Schraubenspindeln d  Ycrschoben werden, 
wahrend eine Yerstelluug in ihrer Aehsenrichtung 
dadurcli erinoglicht wird, dafi dieso Spindeln in 
Schlitzen die Lager erfassen, die durch andere 
Schrauben e mit den W alzen zusammen yersehoben 
werden konnen.
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Statistisches.
Ein- und Ausfuhr des Deutschen Reiches in den Monaten Marz-Juli 1906.

Einfuhr Ausfuhr

Eisenerze; eisen- oder manganhaltigo GasreinigungsmasBe; Konverterschlackon; 
ausgebranntcr eisenhaltiger Schwefclkies (287 o)* ..............................................

t t
2 721 339 1 566 718

150 873 929

142 292 177 029
Brucheison, AlteiBen (Schrott); Eisenfeilspane usw. (843 a, 843 b ) ....................... 46 757 52 887
Riihren und Rohrenformstlicke aus nieht schmiedbarcm GuB, Halino, Yentile usw. 

(778a u. b, 779 a u. b, 783o ) ............................................................................................. 870 21 664
W alzen aus nicht schmiodbarem GuB (780a u. b ) ........................................................ 507 2 293
Maschinenteilo roh u. bearbeitet** aus nicht schmiedb. GuB (782a, 783a — d) 2 313 2 040
Sonstigo Eisenguliwaren roh und bearbeitet (781 a u. b, 782b, 783 f u. g.) . . . 
Rohluppen; Rohschienen; Rohblocko ; Brammen; vorgewalzte B łocko; Platinen; 

Kniippel; Tiegelatahl in Blockon (7 8 4 )..........................................................................

3 631 14 367

2 472 149 235
Sehmicdbares Eisen in Stiiben: Trager (j^-, 1 1- und 1 |_-K isen) (785a) 229 167 339

506 21 455
3 280 70 378
1 197 26 778

Andores nicht goformtes Staboisen; Eison in Stabon zum Umschmolzen (785 e) 
Grobbloche: roh, entzundert, gerichtet, drossiort, gefirniBt (786 a ) ........................

8 094 50 159
3 971 71 932
2 786 21 124

13 442 51
1 6 067

Bloclio: abgeschliffen, lackiert, poliert, gobriiunt usw. (787, 788 c) ................... 19 593
W ellbloch; Delin-(Streck)-, Riffel-, WafFel-, W arzeń; andere Blocho (789 a u. b, 790) 118 5 057
Dralit, gewalzt oder gozogen (791 a — c, 792 a — e ) ....................................................... 3 642 113 166
Schlangenrohrcn, gewalzt oder gezogon; Rohrenformstiicke (793a u. h) . . . 44 1 174
Andorę Riihren, gewalzt oder gezogon (794 a u. b, 795 a u. b ) ................................ 3 259 30 309
Eisenbahnschienen (796a u. b ) ................................................................................................. 108 128 688
Eisenbahnschwellen, EisonbahnlaBchen und Unterlagsplatten (796 c u. d) . . . . 4 60 971

402 24 380
Schmiedbarer GuB; Schmiedestiicko *** (798 a —d, 799 a —f ) ..................................... 3 535 11 286
Gosohosse, Kanonenrohre, Sagezahnkratzen usw. (799 g ) .............................................. 1 191 7 612
Briicken- und Eisenkonstruktionen (800 a u. b ) ........................... ..................................... 123 U  643
Anker, AmbosBO, Schraubatocke, Brecheisen, Hammer, Kloben und Rollen zu 

Flaschenziigen; Winden (806 a—c, 8 0 7 ) ..................................................................... 292 1 950
Landwirtscliaftliche Geriite (808a u. b, 809, 810, 811 a u. b, 816a u. b) . . . .
AVerkzcuge (812a u. b, 813a—e, 814a u. b, 815a—d, 8 3 6 a ).....................................
Eisenbahnlaschenschraubcn, -keile, Schwellonschrauben usw. (820a) . . . .

845 10 425
516 5 787

26 3 697
Sonstiges Eisenbahnmaterial (821 a u. b, 824 a ) ................................................................
Schrauben, Nieto usw. (820 b u. c, 825e ) ..........................................................................

100 3 067
365 5 685

Achsen und Achscnteilo (822, 823 a u. b ) .......................................................................... 72 608
Wagenfedern (824 b ) ................................................................................................................... 24 526

56 1 520
451 9 872

Drahtstifto (825 f, 826 a u. b, 8 2 7 ) ........................................................................................
Haus- und Kuchongerate (828 b u. c ) ...................................................................................

644 24 931
322 12 099

Ketten (829 a u. b, 8 3 0 ) ..............................................................................* ............................ 1053 1 022
Foino Messer, feine Scheren u b w. (836 b u. c ) ................................................................. 43 1 375
Nah-, Strick-, Stick- usw. Nadeln (841 a—c ) .....................................................................
Alle iibrigen Eisenwaren (816c u. d—819, 828a, 832—835, 836d u. e—840, 

8 4 2 ) .......................................................................................................... ' .................................

53 1 112

827 16 926
Eison und Eisonlogierungon, unvollstandig a n g e m e ld o t.............................................. — 282
Kessel- und Kcsaolachmiedoarbeiten (801 a—d, 802—8 0 5 ) ......................................... 598 7 460

Eisen und Eisenwaron in don Monaten Marz-Juli 1906 251 080 1 358 021
Maschinen „ „ „ „ „ 31 455 86 106

Summę 282 535 1 444 127

Januar-Juli 1906: Eisen und E is e n w a r e n ................... 317 557 2 079 360
M a sch in en .................................... ....  . 53 020 154 910

Summo 370 577 2 234 270
Januar-Juli 1905: Eisen und E is e n w a r e n .................. 177 474 1 762 262

M a sch in en .............................................. 49 203 166 294

Summę 226 677 | 1 928 556

* I)ie in Klammern stehenden Ziffern bedeuten die Nummern des statistischen W arenverzeichnisses.
** Die A u s f u h r  an bearbeitoten guBeisernen Maschinenteilen ist unter den betr. M aschinenmit aufgefiihrt. 

*** Die A u s f u h r  an Schmiedestiicken fiir Maschinen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefiihrt.
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Berichte uber Yersammlungen aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute. 

American Institute of  Mining Engineers.
(Fortsetzung s ta tt SehluO ro n  8clte 1075.)

Dio Ycrhandlungen des zwoiten Tages (25. Juli), 
auf die wir bereits oben* hingewieson haben, wurden 
durch das American Institute of Mining Enginoers 
gofiihrt und mit einer Anspracho des Yorgitzenden, 
Captain R. H u n t, eingeleitet. Er glaubte die Golegen- 
heit des amerikanischen Moetings in England, der Ge- 
burtsstatte des B eBsom er-Prozesses, benutzen zu Bollen, 
um gleichzeitig eine Geschichte der Bessemerstahl- 
erzeugung in Amerika zu geben. Obwohl friihor von 
engliseher inaBgobender Seite (gemeint war S ir  L o w -  
th ia n  B e ll)  dio Behauptung aufgestellt worden sei, 
daB die Entfernungen zwischen den zur Eisenerzeugung 
erforderlichon Rolistoffen unter sich, wie von der 
MoorcBkiisto in Amerika, so groB seion, daB allcin 
durch dio geographischen Yerhaltnisso dio Produktion 
in Amerika stets so eingeschriinkt sein wilrdo, daB sio 
niemals in W ettbewerb mit derjenigen der altcn W elt 
treton konne, sei aber doch durch dio gewaltigen 
Fortschritte im Transportwesen —  Yermogo doron 
eine Tonno Erz auf eine Entfernung von mehr ais 
160 km Eisenbahn- und mehr ais 1200 km W asscr- 
weg mit einem Kostenaufwand von nicht mehr ais 
5,78 J l  befordert wird — erzielt worden, daB nicht 
nur dio amcrikanische EiBonindustrie im Ausland 
mit Europa wettboworbsfahig goworden sei, sondern 
daB gleichzeitig auch nocli dio Transportgesollschaften 
ihre Rechnung gofunden lnitton. Eine riesige Ent- 
wicklung liabo Platz gegriiTon, die auch durch dio 
groBo EiBonerzforderung an den Oberon Seen von mehr 
ala 35 Millionen Tonncn im Yergangcnen Jahro zum 
Ausdruck gokommen soi. Nachdem im Herbst 1864 die 
ersto Bessemercbargo e rb la B cn  worden war, wurde 
1867 in Cambria dio orste Stahlschiene gewalzt; heuto 
botroiben in den Yer. Staatcn zehn Gcsellschaftcn 
dreizehn Walzwerko fur sehwere Schienen. In inter- 
088anter W eise besprach alsdann Redner dio Fort- 
schritto in der Bessemerstahlerzeugung und -Yer- 
arbcitung, dio durch I l o l l e y  in der Einrichtung der 
Besaemerbirnen und GieBgrultcn, durch John F r i t z  
in der Yerwendung von Triowalzen zum Yorwalzen 
der Stahiblocke, durch Captain J o n e s  in dor Ein- 
fiihrung des Mischers und durch den Redner selbst 
in weitgehender Yerwendung der mechanisch an- 
getriobenen Rollsiigen und Tischo bei den W alzen der 
Reihe nach crzielt worden sind. Besonders anregend 
wirkte hiorbei dor UnternehmungsgeiBt eines Ca r  n e g i e , 
der keine Kosten bei Neuanlagen scheute, wenn es 
galt, dio Erzougung zu YorgroBern und die JCoBten 
der HerBtellung fiir dio Tonno herabzusetzen. Auch 
dio Erzougung von Forinoisen und Formstahl, die 
vorhiiltnismaBig zuruckgebliebeu war, hat in lctztor 
Zeit gewaltige Fortschritte gemacbt; die Erzougung 
hiervon stiog y o d  949 146 t im Jahre 1904 auf
1 660 519 t d. h. um 74,9 °/o.

In einer selir fleiBigcn und uinfangreicbon Arboit 
(rd. 50 Seiten) brachte alsdann A lb e r t  L ad d  C o lb y ,  
New York, einen 
Yergleicli (lor amerikanischen und fremden Be-. 
stimmungen iiber Eisonbahuschieuen uebst Yor- 
schlag zu Abiiahmcbcdingungeu fiir amerika- 

nisclic Schienen zum łlsport.
Der Yerfassor behandolt seinen Stoff in ayate- 

matischer, wohl a u B g c a rb e i to te r  W eise, indem er der 
Reihe nach in Abschnitten uber Herstellungsart,

chemische Eigenschafton, physikaliacho Eigenschaften 
(Festigkeitspriifungon), Profil, Gowicht, Lange usw., 
Abnahmobesichtigung und minderwertige, zwoitklassige 
Schienen spricht. Den SchluB bilden Yorachliigo fiir 
die Herstellung amerikanischer Schienen, dio nach 
dom Ausland ausgofiihrt worden sollen, weiterhin eine 
ubersichtliche Literaturangabo iiber Schienen in den 
Jaliren 1870 bis 1906. Auf dio Einzelheiten der Ab- 
handlung niiher oinzugohen, fehlt es an dieser Stollo 
an Raum, so daB nur einige Punktc herausgcgriffen 
w_ordcn mogon. So wird dor Phosphor ais oin grofies 
Uobel bezoichnot, untor dem jedo amerikanischo 
Eisenbahnlinio mit groBem Yerkehr schwer zu leiden 
liabe. Dio Ansiebt soi ja solir ideał, abor nur in der 
Theorio zu yerwerten, hiirteren Stahl oder boBsero 
Schienen durch einon hohoren Kohlonstoff- und nio- 
drigoren Pliosphorgehalt zu erreichen, doch sei ob 
fiir dio Mehrzahl dor amerikanischen Schienenhersteller 
nicht moglich, mit Bestiinmtheit den Phosphorgchalt 
unter 0,10 <*/o zu halton. Nur einige ostliclio Werke 
konnen aus sorgsam auBgowahlten kubanischen Erzen 
eine goringo Mengo Schienen mit garantiort 0,085 oja 
Phosphor erzougen. DaB amerikanischo Schienen in 
fremden Diensten mehr Bruch ais britischo gehabt 
hiitten, sei nicht bowiosen. Infolge des hohoren 
Płiospliorgebaltes der Bessemer-Scliioncn scheint eine 
starko Nachfrago nach basischem Materiał sich Platz 
zu machen. Yerfasser fiihrt forner aus, daB die Art 
und W eise der Probenahme biiufig unrichtig sei und 
daB dicaelbe oft zu Kontrollanalysen Yoranlaasung 
giibe. Wenn auf don letzteren bostanden werde, 
sollen die Analyson stets zu Lasten dos Kiiufera geheu. 
W eiterhin sollen keine Vorschriften fiir choiniBcho 
TJnterBuchungsmothoden in einer Bostinimung ent- 
halten aein, d o n n  eino Y o lls tiin d ig o  Uebereinstimmung 
der verschiedcnen analytischen Mcthoden, wie sic in 
Stahlwerkslaboratorien gebraucht werden, wird sieli 
nie erroiclien lasscn. Yerfassor tritt dann oin fiir eino 
Revision einiger pliysikalischer Priifungon wie fiir 
dio Abachaffung anderer. Beziiglieh des 1'rofils und 
des Gowichtcs sollen bestimmte zuliissige Grenzen 
eingefiihrt werdon. Ais ein unnotiges Gonauigkeita- 
erfordernis erscheint bei einer Liinge von 13,7 m ein 
Unterschied von 3 mm. Getadelt wird auch das Bo- 
zeichnen zuruckgewiosenor Schienen in einer Art, daB sio 
an unbeeinfluBte Kiiufer nicht mehr abgcsotzt werden 
konnon; man sollte, Bagt er, sich auf dio R edlich- 
keit der Herstellor verlasBon. Ein Beatroichen der 
Endon mit einer bestimmten Farbę miisso geniigen, da 
man in Amorika auch zweitkiassige Schionon kennt, dio 
in beatimmten Mongen fiir Nebengleiso und dergleichen 
dienen. * Ist ausgemacht, daB zum Walzen der 
Schienen der Abnohmer einen Beamten schicken aoll, 
bo soli nach Benachrichtigung seitons des Fabrikanten 
auch ohne Anwesenheit dos betroffenden Boamten die 
Anfertigung an dem bestimmten Tag vor sich gehen 
diirfen. — Die Besprechung drohte sich hauptsiichlich 
um dio Hohe des Phoaphorgehaltes der Schienen, 
ohne indes wesentliclie, neue Gesichtspunkte horvor- 
zubringen.

Yon den weiteren am niichBten Tage gehaltenen 
Yortriigen bezw. yorgelegton Abhandlungen der Ameri- 
kaner, die die verschiedenaten Zweige des Eisen- und 
M etali-Hiittenwesens zum Gegenstand hatten, seien 
nachfolgonde angefiihrt. Ein Yortrag betraf dio

Fortschritte im Walzeu von Eisen und Stahl.
Der Redner J a m e s  E. Y o r k , New York, schienmehr 

AVert auf mehr odor weniger gute W itze ais auf sein Yor-

* „Stahl und Eisen“ 1906 Nr. 15 S. 958. * „Stahl und Eisonu 1906 Nr. 7 S. 421.
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tragstlioma zu legen. Das Uniyersalwalzwork, welches 
cr ais eine Neuheit beschrieb, ist bereits vor einer Reilie 
yon Jahren durch den deutschen Ingenieur S a c k  in 
Yorschlag gcbraclit worden. Wir werden iiber dieses 
Thema spfiter eingehender berichten, ebenso iiber dio 
umfangreiche Arbeit von H e n r y  M. I ło w e ,  Kew York, 
welche sich mit der

Tjunkerhildiing iu Stablblockon
befaBte.

Der Boriclit yon II. D. H i b b a r d ,  Plainfield 
K. J. Iiber

innoro Spannungen in Eison und Stalli
ftlhrt die Erscheinung auf ihro beiden Grundursaclion 
zurilck, erstens auf dio unregelmiiBige Geschwindig
keit der Tomperaturyeranderungon und zweitons auf 
dio Art dor Kaltbcarbeitung. W io sich dio Span- 
nungen bemerkbar machen, wird an estromen Bei- 
spiolon erliiutert und die Wirkung der yerschiedenen 
Einzolniomente bosprochen. Im groBen und ganzen 
befaBt sich dio Arbeit mit allgemeinen in der Praxis 
bekannton Tataachen.

E. J. Mc C a u s t l a n d ,  Ithaca, K. Y. behandelto

Dio Wirkmig nicdrlger Tomporaturon auf die 
Riickbildung dos Stahlos nacli der Uober- 

boansprucliung.
Die Yersuchsresultate zoigen, daB die Zeit der 

Itiickbildung nach der Uoberbeanspruchung unter yer- 
schiedenon Temperaturbedingungen und fiir bcide in 
Anwondung gekommeno Stahlsorten (woich und extra 
weich) zu erkemien ist. Der Vergleicli der Ergebnisse 
zoigt klar, dali alle Yorsuche, yon denen die Kuminern 1 
bis 8 typiscli sind, Resultate ergabon, die mit den yon 
anderen erhaltenen iibereinstimmen. Yerfasser kennt 
keine Yersuche, die dio Ycrschiedenheit des Kohlonstoff- 
gehaltes im Stahl beriicksichtigen und mit der Riick- 
bildung nach der Uoberbeanspruchung in Beziehung 
setzon; jedoch geht aus den Versuchen anscheinend 
horvor, daB die Itiickbildung allmiihlicher vor sich 
goht, ais der ICohlenstoffgehalt zunimmt. Probe 5 
und 6, die aus weichem Stahl bestehen, zeigen in aus- 
gesprochenem Grade die besehlounigendo Wirkung 
lioher Temperatur auf die Zeit der Riickbildung. Da 
nur zwoi Proben weiclion Stahls, Kr. 7 und 8, sehr 
uutorschiedliche Resultato aufweisen liinsichtlich dor 
Riickbiidungsdauer nach der Wiirmebchandlung, so 
kann nur geschlossen werden, daB — eho weitore 
Yorsuche angcstellt sind — hohe Temperaturon dio 
Riickbildung bloB bis zu einem gewissen Grade .be- 
schleunigen. W as diese einzelnen Proben anbelangt, 
so ist es moglich, daB der Unterschied in der Riick- 
bildungsdauor, wonigstens bis zu einem gewissen  
Grade, auf dio hohero cyklische Beiastung, wolcher 
dio Probe Nr. 8 unterworfen war, zuriickzufuhren ist.

Auch scheint os sicher zu sein, daB dio W irkung 
anhaltend niedriger Temperatur auf ein Stiick Stahl, 
das eben iiber dio Elastizitiitsgrenzc beanspruclit 
war, derart ist, daB sio dio yollige W iedererlangung 
seinor elastischen Eigenschaften yollig aufhiilt. Das 
heiBt, wenn dio permanente Dehnung nicht inehr ais 
etwa 1 °/o uborschritten hat, tritt keine Riickbildung 
dor elastischen Eigenschaften ein , falls die Probo 
auf einer Temperatur yon oder unter O0 C. gohalten 
wird. Maxwell sagt in seiner Abhandlung iiber den 
„Aufbau dor Korper": „Wir wisson, daB eine An-
zahl Korper, wie z. B. Guttapercha, Kautschuk usw., 
im kalten Zustand fortgesetzt iiberbeansprucht werden 
konnen und doch, wenn sio naehtrSglich bis zu einer 
bestimmten Temperatur erwarmt worden, ihre ur- 
spriingliche Gestalt wieder annehmen.“ Das scheint 
auch beim Stahl der Fali zu sein, yorausgesetzt, daB 
die Deformation nicht allzu weit gegangen ist. Ein

Unterschied kann zwischen den beidon in Anwendung 
gokommencn Stubien in dieser Hinsicht nicht wahr- 
genommon werden.

Dio Miiglichkoit oiner schlieBlicben Riickbildung 
scheint bei liingercm Yerliarren unter 32° F. giinz- 
lich aufgehoben zu werden. Bei don weiclion Stahl- 
proben Nr. 9 und 10 war dio zur Riickbildung er- 
fordorliche Zeit, naclidom dio Probo dom EinfluB der 
niedrigen Temperatur entzogen war, tatsiichlich bo- 
trachtlich groBer ais boi den weiclion Proben 1 und 2, dio 
immer nur gemiiBigten Tomperaturon ausgesetzt woren. 
Nach des Yerfassers Meinung jedoch war diese Difl'e- 
ronz in der Riickbiidungsdauer nicht den yorhor- 
gegangencn TemporaturyerhaltnisBon zużuschroiben, 
sondern yiclmehr auf den Unterschied in den 1’rozonton 
dor Dehnung der Proben zuriickzufuhren. Zum SchluB 
ist noch auf eino Erkliirung des in Frago stehendon 
Phanomons durch JIaxwell h ingew iesen: „Dioso An- 
sicht yon dem Aufbau einos fosten Korpers, dor aus 
Molekiilgruppen zusammengesotzt ist, yon denen einigo 
unter andoron Bedingungcn bestehen, hilft den Zustand 
eines durch permanente Deformation yeriinderten festen 
Korpers erklaren. In diesem Falle sind einige dor weniger 
atabilen Gruppen auseinandergobrochen und bilden neuo 
L agerungen, aber es ist loicht m oglich, daB andere 
stabilere ihro alte Lagerung bohalten, so daB dio 
Gestalt dos Korpers durch das Gleichgewicht zwischen 
diesen beiden Arten der Lagerungsgruppen bestimmt 
ist. Aber wenn durch Temporaturerhohung, Fouchtig- 
keit, heftigo Yibration odor irgend eino andoro Ur- 
sache das Auseinanderbrechon der weniger stabilen 
Gruppen erleichtert wird, so suchen die stnbileren 
Gruppen sich zu beliaupten und neigon dazu, dom 
Korper seine alte Gestalt, dio or yor der Deformation 
hatte, wiederzugoben.

R. H. L o o ,  Liborty-IIochofen, Yirginia, ompfiohlt 
dio Yerwendung einos
Gonorators ais Hllfsmittol im Hocliofenbetrleb,

u:n sich von dom Dampfmangel, der beim Iliingen einos 
Ofens sehr unangenehm an den Kesseln ompfundon 
wird, auch wenn letztore auBerdem noch mit Kolilo 
befeuert werden, unabhiingig zu machen. Ueber einen

einfachon rotiorendon Yorteilor dor Hocliofon- 
begichtung

berichtet D a v i d  B a k e r ,  Philadelpliia, Pa. Die Yor- 
besserung gegoiiiiber dem bereits iifters yerwondeten 
Baker-Neumann-GichtyorschluB bcstcht darin, daB 
iiber der Glocke des oberen ongoron Aufgabetrichters, 
wie aus beifolgonder Abbildung ersichtlich, eine schiefo 
Platte angebracht ist, welcho dio Gichten nach dem
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Senken der Glocko nur nach der einen Ofenaeite hin 
Yorrolien liiBt. Wiihrend des Hebens der Glocke 
dreht nich Glocke und Platte mittols des Getriebes 
A B um einen bestimmten oinatellbaren W inkól. Zur- 
zeit aind mit dioaor Vorrichtung sieben Hochofen 
Yoraehcn, von denen der erste bereits iiber ein Jahr 
zur Yolisten Zufricdenhoit arboitot.

J o B e f  AV. R i c h a r d a ,  South Bethlehem Pa., logte 
eine Abhandlung Yor iiber dio

Anwendung von getrocknetom Wind boi der 
Eisendnrslolluug.

Dor Aufsatz atammt ans der ersten Zeit der Gayley- 
achen Yersuche (oingeliefert 27. M a rz  1905) und stellt 
dio Behauptung auf, daB dio Glcichformigkcit dor 
W indfouchtigkeit diese hohen Koksersparniszahlon 
Y eru rsac h o . Dariibor ist nun bereits genug geachrieben, 
bo daB dio Abhandlung keine neuen Geaichtspunkte 
gibt. Y ieles stimmt auch mit deutschen Bercchnungen 
iiberein. Anzuerkennen ist dio Anwendung Yon Kilo- 
gramm, °C. und unseron Kalorien. (SchluB folgt.)

Verein deutscher Portlandzement-  
Fabrikanten.

Dio d ies jiih rig e  HauptYersammlung dea Yeroins 
d e u tB ch e r  Portlandzoment-Fabrikanten* kann inan ais 
eine Fortsetzung der Y orjiih rigen  bezeichnen. Es 
waren dor Hauptsacho nach dio namlichen Themata, 
dio zur Besprochnng kanion. Auch hat dor bisherige 
parteiiache und Y o ru rte ilg Y o lle  Standpunkt dos Yereins 
Bich liach keiner Richtung hin goandert oder etwas 
Yon seiner bokannton Schiirfo eingcbiiBt. Immer 
wieder begegnen wir den niimlichon Streitfragen. 
Yielleiclit triigt dicBO ermiidende Tataacho dazu bei, 
daB sich dio Besuchsziffcr des Yereins von Jahr zu 
Jahr mindert. Im Jahro 1904 belief sio sich in der 
Prasenzliste dor Mitglieder und Giisto auf 589 Por- 
sonen, im Jahro 1905 sank sie auf 339, und diesmal 
waren nur 146 Herren oingetragen.

Aus den Yorhandlungen soion nur Punkto hervor- 
gohoben, dio Yon allgomeinerem InteresBO sind.

Dio Ernennung I)r. Michaolis’ zum Ehreumitglied 
dos Yeroins

fand unter dem allgcmeinen Beifall der Yeraammlung 
atatt und wird sieherlich in allen ICreiaen der Zement- 
induatrio mit Genugtuung aufgenommen werden. 
Dr. Michaelis erhielt ein priiehtig ausgefuhrtos Diplom. 
Dio Ansprachc, dio Direktor S c h o t t ,  dor langjahrigo 
Yorsitzende des Voreins, boi dieser Gelegonheit hielt, 
konnto Uneingeweihte zu der irrigen Annahme Y er- 
leitcn, daB der Yerein zu allen Zeiten Dr. Michaelis 
ala Bcinen wissenachaftlichen Bundesgenosson geehrt 
und geachtet hat; das ist aber keineswegs der Fali 
gewoson. Yor 20 Jahren befand sich der Yorein in 
heftiger Fehde mit Dr. Michaelis. Der Yerein war 
in hohom Grado erbittert iiber zwei im Jahro 1884 
veroffontlichte Broschiiren, in denen Dr. Michaelis 
mit logischer Klarheit nachwies, daB man den Port- 
landzement, den der Yerein deutscher Portlandzoment- 
Fabrikanten ais oin fiir alle Zeiten uniibertrefflichea 
Produkt bozeiebnet wissen wollto, durch gecignete  
ZuschlSge, namentlich durch Zumiscliung yoii Iloch- 
ofonschlacke, die man fabrikationsmSBig, nicht aber 
auf dor Baustelle zuzusetzen habe, Yerbessern und 
Y e re d e ln  konne. Fast 10 Jahro war der Zwiespalt 
zwischon dcm Yerein und Dr. Michaelis so groB, daB 
der lotztere den Yersammlungen fern bliob. Der

* Das Protokoll der HauptYersammlung iat in 
der „Tonindustrie-Zoitung" Yom 16. Juni 1906 Kr. 70
S. 1101 u. 1'. Yoroffentlicht,

Yerein miilite sich Y e rg e b e n s  a b , Dr. Michaelis y o n  
seiner zweifellos richtigen, auch lioutc noch von ihm 
Ycrtretenen Ansicht abzubringen. Man Bohnte sich 
indessen mit ihm aus, da er trotz seines unontwegten 
Fcsthaltens an dom YorhandenBein wesentiich ver- 
be88ernder Portlandzementzuschliigo, anerkannto, daB 
dio Bezeichnung „rciner Portlandzomont*' nur einem  
Fabrikat zukommt, daa nach einem bestimmten Itozopt 
hergesteilt ist und nachtriiglich weder vcrbessernde 
noch Yorschlechterndc Zuschliige erhalton hat.

In dom Bericht iibor dio Jiormoupriifung der 
Yeroinszenionte 

wird erwiihnt, daB ebenso wio in den Y o rh e rg o h e n d e n  
Jahren auch im letzten Jahr sitmtliche Yereinszemento 
aus dem Handel aufgokauft und nach don Norm on 
geprilft wurden. Nur zwei Zemento blieben etwas 
liinter den Normen zuriick. Bei nochmaligor Priifung 
erfiillten auch diese die Anspriicho dor Normen.

Sehr interessant iat es, diesen Bericht mit den 
Rosultaton zu Y o rg le ic lien , dio das Yereinslaboratorium  
dor d o u tB ch en  Eisenportlandzomonte ergoben hat. 
Dasselbo kauft bekanntlich auch dio zu priifonden 
Fabrikate aus dem Handel a u f ,  und zwar jeden Monat, 
wiihrond dio Portlandzomente nur oinmal im Jahr ge- 
priift wurden. Die lControllc iiber die Eisenportland- 
zemento ist also eine Yiel strengere ais die uber dio 
Portlandzemonte. Aber bei der groBen Anzahl dor 
zu diesem Yerein goliorenden Werke wiire eine 
haufigoro Untorsuchung aućh kaum durchfiihrbar.

Aus nachfolgondor Tabello der Durchschnitta- 
orgebnisso der Yeroinauntcrauchungcn im Jahro 1905 
geht herY O r, daB das Yerbalten der EiBonportlandzoinento 
in jodor Beziehung dom der Portlandzomente gloicht.

Portlund-
zement

EUeuport-
UiiLlzcnicnt

Spez. Gewicht: Im Anliofe- 
rungszu stan de.......................

L itorgewicht: |  ‘ ;

Wasserzusatz 1 : 3 . . . .  
Zugfestigkeit 1 : 3 28 Tago 
Druckfestigkeit 1 : 3 28 Tago 
Yerhaltnia Yon Zugf. : Druckf.

3,036 
1137 g 
1743 g 

6Std.47M. 
8,65 o/0 

21,61 kg 
243,3 kg  

1 : 11,3

3,001 
1099 g 
1565 g 

GStd.lOM. 
8,10 o/0 

22,74 kg 
274,6 kg 
1 : 12,4'

Die yon soiton des Yereins deutscher Portland
zoment-Fabrikanten gemachten Foststellungen, daB dor 
EiBenportlandzoment Bich an dor Luft nicht bo gut 
bewahrt wie der Portlandzoment, kann nur auf Zu- 
faliigkeiten boruhen. Die betroffenden Untersuchungen 
sind bei weitem nicht umfassend genug, um ein ein- 
wandfreies Urtoil zu ergeben. Ich bin in mcinem 
Laboratorium zu durchaus anderen Rcsultaten gelangt. 
Ich babo im vorHossonen Jahre monatlich dio Eison- 
portlandzomente auf ihro LuftfeBtigkeit geprilft, und 
es hat Bich herauagoatollt, daB die Luftfestigkeit fast 
in allen Fiillen die der W asserfestigkeit ubertrifft. 
Dio DurchsclinittBluftfestigkeit betrug fur Zug: 23,56 
kg/qcm, fiir Druck 291,8 kg/qcm. Im Yerlauf von fiinf 
Jaiiren sind von mir Uber 400 Eisenportlandzemente 
untersucht worden. Und immer wieder bin ich zu 
den niimlichen giinstigen Ergebnisscn gekommen.

Der unparteiischste Gutachtor ist jodenfalls der 
Konsument, und dieser liat sich noch niemała iiber 
das Yerbalten des Eisenportlandzomentes an der Luft 
boschwert.
Yersuche iiber dio Brnuclibarkeit der Sclnrebe- 

auulyso.
In meinem Referat iiber das Protokoll der Y o r-  

jiihrigen I la u p tY e rB a m m lu n g  habe ich auf das be- 
stimmteste ausgeaprochen, daB ich os fiir unmoglich
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halto, d i e  S c h w o b o a n a l y s o  z u e i n e m  w i r k -  
s a m e n  P r i l f u n g s  m i t t e l  f i i r  d i o  Ze  m o n  t - 
i n d u s t r i e  umzugestalten. Die Tergleichendon Yer- 
sucho, die das Voreinslaboratorium in Gomoinschaft 
mit dom Konigl. Materialprufungsamt, dcm Prflfangs- 
amt dor TeclmiBchon HochBchulo Drosdon und dom 
Laboratorium von Frcscniua, W iesbaden, machte, be- 
Btiitigen dio Richtigkeit moiner Behauptung. Dio bo- 
troffondon Yorsucho fielen durchaua nicht iiberoin- 
stimmond aua. In einem Falle erhielt das Laboratorium 
zu KarlaborBt 45,23 0/<j leichte Antoile, wiihrend dna 
Konigliche Materialprufungsamt nur 3,5 °/o zu ver- 
zoiclinen hatte.

Dio auf dio Scliwobeanalyae ycrwondoto Zoit 
halte ich fiir vcrlorcn. Dieae UntorsuehungBmethodo  
ist dazu beatimmt, iiber die Qualitiit der Ilandela- 
zcmente AufaehluB zu geben. Sio wiirde, fallB sio 
ais normengemiifiea Priifungsmittel eingefuhrt wiirde, 
bei den nicht wiasonaehaftlich gebildeton IConaumenten 
don Glaubon horvorrufen, man kiinno durch sio alle 
im Portlandzoment vorhandonon fremden Bostandteile, 
zu denen ganz besonders auch dor Leichtbrand ge- 
hort, quantitativ naehweiaen; und daa iat unmBglich.

DemYoroin deutscher Portlandzomont-Fabrikanten 
wurde os sehr wcrtvoll sein, wenn er durch dio 
Schwebeanalyso bowoisen konnte, daB der Portland- 
zomont im Gogenaatz zu dom Eisonportlandzomont 
oin einheitliches Pulvor aei. Hun aber ist der Port
landzoment wodór ein einheitliches noch ein stabiles 
Pulvor. Im Gogenteil, er bestelit aus einem Minoral- 
gemonge, das infolgo der Leichtzorsotzlichkcit des 
Haupterhartungafaktora, des Minerala A lit, beim 
liingeren oder kiirzoren Lagern, dem joder Zemont 
deB Ilandela unterworfen ist, Kalkhydrat abapaltot 
und, ohno dadurch wesentlich an Qualitfitsguto einzu- 
bilBen, im Laufo der Zoit viel mehr loichto Teilo 
bildet, ais er anfangs beaaB. Kun wollcn dio Yor- 
troter der Schwebeanalyso den abgelagorton Zement 
durch ein nachtriiglichos Glilhen wiedor in den Zu- 
stand Torsetzen, den er vor seiner Ablagerung besaB. 
Sio Ycrgeason aber dabei, daB der Leichtbrand durch 
daa Gliihen das niimliche spezifische Gowicht erhalt 
wie gut geBinterter Klinkor, und daB fernor dio oinmal 
zorsetzton Teile dos Klinkers durch den GliihprozeB 
nicht regeneriert werden.

Dio Arbeiten <lor Meorwasserkommission
sind in alter Woiao fortgcsotzt worden. Dr. Rudolf 
D y c k o r h o f f  hatte indessen in diesein Jahro keine 
positiv neuen und interessanton ErgebniBao zu bo- 
richten. Im Laufe des Sommers wird Prof. G a r y  die 
zohnjiihrigen Yersuchskorper Yon 1896 in Augenschein 
nehmen, und vou ihrem Befunde wird es abhungen,

Eino Tollig andere Frago ist die, ob es gut ist 
absichtlich, treibenden Zementklinker zur Erzeugung 
von Eisenportlandzement zu benutzen. Friiher konnte 
man das glauben. Man hat aber mit der Zoit gelernt, 
daB es besser ist, einen normalen Kalkgehalt innezu- 
haltcn. Es ist ganz selbstyeratandlich, daB die Eiaen- 
portlandzement-Fabrikanten alles daransetzon, ihre 
Waro stetig zu Y o r b e s s e r n ,  u m nach wie vor mit d en Port- 
landzeinentmarken erfolgroich konkurrieren zu konnen.

ob sio in diesem Jahro gepruft oder noch liinger be- 
obachtot werden sollen.

Dio sogonaunto Sclilackonmischfrago.
Dr. Go Bl i c h  berichtoto iiber don Stand der 

Schlackenmi8chfrage, d. h. er suchto nachzuwoisen, daB 
der Eisenportlandzement dem Portlandzoment nicht ais 
obenbiirtig zur Seite gestellt werden konne. Yor allen 
Dingen behauptote er, daB sich der Eisenportlandzement 
an dor Luft viel ungiinstigor verhalto ais der Portland- 
zement. Er kaufto zu dioser Beweisfiihrung nicht etwa, 
wio daa dochnaturgomiiB gowesen wiiro, aus dcm Handei 
oinen oder mehrere Eisenportlandzemonto auf, sondern 
kaufte in OstpreuBen einen aus Schlacke horgostollten 
Betonzement, der bei guten Norinenfeatigkcitcn Behr 
schlechte Luftfeatigkeiten aufwicB. W eshalb Dr. Goslich 
oinen Zement zum Yorgleicho heranzog, der lediglich 
ais AusgangBprodukt nur dio Hochofenschlacko, aber 
nicht die Eigenschaft des Eisenportlandzomentcs besitzt, 
iat unyerstiindlich. DaB man aus Ilochofenschlacke  
bei mangelhaftor Kontrollo ebenso loiclit achlochten 
Zement herstellen kann, wie aus natiirlichen ltohmate- 
rialien, ist niomals bestritton worden. Wenn der Ver- 
oin deutscher Portlandzomont-Fabrikanten mit Rechtao  
hohen W ert auf die Luftfestigkeit dor Zomente legt, 
woshalb schliigt er dann nicht in erator Linio vor, 
derartige Priifungsmcthodenin dioKorinon aufzunohmen 
und eine MinimalluftfeBtigkoit zu verlangen? Der Yer- 
oin deutscher Ei8enportlandzomontworko hat sich schon 
im Jahro 1900 boreit erkliirt, fiir seine Mitglieder 
jede Yerschiirfung der Jformon in Beziehung auf 
\ rolumbestiindigkoit und Festigkeit anzunohmon. Es 
waro doch ein „Tostimonium paupertatis“ fiir dio ge- 
Bamto ZomentindiiBtrie, wenn es nicht moglich w tire, 
Normon anfzustellen, dio sowohl fiir den Porttandzement 
wio fiir don Eisonportlandzcmont volle Giiltigkeit habon.

Dr. G o s l i c h  sagt weiter, „die Schlackenloute1' 
hiitten anfangs behauptet, sic stellten oinen sehr kalk- 
reichen Zementklinker ber, den aio mit Schlacke (kalk- 
arinem Zement) verdiinuen miiBton, um Treiberschei- 
nungen zu yerhindorn. Es soi aber ausgeschlosson, 
treibenden Zement dadurch zu boruhigen, daB man 
ihm einen Teil Schlacken oder ein anderes Yer- 
diinnungsmittel zusotze.

Dr. G o s l i c h s  Auaspruch zeigt, daB er aelber 
niemała eingehondo Yerauche mit Schlacken anstellto, 
odor daB er diese Versucho sehr wenig geschickt aus- 
fiihrto. Treibender Zement wird stets dureb das Zn- 
mahlen von wassergranulierter Hochofenachlacke 
wesentlich yerbessert und beruhigt. Es iat diea eine 
Tat8acbe, dio schon seit yielen Jahren allgeinein be
kannt ist. Aus meiner Praxis fiihro ich nur don fol- 
jjenden charakteriatiachon Fali an:

Dr. G o s l i c h  geht dann auf einen ProzeB der 
dom Yerein deutscher Portlandzement-Fabrikauten an- 
gehorenden Fabrik Keustadt gegen daa Eieenwerk 
Kraft ein. — Neustadt war bei einer Submission auf 
Zement unterlogen und hatte nun daa Eisenwerk Kraft 
wegon unlauteren Wettbeworbs verklagt, weil dasKraft- 
work zu einer Zeit, da der Name Eisenportlandzement 
noch nicht oxistierte, Boine Ware unter dem Namen 
Kraft -Portlandzement angeboten hatte. Ob iibrigens

F e s t i g k o i t o n .

7. u g D r u c k Bem.

Markę „Z“ ..............................................
Ohno Z u s a t z ..............................................

W . L. 
15,2 19,4

7 Tage 
W. L. 

13,6 2G,0

28 Tage 
W. L. 

13,0 26,2

7 Tage 
W. L. 

IGI 216

28 Tago 
W . L. 

134 249

Normen- 
probo 

nicht best.

Portlandzement .....................................
Marko „Z“ ..............................................
Mit 50 o/o wassergranulierter gemali- 

lener Sch lacke.........................................

3 Tago 
W. L.

15,1 17,8

7 Tage 
W. L.

23,6 23,6

28 Tago 
W . L.

27,2 29,1

7 Tago 
W. L.

168 184

28 Tage 
W . L.

204 255

Normen- 
probe be- 

standen
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lcdiglieh die Preiadifferenz bei dem Submissionazuachlag zoment der Fabrik NouBtadt damala aus dem Handel
auaachlaggebond war, ist fraglich. Ich hahe Portland- aufgekauft und folgendo Foatigkeitszahlen erhalten:

Z u (f 0 r u c k

Portlandzement ..........................................
Marko „NeuBtadt” ................................

3 Tage 
W . L. 
0 11

7 Tago 
W. L. 

6 12

28 Tage 
W. L. 

11,2 25,9

7 Tage 
W . L. 
94 136

28 Tage 
W. L. 

147 183

Noustadt ...................................................

Mit 30 o/0 Ilochofenschlacko . . . .

3 Tago 
W . L 
7 125

7 Tago 
W. L. 
9 15

28 Tago 
W . L. 

15,7 24,1

7 Tage 
W. L. 
96 132

28 Tage 
W. L. 

176 213

Der Nouatiidtor Zement entaprach alao nicht ein- 
mal den Normen. Bringt die Fabrik ofter eine der- 
nrtigo Ware in don Handel, ao iat ea nicht zu vor- 
wundorn, wenn andere Marken ihr vorgezogen werden. 
Dr. Goalich kritiBiert dio Auswahl der G utachter durch 
das Gericht in dor ihm eigenen ironiachen Art und Bchout 
sich nicht, Pr o f . Mat hes i ua ,  der in der Streitaache zum 
Obergutaehtor ernannt war, oigonniltzigo und unlautore 
Motive bei Abfaaaung seinoa Gutachtona zu unterstellen. 
Eine derartige Kampfoaweiao kann nicht scharf gonug 
yerurteilt werdon. — Nicht ganz richtig iat ferner, wonn 
Dr. Goalich angibt, Dr. Michaelis und ich waren zu 
wesentlich ontgegengesetzten Anaichton in unaoren Gut- 
achten gokommon.—Tatsachlich erkennt Dr. M i c h a o 1 i a 
in seinem Gutaehten ebenso warm dio yorziiglichcn 
hydrauliaclien Eigensehaften der wassorgranulierten 
Schlacko und des Eiaenportlandzomentea wic ich an; 
nur ateht er in botreff dea Namens Portlandzemont 
auf einem andern Standpunkt. Dr. Goslich gibt woitor 
an, der Yerein deutscher Chemiker hatte sich der 
Sclilackenmiachfrage zugunaton dea Yereinos deutscher 
Portlandzemont-Fabrikantenangenommon, indem er den 
Artikel einea Hrn. Klehe, in der „Zeitschrift fiir 
angowandte Chemio" 1905 S. 933 abgedruckt habe. 
Sondorabdrucko dieses Artikela hatto Dr. Goalich fiir 
Interea8enten zur Hand. Dr. Goalich vergafl aber 
ganz, zu bemerken, daB der Yeroin deutachcr Che- 
miker in unparteiisclier Weiae und in Erkonntma der 
W ichtigkeit der Schlackonfrago auch die Gegenpartoi 
in aeinem Ycreinaorgan zu Wort kommen licB, und 
daB die Auafuhrungen des Hrn. Kleho durch Dr. Otto 
Schwabo grundlich widerlcgt wurden. Von dieaem 
Aufaatz hatte Dr. Goslich morkwUrdigerwoiso keino 
Exemplare mitgobracht.

Der folgendo Redner Dr. D y c k c r h o f f  kam zu- 
nitebst auf seine Torjabrigen yergleichonden Yersucho 
mit Portlandzemont und Eisenportlandzemeńt zuriick. 
Auch er behauptete, Eisenportlandzoment yerhalte aich 
an der Luft wesentlich schlechter, ais Portlandzement. 
Dr. Dyckerhoffa Yerauche etimmen aber abaolut nicht 
mit den meinigen uberein. Ich habe ateta konstatiert, 
daB Eiaertportlandzemont aich bei allcn YerarbeitungB- 
weiaen, mit lloehofenachlacko, Kalk, TraB, kornigem  
Sand usw. gcmischt, dom gewohnliehen Portlandzemont 
analog yerhiłlt und dio heutigen Normen, die zwar 
anerkanntermaBen aehr yerbeaaerungabediłrftig aind, 
ebenaogut zur Beurteilung von Eiaenportlandzement 
wio yon Portlandzement dienen konnen.

Der Yerein deutscher Portlandzement-Fabrikanten 
hat yor zwei Jahren yier Portlandzemente und yierEisen- 
portlandzemento yom Kóniglichen Materialpriifungsamt 
in yorachiedenen Miachungen im Anliefcrungazuatand 
und nach dreimonatiger Lagerung priifen lasaen. Diese 
Resultate haben fiir den unparteiiachen Beurteiler 
wenig Wert, denn die Probenahme iat nicht angegeben. 
Wio ich schon haufig heryorhob und wie allgemein be
kannt ist, differieren die yerschiedenen Portlandzemont- 
marken auBerordentlich. Hat z. B. der Yerein deutscher 
Portlandzement-Fabrikanten aus der groBen Anzahl 
aeiner Fabriken nur eratklaaaige Marken, yiellcicbt noch 
dazu unter yorheriger Angabe, zu welchem Zweck der 
Zement benutzt werden aollto, direkt aus den Fabriken

bozogen, ao ist os koin Wunder, daB dor Eisenportland- 
zement dom Portlandzemont untorlegen ist. DaB sich 
der Yerein deutscher Portlandzoment-Fabrikanteu behufa 
Erlangung des zu prufenden EiaenportlandzcmenteB 
direkt an dio Fabriken gewandt hat, ist nicht anzu- 
nehmen. Dr. Dyckerhoff macht darauf aufmerkaam, 
daB auf Yeranlassung dea PreuBiachon Miniatoriuma 
oino yergleichondo Prufung yon Portlandzement und 
Eiaenportlandzement atattfindet. Dioae Prufungen aind 
noch im Gang und aollcn er8t spater yeroffentlicht 
werdon. Dio Resultato werden noch geheim gehalten; 
wir milBsen alao abwarton, was dio unparteiischo 
Prilfung ergibt. Aua den von Dr. Dyckerhoff er- 
wahnten Prufungareaultaten de8 Kijniglichen Material- 
priifungaamtea geht aber dio interesBanto Tataacho 
ganz deutlieh heryor, daB Eiaenportlandzement daa 
Lagern nicht achlcchter, aondern wesentlich beaaer 
yertragt, ais gowohnlicher Portlandzement. Wahrend 
dio EiBenportlandzomento nach dreimonatlichem La
gern in dor 28tagigen Druckfeatigkeit nur 1 kg durch- 
sohnittlich einbuBton, yerloren die Portlandzemente 
durchschnittlich 34,5 kg. In der Zugfestigkeit zoigen 
beide eino geringe Zunahme.

Bekanntlich hatto Professor Gary in den „Mit- 
teilungen aus der Konigl. Techn. Yersucbsanatalt" 
3. n e ft 1903 aua einer Anzahl yon Yersuchen den 
SchluB gezogen, daB dio Featigkoiten der Miachungen 
dor Bindomittel mit Schlacko achnell abnahmen, wenn 
man daa Gemiach langere Zoit lagorn UiBt, und dal! 
aich dieaer Unteracliied am doutlichaten in der Druck- 
festigkeit zeigo. Es sei daher nicht nur nicht yer- 
worflich, sondern BOgar cmpfohlonswert, Mischungon 
mit Hochofenschlaeke, wonn man solcho yerwenden 
wolle und yerwenden konno, orat unmittelbar yor dem 
Gebrauch auf dem Bauplatz anzufertigen. Dieaer 
Ausspruch des Profoaaors Gary war natiirlich Wasser 
auf der Miihle der Gegnor dea Eisonportlandzcmentea 
und iat yon ihnen in den Fachzeitacliriften in ergie- 
biger Weiao auagebeutet worden. Ea iat doshalb fur 
dio Eisenportlandzement-Fabrikanten besondera wert- 
yoll, daB da8 Koniglicho Materialprufungaamt, desaen 
AbteilungsrorBteher Profeaaor Gary iat, jetzt durch 
aeino Tabellen gerade daa Gegenteil konatatiert, nUm- 
lic h : daB Eiaenportlandzement, alao ein fabrikationa- 
maBig hergcstelltea Produkt aua gowohnlichom Port
landzement und Hochofenachlacke, daa Lagern ganz 
Yorzuglich yertragt.

Untersucliiingen ilbor die Bestimmungen 
der Bindezoit und der Yoluinbestiindigkelt des 

Portiandzementes.
Die Kommiaaion, die aich dieaen Arbeiten zu 

unterziehen hat, hatte keinerlei nennonawerte Erfolge 
zu yerzeichnen. Ea iat ihr noch nicht gelungen, die 
Methoden, nach denen der Anfang der Abbindezeit 
dea Zementea durch die Yicatache Nadel oder durch 
den Fingerdruck beatimmt wird, durch einen zweck- 
maBig konstruierten, praktiach leicht benutzbaren 
Apparat zu yordrangen. Profeaaor Gary zeigte der 
Yeraaminlung im yorigen Jahre einige kleine sinn- 
reich konatruierto Apparate, mit dereń llilfe  er die 
Beobachtung gemacht hatte, daB der Zement atets in
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domjonigcn Zeitpunkt abgobunden iet, an dem er dio 
hochsto Tempcraturerholiung beaitzt. — Profeaaor 
Gary hat dieae Yoraucho fortgeaotzt und durch drei 
aehr anachauliche Bildor dargotan, daB man durch 
dieao Apparato eine ungleieh doutlichore Yoratcllung 
von dem Abbindevorlaul' bekommt, ala durch dio 
Yicatsche Nadel.

Boriclit iiber <lie RoTision dor Normen.
Dr. M il 11 e r - Ri i  d e r a d o r f  berichteto iiber die 

Tiitigkeit dor Kommiaaion fiir Roviaion dor Normen. 
Er toilt zuniichst mit, daB oin und deraelbo Zement an 
zehn Ycrschiodone PrUfungastellon geachickt und dort 
gonau nach oinor vom K oniglichcn Matorialpriifiings- 
amt ausgoarboiteten Yorschrift mit oinom vorher 
bestimmten Prozontaatz WaBaer zu je 20 Zugfeatig- 
koitaprobon und jo20Druckfo8tigkoitaprobcn vorarboitot 
wurde. Dio Hofifnung, auf diese Weiao nur oiniger- 
maBen iiboreinatimmendo Roaultate zu orhalton, wurde 
gewaltig getiiuBcht. Dio ermittolten Zugfestigkeits- 
resultato Bchwankten zwischen 19,3 und 20,65 und die 
Druckfeatigkoitsresultato zwischen 163 kg und 224 kg 
f. d. Quadratzentimeter. Eine zwoito vergloichende 
Prilfułig, boi der vorgeschriebon war, nur noue Probe- 
korperformen zu benutzen, und boi dor auch dor Sand 
don einzolnen Laboratorion zugoachickt wurde, fiel 
bedeutend giinstiger aus. Besondors gut stimmten 
dio DruckfeBtigkeiten untereinander. — Dio Kom- 
mission empfiehlt dahor, dio Druckfostigkoitspriifung 
mehr ais bisher in don Vordergrund zu riickon, zu- 
mal diesolbo mehr der Anwondung auf der Baustelle 
entapricht, ais dio Zugfestigkeitsprufung. — Auch dio 
Luftpriifung ist erfreulicherweiso in das diesjahrige 
Arbeitaprogramm aufgonommen worden, und zwar aoll 
hior oin hoherer "Wert auf die Zugfestigkeitsprufung ge- 
Iegt worden, da der kleino Zugfeatigkeitskorper das Ein- 
dringon dor Luft bessor geatattet, ais der groBo Druck- 
korper. Ich yermuto nach meinon Erfalirungon, daB 
bei Priifungen an der Luft noch groBero Unterschiede 
in don Iiesultaten bei den Yerschiedenen Priifunga- 
stollen ointreten worden, ala unter W asser.i Dio Ar- 
beiten dor Kommission zoigon wieder aufa noue, wio 
gowagt os iBt, auf Grund wenigor, an ein und dor 
mimlichon Priifungsstelle gemachter Yeraucho oin ab- 
sehlieBondoB Urteil iibor eine Zementgattung zu fiillen, 
wio dios z. B. Dr. Dyckerhoff iibor don Eisenport- 
landzoment tut. Dio Kommisaion hat auch Probe- 
roihon im Mischungaverhiiltnia 1 : 4 und 1 :5 ein- 
geschlagen. Diese Versucho werden sehr bald den 
Boweis meiner Bohauptung bringon, daB zwischen den 
yorsehiedenen Marken dea gewohnlichen Portland- 
zomontoa wio zwischen den Eisenportlandzement- 
marken ein groBer Untorschied bestehen kann, und 
daB die Normen in ihrer jotzigon Form durchaus 
nicht ohno weiteres den Konsumenten dio sichere 
Gewfihr bieten, daB ein Zement mit besonders guten 
Normenfoatigkoiten in allen MiachungsTerhiiltnisaen 
und boi allen Bauzwocken die gewunschton Dionste 
leiBtet. Nach den bishorigen Erfahrungen kommt es 
sehr hiiufig vor, da!) eino Marko, dio die Normen 
keinoswega wesentlich iiberBchreitet, sich in der Praxis 
beasor bowiihrt, ala eine Markę mit bohen Festigkeiteu.

Sodami teilt Dr. Miillor mit, daB die Kommission 
folgende Faasung fiir dio Bogriffserklarung von Port- 
landzement em pfiehlt:

„Der Portlandzement ist ein hydrauliachea Binde- 
mittel mit nicht woniger ala 1,7 Gowichtsteilen Kalk 
auf 1 Gewichtsteil Kieaolaiiure - |-  Tonerde -)- Eisen- 
oxyd, hervorgegangen aus einer innigen Mischung 
dor Rohstoffe durch Broimon bis mmdestens zur 
Sintorung und Zerkleinerung des 60 gewonnenen 
Bronnproduktes bis zur Mehlfeinheit. Diesem tech- 
niscli oinheitlieben Erzougnia diirfen z u r Rogelung 
der Abbiudezeit 3 v. H. andore Stoffe zugeBotzt 
worden.

Portlandzement soli folgondon Anfordorungon ge- 
niigen:

1. Daa spezifischo Gewicht soli bei auagogliihtem  
Zement mindostens 3,1 betragon;

2. der M agnosiagehalt soli hochstens 3,5 y. II. bo- 
tragon;

3. dor Schwofolsauregehalt, ais SOs borechnet, boII 
nicht hoher al8 2,5 v. II. sein.
Dio Kommisaion zur Reyision der Normen hiilt 

oa im Einvorataiidnia mit dom Yorstande dos Yoroins 
fiir wiinachonswort, daB in der Begriffsorkliirung fiir 
Portlandzement fcstgclegt wird, wolchor Prozentsatz 
an leichten Bestandtoilon im Portlandzement ais zu- 
laseig erachtet werden soli. D iese leichten Teilo sollen 
durch Schweboanalyse auageschiedon bezw. festgestellt 
werden."

Dieso neuo Begriffserkliirung leidet wrie dio bia- 
herigo an einem erheblichen schwcrabstelibaren Mangel. 
Sio ist nur eino Yorschrift, eino Art Rezept zur Iler- 
stellung von Portlandzement. Abor sio enthiilt auBer 
der Forderung, daB der Portlandzement ein tochniBch- 
einheitlichos Produkt sein miisso, durchaus keine 
eigontlicho Dcfinition dea BegrifFos Portlandzemont.

Nun abor ist die Forderung dor Ileratellung oinea 
tochnisch-einheitlichen Fabrikatos fiir dio Portland- 
zement-Fabrikanton sehr schwer, ja in violen Fiillen 
fast unmoglich zu erfiillen. Fast allor Portlandzement 
deB Ilandela enthiilt mehr oder minder groBo Mengon 
Yon Loiclitbrand, dio infolgo ihros nicht gosinterton 
Zustandos ais portlandzomontfremdo Korper anzu- 
spreebon sind. D iese, den einheitlichen Charakter 
des Portlandzomontes storenden Mongen, lassen sich 
bia jetzt weder durch die Schwoboanalyae lioch durch 
irgend oine andore Methode mit Sichcrheit quantitativ 
bestimmen. Da es aber doch immerhin moglich ist, 
daB einmal eino solcho Methodo orfunden wird, acheint 
os mir nicht tunlich, dio Einfiihrung dor vorgeschla- 
gonen Normen zu befiirworten, denn die botroffende 
Erfindung wiirde ihre Aufrechterhaltung Yerhindorn.

Auch dio Fostlegung des spozifischon Gowichtes 
fiir don ausgegliihteii Zemont lialto ich nicht fiir 
praktisch. Ich bin vielmohr dor Ansiclit, daB daa 
speziiische Gowicht, falls man eine Slinimalgronzo fiir 
die8es zu erlangen wiinBcht, im Anlieforungszustaiid 
der Waro festgelegt werden muB.

In betrell' der Frago, wio hoch dor Magnesia- 
gchalt unbeschadet gestattet werden diirfo, hatte man 
allgomein dio offenbar auf einer richtigen Erfahruug 
fuBende Anaicht, daB man einen Gehalt von 5 o/0 
gelten lassen diirfe. Nur Dr. D y c k o r h o f f s  Beobach- 
tungen wichen, wio sie das bolranntlich fast immer tun, 
Yon allen anderen ab.

Dio Forderung in bezug auf den Prozentgehalt 
an Schwefelsiiure ist wohl yon allen Fabriken oin- 
zuhalten. Aua dem allen ersieht man, daB die zur 
Revision dor Normen erwahlto Kommission noch eino 
groBe Mongo von Arbeit zu orledigon hat, oho sio 
zum AbschluB golangon kann.

Yortrag toii Dr. Mlcbaelis iibor die liydranlischeu 
IUndemittel.

Der Yortrag yon Dr. M i c h a o l i s  bringt ein inter- 
essantes, reichea Jlatorial an Yersuchon, dio Einblick 
in die Bestandteile dea Portlandzem enteB und in seine 
Umwandlung beim Abbinden und ErhSrton gewiihren 
konnen. Gerade dieses zwoito Gebiet muB bisher ais 
aehr wenig orforacht angeaehen werden, und um so 
dankenswertor ist es, wenn Dr. M ichaelis sich dieser 
Aufgabe unterzieht.

Dr. Michaelis behandelt hauptsachlich zwei Fragen, 
namlinh: „1. ww aus b e B teh t Portlandzement und 2. 
welche Umwandlung erleidet derselbo beim Erhiirtungs- 
prozeB?“ Einleitond fiihrt Dr. Michaelis zuniichst aus, 
das man alle Zemento, auch die Romanzemente, vor
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und nach erfolgter Sintorung durch eino einheitliclio 
Summonformel darstellen kann, deren Grenzen dio 
Grcnzen dor Zusammensetzung der yerscliiedenen Ze- 
mente Bind. Auf dio spezielle Frage, „woraus hesteht 
Porlandzoment? gibt Dr. Michaelis eino yierfactie 
Antwort, niimlicli: 1. aus Alit allein, wofern dio Roh- 
inasso kein Eisen onthiilt; 2. aus Alit und Celit; abor 
moist 3. aus Alit, Celit, Relit, Fclit und einem glasigen  
Rost; 4. or kann auch nach S. B. Newborry lodiglich 
aus sogenanntom Trikalziumsilikat bostehen.

Bei der Besprechung der oinzelnon Klinkormine- 
ralien bestroitet Dr. Michaelis dió viel erorterto Mog- 
lichkeit der Existenz oines Trikalziumsilikates und 
orkliirt Alit fiir eino boi WoiBglut entstehende und 
bei dor Abkiihlung zuniichst auskristalliaioronde iso- 
morpho Mischung von Kalk, Kalkaluminat und Kalk- 
silikat. Der Celit, welcher nach Dr. Michaelis rotlich- 
braun aussiebt und meist nicht vollig aus der Mutter- 
lauge — dom glasigen Rest — auskristallisiert ist, 
wird ais eino Dikalziumverbindung angosprochen. Was 
Bclit ist, ist zwcifelhaft. Dr. Michaelis hiilt ihn mit 
groBer W ahrscheinlichkeit fiir Trikalziumdialuminat.

F elit , ein sehr unerwiinschtor Bestandteil, dor 
sich bei langsamer Abkiihlung odor lang anhaltender 
Nachglut bildot und die Ursacho des Zerrioselns oines 
Klinkers sein kann, wird ais inaktiyes Dikalzium- 
silikat aufgefaBt.

Um einon Einblick in don Erhiirtungsyorgang zu 
gowinnen, hat Dr. Michaelis dio Ilydrato dor Magno- 
sium- und Kalksilikate oingehond studiert, wio sio 
teils in der Natur Yorkommen, teils sich im Labo
ratorium untor geoigneten Bedingungen bildon. Er 
kommt zu dom Ergobnis, daB die Ilydrosilikato in don 
hydraulisclion Mortolbildnern niemals kristallisiert 
sind, und daB dio Kieselsauro auf nassom W ego nie 
inohr ais andorthalb Molekuło Kalk zu binden Yermag 
und somit das KalksaU dor Diorthokieselsauro bildet. 
Dieso kalkreichste Vorbindung nonnt Dr. Michaolis 
„Yicatit"; sic entsteht vorzugsweiso boi dom Abbau 
der mit Kalk iibersiittigten Bindemittel, wfthrond das 
Salz der Tetraorthokioselsauro, Yon Dr. Michaolis 
„Smoatonit" genannt, durch Kalkaufnahmo aus don 
Puzzolanmdrtoln ontstoht.

Dr. Michaelis zeigt sodann, daB die Magnosia 
den Kalk nio zu ersotzon Yermag, noch auch in freiom 
Zustande, wio bisher nngenoinmen, Yorhandon sein 
kann, diesolbo ist Yiolmohr zuniichst ais Dimagnesium- 
Ferrit, dann ais Magnesiumaluminat und erst in 
groBerer Mongo zum Teil frei Yorhanden. Dr. Michaelis 
zoigt an funf Zomcnton, wolcho 1,12 bis 5,29 o/o 
Magnosia onthiolten, daB dieselben wahrend 10 Jahren 
yollig Yolumbestandig bliebon, wiihrond zwei Zemento 
mit 16 und 30 o/o MagnoBia bei langer Dauor teils sehr 
goringe Fostigkeitgzunahmo odor gar Riickgang, teils 
Treibrisso zeigten. Wiire in diesen Zementen die 
Magnesia dom Kalk gleichwertig, so wiire das Yer- 
hiiltnis von Kalk zu Kieselsiiure ein ganz abnorm 
hohoa, und es hiitte sofort Troiben eintreten miissen.

Dio beim Abbindon bezw. Erh&rten entstehenden 
Yerbindungen studiort Dr. Michaelis an dom Yerhalten 
des Zementos zu mohr oder minder gesattigtem  Kalk- 
wasser bei langer Einwirkung desselben. Durch dio 
Zersetzung des Alites bildet sich hauptsachlich noben 
freiom Kalkhydrat Yicatit: 2 S i 0 2 ,  3 Ca O,  3 H 2 O
und Kalkhydroaluminat. Zuwoilen ontstohen auch 

Smoatonit: 4 Si 02 ,  5 Ca O, 5 H 2 O und 
W inklorit: Si(>2, CaO, H » 0 .

Der Celit wird erst durch dio entstandene Kalk- 
losung angegriffen, und die Ferrito werden erst ganz 
Bpat hydratisiort.

So ist das Abbinden durch die Bildung der Ily- 
drosilikato, die einen mineraliBchen Leim darstellen, 
in welchem sich Krigtallo von Kalkhydrat, Kalkhydro
aluminat und Kalksulfoaluminat entwickeln konnen, 
erklart, wahrend die Nacherhartung im 'lyeaęntlicben

XVITI.2e

durch Ahgabe dos Quellungsw'asscrs aus diesom Mine- 
ralloim und weitere lCristallentwicklung zustande 
kommt. Da die gclatinoscn Kalkhydrosilikate Yollig 
wasBorundurchlassig sind, bo schutzon sio dio ein- 
gebotteten, noch uiiYeriindorton Zemonttoilchen Yor 
woitorer Zersetzung, und so kommt cs, daB ein jahre- 
lan g  untor WaBsor golagortor reinor Zementmortel, 
aufs nouo gepulyert, noch einmal abbindet und or- 
hiirtot.

Es lieBo sich noch manclio intorossanto Mittoilung 
dom Y o rlie g e n d e n  Protokoll ontnohmon. So z. B. wiirde 
der Vortrag yoii Ingenieur T i m m  iiber Rotierer um 
so mehr oiner cingehenden Erwiihnung wert sein, ais 
derselbe gerado die Niltzlichkeit des Drehofeus fiir 
die Eisenportlandzomontwerko horvorhobt. Es lHBt 
sich inanches dafiir, manches dagegen sagen. Deshalb 
ist cs sehr wohl moglich, daB ich an anderer Stelle 
darauf zuriickkomme.

Wiihrond des Druckes erhiolt ich Yom Yerein 
doutschor Portlandzement-Fabrikanten oinen Sonder- 
abdruck dos Dr. D y c k e r h o f f s c h e n  Yortrages, 
dem dio yergleichenden Resultate des Konigl. Ma- 
terialprUfungsamtes mit Portlandzement und Eisen- 
portlandzement boigegeben sind. Um dem Iuhalt des 
materialamtlichen Dokumentos g o w iB serm aB en  durch 
eine Art ministorieller Sanktion eine groBero Trag- 
weito zu erteilen, ist den boidon Scliriftstilckon das 
folgendc, sehr bezeichnendo Begleitschreiben angefilgt: 

Yeroin deutscher Portland- 
zem ont-Fabrikanten (E. V.).

Iloidelberg, den 30. August 1906.
An die Ilcrren AusBchuBmitglioder fiir die Prilfung 

Yon Eisenportlandzoment.
Ilrn. Dr. H. Passow, Hamburg.

In der AusschuBsitzung vom 2. Juli 1902 wurde 
Yon seiten der Vcrtreter des Yereins deutscher Port- 
landzomcnt-Fabrikanten darauf hingewiesen, daB durch 
Zusiitzo foinpulYorigor Stoffe, wio TraB, Sand, Kalk
utom, llochofenschlacko usw., zum Portlandzement 
Miscliprodukte hergestellt werden konnen, welche bei 
der Priifung nach dem jetzigen NormenYerfakron dio 
darin Yorgeschriebeno Minimalfestigkeit sehr wohl er- 
reichen, sich jodoch bei dor praktischon Yerarbeitung 
abwoicliend Yom reinon Portlandzement yerhalten, und 
der Yorbehalt gomacbt, Yersuche mit derartigcn 
Mischungen boiin AusschuB zu beantragen. Dem er- 
folgten Antrag hat der Ilorr Minister nicht statt- 
gcgebon, Bondem mit Schroibon yom 12. Noyember
1902 erwidert: „daB, falls der Yerein solcho Yersuche 
fur erfordorlich halte, os gentigo, deren Ausfahrung 
durch dio MochaniBch-Technische Yorsuchsanstalt yor- 
nehmen zu lassen, um ihre Ergebnisse ols zuyorliisBig 
zu kennzoichnon uud sie mit denen dor Eisenzement- 
yorsuche yergleichbar zu machen.“ Wir haben dom- 
zufolgo das Koniglicho Materialpriifungsamt GroB- 
Lichterfeldo beauftragt, solche Yersuche anzustellen, 
und beehren uns, Ihnen anbei die erhaltenen Resultate 
nebst einem Sonderabdruck aus dem yon Hrn. Dr.-Ing. 
Rudolf Dyckerhoff auf der Hauptyersammlung des 
Yereins deutscher Portlandzement-Fabrikanten im 
Februar 1906 erstatteten Berichte iiber die Schlacken- 
mischfrage zur ged. Kenntnisnahmo ergebenst zu iibor-
senden. „  , ,

Hochachtungsyoll
Der Yorstand des Yereins deutscher Portlandzement-

Fabrikanten (E. Y.).
F. S c h o t t ,  Yorsitzender.

DaB die Antwort des Herrn Ministers auf dąs 
Gesuch des Portlandzemont-Fabrikanten-Yereins dio 
gewunschte Sanktion i 11 Wjrkli''hkeit picht enthalt,

4
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leuchtet bei gonauer Priifung ohno woiterea oin, d a  
ja jeder solbstYorstandlich mit odor ohne miniatoriolle 
Befiirwortung derartige Versuche sich von allen offont- 
lichen Aomtern nach seinem Belieben machen laasen 
kann. Es hat abor fast don Anachein, ais sollten dio 
ofEenbar zu Reklamezwecken gedruckten Resultate 
dem Urteil der vom Ministerium oingosotzten Kom- 
mission yorgreifen. In dom Scbriftstiiek des Konigl. 
Matorialprufungsamtos sind auch die gopriiften Zoment- 
marken und die Art der Probenahmo angegeben, dio, 
wio ich bomcrkto, im Protokoll fohlten. Wahrend 
a i s  Portlandzemento Y i e r  der anerkannt beaten Markon 
gowiihlt sind, wurden ihnen vier Eisenportlandzement- 
marken gogeniibergeatellt, von donen zwoi nicht zum 
Yerein deutscher Eisenportlandzement-Fabrikanton  
gehoren uud die eino nicht einmal ein deutaches 
Fabrikat ist. Dor nicht eingewoihte Konsument er- 
h i i l t  also oin Y o l i s t i i n d i g  falschos Bild dor wirklichen 
Tatsachon; ihm sollen Yorurteilo eingoimpft worden.

Dr. H e r m a n n  P a s s  o w.

Internationaler MaterialprufungskongreB.

I n  den Tagen vom 3. bis 8. Septombor d. J. fand 
in BriisBcl der 4. KongreB des „Intornationalen Yer- 
bandos fur die Materialpriifungen der Teębnik“ statt. * 
Die Feierlichkeiton, iiber die wir spiiter die zusammon- 
hangcnden Mitteilungen unseres Berichterstatters ver- 
offentlichon werdon, nahmon einen allseitig befriedi- 
gendon  Yerlauf. Yon den zahlroichen Y orgolegten  
Berichten und Abhandlungon diirfton die nachstchend 
im Auszug wiedergegebenon fiir unsore Leser von 
oinigem Intoresso sein.

P i e r r o  B r o u i l  liofcrte einen

Beitrag zur Diskussion iiber das Scliweilien.
YorfaBser bcschiiftigt sieli mit der selbsttatigen (auto- 
genon) SchweiBung und unterschoidet dabci zwei Ab- 
arten: oino, boi welcher das Metali nicht fliissig wird, 
und jeno, boi welcher dio Yoreinigung der Teilstiicko 
durch Schmolzen derselbon herboigefiihrt wird. Dio 
erstero SchweiBung, gonannt SchweiBung bei Glut- 
hitzo, ist vorziiglich bei Schmiedeisen und FluBeisen 
in Anwcndnng; dio zweitangefiihrto Art wird mit 
Ililfo von bosondoren W asserstoffgas-, SauerstoiTgas-, 
Azetyion- odor auch einfach mit Hilfe von gewohn- 
lichen Kohlengas-Biasrohren durchgefiihrt. Der Gold- 
schniidtsehe SchwoiBprozeB mittels der Aluminium- 
thermic ist oin Spezialverfahren. Boi erstgenanntem  
Yerfahren zeigten die ZerreiBstSbe, welche dio ScliweiB- 
stellen enthielton, genau dieBolben Festigkoitszahlen 
und Dehnungen wie die Stu.be des gleichen Metalles 
ohno SchweiBstollo; dio gescliweiBten Stellon wurdon 
im Y ollen  Querschnitt an den Schweifi8tellen gobogen 
und zoigton keine Brilchigkeit! U n d  t r o t z d e m  
w a r e n  d i o  S t a b o  m i t o i n a n d e r  n i c h t  v o r - 
s c h w o i B t .  E inYersuoh bestand nun darin, daB der 
getchweiBtu Stab zwischen die beiden Backen eines 
Schraubatockea eingespannt und sodann Yerdroht 
wurde, und zwar so, daB das froie Ende des Stabe8 
um eine halbo Umdrehung in einem Sinno gedrcht, 
hierauf gleichfalls um eino halbo Umdrehung im ent- 
gegongesetzten Sinno und bo fort, bald in dem einen, 
bald in dem andern Sinne hin und her gedreht wurde, 
bis der Bruch eintrat.

Ein d e r  S c h w e i B u n g  n i c h t  u n t o r z o g e n e r  
Stahl wird boi Durchfiihrung dor erwahnton Probe 
nach oinor groBen Anzahl Yon Yerdrebungen und 
Riickdrohungen brechen, und zwar unter Bildung oiner 
Bruchfliiche, die sonkrecht auf dio Stabacbae und die 
Einapannfliichen der Schraubstockbacken steht. Dio 
der SchweiBung unterzogonen Stabo dagegen offneten

* „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 10 S. 629.

sich regelmSBig langs der BeruhrungBflachon der yer- 
schweiBten Enden, und zwar schon nach oinor Yiel 
goringeren Zahl von Yordrohungen bezw. Riick- 
drehungen ais im Fallo wirklich yerschwoiBter Stiibe. 
Dieao losgegangenon Boruhrungsflachen der Enden 
waren glatt, ohno hakenformigo Erhohungon und ohne 
kristallinisehon Bruch; d io  S c h w e i B u n g  w a r  n i c ht  
d u r c h g e f i i h r t .

Sollen Stiibe goachwoiBt worden, so werden im 
allgemeinen die zu vorschweiBenden Enden* genoigt 
hergorichtet, ohno Rtioksicht auf don EinfluB, don dio 
Lange dieser Endfliicbon auf das Ergobnis der Zer- 
reiBprobo nimmt; donn, wonn dio Boriihrungsfliiche 
der gescliweiBten Enden geniigend groB is t  und die 
Adhiision zwischen diosen beiden Flachen auch Btark 
genug ist, so kann es sehr leicht gescliehen, daB die 
Kraft, welcho zur Trennung der beidon n u r  s c h o i n - 
b a r  Yorschw oiB ten Stabtoilo notwendig wird, lnihor 
ist ais das Maximum jener Kraft, welche der von der 
SchweiBung froio Teil des Staboa bei der ZerreiBprobc 
ertragon kann. Dieaer Umstand allein orkliirt die 
gliinzenden Ergebnisse der ZorroiB- und Biegoprobon 
Yon gescliweiBten Staben, dio sieli ohne Miihe boi 
Toraionabeanspruobung an der SchweiBstollo offnon,

Die chomiacho Zuaaminensotzung des Stahles liat 
auf die Durchfiihrung des SchweiBens EinfluB, indem 
das FluBeisen nicht mebr ais 0,10 bia 0,12 o/o Koiilon- 
stoff, 0,05 bis 0,06 °/o Schwefel, 0,05 bis 0,06 o/o Phos
phor, jedoch mindestons 0,3 bis 0,4 o/0 Mangan ent- 
halten soli.

D a s  S c li w o i B e n yoi i  F l u B e i s e n  b e z w ,  
F l u B s t a h l  d u r c h  S c h m e l z u n g i s t  dorzeit biiufig 
in Anwendung, liauptsachlich zur Yorbindung yoi: 
Kesaolblechen odor Platton; im allgemeinen zoigon 
dio ZerreiBproben zur Gcniigo, dali dio Bindestellen 
weniger widoratandafahig sind ais der iibrige Toil def 
Stiickes; dio BruchfeBtigkeit ist wohl im allgemeinor 
nur wenig, dio Dehnung dagegen bodeutend geringer 
Man kann das Gefiigo des Materials an der SchweiB- 
atelle, wo dassolbo don Eindruck eines Oborhitzter 
Flulieisons bezw. FluBatahlB macht, durch raach dureli- 
gefiihrtes Auagluhon Yerliessorn; man gewinnt hior- 
durch an Dehnung.

SchweiBungen mittels dor Knallgas- uud Azetylen- 
gasflainmo sind gleichwertig, Yorausgesetzt, daB bc: 
der Durchfiihrung in richtiger Woiae Yorgeganger 
wird. Einige Untersuchungen des Kleingefugos habor 
gezoigt, daB das Motali, wenn man sich dor Knall- 
gasflainmo zum Scliweilien bediento, im allgemeiner 
ot^Ya8 entkohlt war; in allen Ftillcn jedoch lieB siei 
dio SehweiBlinie leicht an den in derselbon onthaltonci 
Unreinlichkeiten wieder erkonnen.

B e i  d em  S c h w e i B e n  v o n  F l u B e i s e n  o de i  
F lu B s t a h l  d u r c h  Y e r m i t t l u n g  e i n e s  f r o md o r  
M e t a l l s  hat der Yerfasser dio Tatsache bestiitigi 
gofunden, daB man den Borax mit Erfolg durcl 
andere, iihnlieho Produkto ersetzen kann. Borax ha 
die achlechte Eigenschaft, zu schwellen und eint 
barto Krusto zu g eb en ; ein „Brasoline“ genanntof 
Produkt loistet ebenso gute Diensto wio Borax, schwell 
hierbei aber nicht und lSBt nur eino leicht zu ent 
fornendo Kruste zuriick.

Ein ueuos UntersucbungSTerfaliren 
magnetisclier Motalle 

von L. F r a i o h o t ,  Puteaus, beruht auf der Beob 
achtung dor magnetischen WiderBtandsunderungei 
eines Probestabes aus Stahl im Yerląufe seiner Zer 
reiBprobe. Der Probeatab wird mit konstantor Ge 
Bchwindigkeit der ZcrrciBprobe unterzogen und bilde 
hierbei den Kern einer Induktionaspule, welcho aui 
zwei ubereinander gelagerten W icklungen gebilde 
ist. Dio erste (primare) W icklung aus starkom Drah 
ist an die Klommen eines Akkumulators angeschlossen 
die zweite (sekundare) W icklung aus diinnem Drab
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filhrt zu einem gowohnlichen Gaivanomcter. Die pri- 
marc W icklung der Spule besitzt 40 Windungen auf 
das Zentimeter Lange der Spule, aus Dralit yon 12/io, in 
yier Lagen angeordnet; die sekundiiro W icklung besitzt 
6200 Windungen aus Draht von '*/«<> und hat oinen 
gesamten elektrischeń Widerśtand yon gleicher Griilte 
wie jener des Galvanometers, d. i. im vorliegenden 
Falle 200 Ohm. Ais Elektrizitiitsquollo dienten zwei 
Akkumulatorenelemente, welcho hintereinander ge- 
Hchaltet waron. Ein in die Primiirwicklung oinge- 
schaltetor W iderśtand ermoglichte, die Stroinstiirko 
so zu regulieren, daB die zu beobachtenden Erschei- 
nungen moglichst deutlich sichtbar wurden. Sobald 
der primaro Stromkreis geschlossen ist, wird der 
Probostab von Kraftlinien durchflosson, dio sich groBten- 
toila auf dem W ege dor Einspaunkloben und des Ma- 
schinengostollos schlieBen.

Diese Kraftlinienzahl (magnetische Stromung) 
iłndert wahrend der ZerreiBprobe yon Moment zu 
Moment seine GroBe und induziert folglicb in der 
Sekunditrloitung oinen elektrischeń Strom, deBsen 
Starko dor jowoiligon GroBeniinderung dor durch den 
Probestab fiieBenden magnotischen Stromung pro- 
portional ist und durch den Ausschlag des Galvano- 
meters gemessen wird.

Die magnetische Stromung andert sich ans zwei 
wohl zu unterscheidonden Ursachen: 1. infolge dor 
kontinuierlichen Aenderung, welche in den Abmea- 
Bungen des Probestabes (YergroBerung der Stablange, 
Yermindorung deB StabquersclinitteB) ointritt; 2. in
folge yon Gefttgoanderungen und den damit yorbun- 
denen Aenderungen der magnetiBchen Permealiilitiit 
(Durclilassigkoit) des Metalles, welcho unter dem Ein- 
fluB dor auf den Probestab cinwirkenden yeriinder- 
lichen Krafte entstehen.

Dio untor 1. angefiihrto Ursache kann nur eine 
B tetige und rcgclmaBige Aenderung der magnotischen 
Stromung hervorrufen; es folgt daher, daB ein plotz- 
licher W echael in don galyanometrischen Ausschliigen 
nur dio Wirkung oiner pliitzlichen Aenderung des 
Motallgefugos sein kann.

Der Gesamtwidorstand des magnotischen Kreises 
setzt sich aus folgenden dreiT eilen zusammen: 1. dem 
Widerśtand des ProbestabeB; 2. jenom der Fugeu 
zwischen den EinBpannkopfen dos Probostabes und 
don Einspannkloben der ZerreiBmaschine; 3. jenem  
der EinBpannkloben sowie deB Gestella der Maschine.

Der Widerśtand der Maschine (im Yorgleieh zu 
jenem des Probestabes nur sehr gering) bleibt wiihrend 
der ganzen Dauer dea ZerreiByersuchea nahezu konstant.

Die Yersuchsmethodo diirfto n a c h  folgenden Ricli- 
tungen hin gewisse praktische Yorteilo bieten: 1. Dio 
notwendigo Einricbtung ist hochst einfach; der Yer- 
auch selbst kann yon joder beliebigen Person durch- 
gofiihrt worden. 2. Die Dauer des Yersuches erscheint 
gegeniiber der des gewohnlichen ZerreiBversucheB 
nicht vergroBert. 3. Die Elaatizitiitagrenze, dio Plasti- 
zitiitsbelaatung und der Eintritt der Kontraktion

konnen mit Gonauigkeit und ohne jedo Schwiorigkeit 
boatimmt werden. 4. Dio bloBe Beohachtung des 
Galyauoinetera ermoglicht don Erhalt wichtiger und 
deutlicher Aufschliiaso iiber das Gefiige des Motallos 
(Wirkungon der Bcarboitung, des Ausgliihona und dor 
Hiirtung), ohno daB es notwendig wiire, daa Scbau- 
bild der galyanometriachen AuaBchliigo zu konstruieren.

Den Praktikern iat os aoit langem bekannt, daB 
dio Kraft, welcho man zur Stanzarboit benotigt, sohr 
bedeutend m it der BeBchaffenhoit dos Matorials 
achwankt; es ist dahor, w ie M. L. B a c ló -P a r is  in 
einer Abhandlung ausfiihrt, die Moglichkeit geboten, das

Stauzou ais Mittel (lor Matorialpriifung
in Anwendung zu bringen, daa geeignet erscheint, 
zum mindeaten Niiherungadaten zu liefern, sofern os 
nicht yiolleicht ein MaB der Materialboachaffonheit 
y oii gleichem Gonauigkeitagrado abzugeben vermag 
wie die ZerreiBprobe. Da das Stanzen andersoits dio 
Yermeidung joder weitoron Auagabe fiir dio Horrich- 
tung der Probeatiibo dadurch ermoglicht, daB ea dirokt 
an den Stiicken, welche zur praktischon Yerwendung 
gelangen, auagofuhrt wird, bietet aeine Anwendung 
fiir dio Materialpriifung weaentliche Yorteilo. Mittels 
des von Frt5mont orfundenen Elaatizitiitameaaers konnto 
der Yerfassor Baclź Diagramme aufnehmen, bo daB 
sich die Untersuchungen auf Bruchfestigkoit, Dehnung 
und Ela8tizitatagrenzo erstrecken konnen.

Angoregt durch oine Abhandlung yon Professor 
D u d lo y -K ew Y o rk  iibor dessen „Stremmatograph'* 
benannten Apparat zum Measen dor Spannungen in 
Scbienen hat J. S c h r o e d e r  y. d. K o l k ,  s’Grayenhage, 
Yersuche iibor daB

Mosson dor Spanmingon, welche in Schionon 
wiihrend dor Zngiibergiingo auftreten,

angestellt unter Benutzung der Inatrumente, die or 
seit Jahren fiir daa Meaaen der Spannungen in Brflcken- 
teilen yerwendet. Der yorliegende „Boitrag zur DiB- 
kuaaion iiber Schionen“ befaBt sich nur mit dor Be- 
aehreibung dieser Apparate; iiber dic Ergebnisse 
konnen koino Mitteilungen gemacht werden, da dio 
Unterauchungen noch in yollom Gango sind.

R. G u i l l o r y  borichtet iiber ein

rasches PrUfungsTerfahroa von Metallon.
Yerfassor geht yon dor Ansicht aus, die er in 

liingerem begriindot, daB dio Kenntnia der charak- 
teriatiachen Dehnung oinea Motalls nur von sekundarem 
Interesse is t , sobald der Grad der Ziihigkeit Bowie 
der Grad der Sprodigkeit festgeatellt iat. Er beachroibt 
oinen Apparat zur Measung dor Sprodigkeit durch 
Schlagproben mit eingekerbten Staben; wir haben 
iiber denaelben boroits friiher* auafuhrlichere Mit- 
toilungen gemacht. (ForU. foltfl) C. G.

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 11 S. 693.

Referate und kleinere Mitteilungen.
Umschau im In- und Ausland.

E n g l a n d .  Vor der Institution of Mechanical 
Engineera zu Cardiif hielt am 1. August d. J. R. B e a u -  
m o n t  T h o m a s ,  Chopstow, einen Yortrag iiber die

Darstellung der WoiBbleclie,
dem Nachstohondea entnommen i s t :

Die Fabrikation yon WeiBblech in GroBbritannien, 
dereń Beginn auf das Jahr 1720 zuriickreicht, hatte 
bald eine groBe Auadohnung in Monmouthshire^ und

dessen Nachbarschaft gowonnen.* Im Jahre 1891, der 
Zeit der groBten Bliite, betrug das Gesamtausbringen 
an Zinn, AYeiBblech und Schwarzbloch in GroBbritannien 
annahernd 700 000 t im Werto yon 10 600 000 Jl, yon 
denen rund 450 000 t =  7 167 000 £  in Form von 
WeiBblech ausgefuhrt wurden. Seit dieaer Zeit ist 
der Ilandelspreia wcaentlich gestiegen, dio Herstellung 
und die Auafuhr dagegen zuriickgegangen; letztero 
betrug 1905 an WeiB- und Mattblech 355 000 t 
=  4 566 000 £ ,  an Schwarzbloch gegen 70 000 t

* „Engineering“, 10. August 1906. * Yergl. S. 1125 yorliegonden Heftea.
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== 655 000 £ .  W enn auch trotz aller Schwierig- 
keiten Siidwales den erston Platz ais der am billigsten  
gute WeiBbleche erzeugende Bczirk nocli innchalt, so 
hat es doch den Anschein, ais ob Ainorika, das 1905 
700 000 t Zinn und WeiBblech liervorgebracht haben 
soli, unterstiitzt durch den Mac Kinley- und andere 
Tarife, zum TTauptfabrikanten von WeiBbloch in dor 
W eit werden wolle.

Seine Ilauptyerwendung findet das WeiBblech 
hcutzutago fiir Petroleumbeliiilter, sodann herrscht 
ein starker Yerbrauch nuch in Konservenbiichsen fiir 
die Produkte der ganzen W eit. Dio orfolgreicho 
Fabrikation yon WeiBblech hiingt nicht allein yon 
der vom Yatcr auf den Sohn yorerbten Goschicklich- 
keit der Hersteller, sondern auch yon dor Auswahl 
des geeignctstcn Rohmaterials ab. Zurzeit besitzen dio 
britischen WeiBblechfabrikon M artinwerke, wolcho 
ihnen den Stahl liefern. Diese Platinen, yon sehr 
weicher Beschaffenheit mit 0,1 o/o Kohlenstoff, werden 
in kleine handlicho Stiicke yon 150 bis 250 mm Lange 
und 10 bis 22 mm Stiirke je nach der GroBo dor zu

A bbildung 1.

walzenden Blecho geschnitton. Das W alzwerk (Ab
bildung 1) besteht aus zwei Paar HartguBwalzen yon 
635 111111 Lange und 480 mm Durchmesser. Die W alz- 
gescliwindigkeit betrSgt etwa 40 TJmdrehungen in der 
M inutę; zur Bedienung sind yior Mann erforderlich, 
einer vor und einor hintor den W alzen, einer am 
Ofen und ein Mann an der Schere. Bis zum Fertig- 
fabrikat miissen die Bleche fiinfmal erwarmt werden. 
Nach der ersten Erwarmung werden die beispiels- 
weise urspriinglich 200 mm langen und 16 mm starken 
Platinen paarwoisc in ihrer Langsrichtung im Yor- 
wajzwerk ausgewalzt, derart, daB immer ein Stiick 
zwischen den W alzen hindurchgeht, wahrend das 
andere iiber der Oberwalzo zuriickkehrt; in vior bis 
fiinf Durchgangen erhftlt man Platten yon 9,0, 7,1, 
5,7 und 4 mm Dicke, welche im Ofen sodann wieder 
angewurmt werden. Darauf geht jedes Blech einzeln 
zweimal durch das Yor- oder Fertigwalzwerk und 
man erhSlt Starken yon 2,8 und 2,0 mm. Nun wird 
das Blech gedoppelt, plattgedruckt (Abbildung 1 bei b) 
und gelangt in den Fertigofon (Abbildung 2). Die 
einmal gofalteten Bleche werden auf der Fertig- 
straBe ausgewalzt und wieder gedoppelt, so daB nun- 
mehr yier Lagen entstehen, also ein Blech nach dem

ersten Stich 2,8 mm und nach dom zweiten 2,0 mm 
stark ist. Dann werden die yom ersten Falten hor- 
riihrenden Rander rechtwinklig abgeschnitten (Abbil
dung 1 bei a), worauf die Tafeln wieder in den Fertig- 
ofen kommen. Nach dem Anwiirmen wird dassolbe 
Yerfahren wiederholt, so daB man schlieBlich acht 
Lagen erhalt; nach dcm letzten, fiinften Erwiirmen 
ist dio Dicke der Bleche mit 0,315 111111 erreicht. Bei 
einem andern W alzyerfahren, bei dem nur ein groBeres 
Walzonpaar zur Anwendung kommt, crfolgen dio 
ersten Sticho in dorselben W eise wie oben geschildert, 
nacli drei Durchgangen jedoch werdon die zwoi Platten

aufeinander gelegt, machen gemeinschaftlich oincn 
Stich nnd kommen ais ein Stiick in den WSrmofen, 
worauf das Yerfahren wio oben woitergeht. Dadurch 
orreicht das Fertiginaterial groBere Abmessungen, 
man erhalt beim erston Verfahren aus 500 mm langen 
Platinen Bleche yon 510 X  1070 mm, beim zweiten 
Yerfahren B in d  dic Platinen 710 111111 lang und dio 
Bleche 7 1 0 X 1 5 2 0  mm, allerdings leidet im zweiten 
Fali die Giite des Materials. Die von den W alzen 
kommenden Tafeln werden mit der Blechschero in 
die gewiinschten GroBen geschnitten, dio Pakcto 
werden dann yon Hand auseinandergenommen und 
mit warmer ycrdiinnter Scliwefelsiiure zur Entfernung 
dor W alzhaut gebeizt. Dazu dienen zwei Behiilter, 
einer mit der Sauro und oin anderer mit flieBendem 
W asser, in weichem dio Bloche mittels einer maschinoll 
angetriebenen Yorrichtung bewegt werden. Es folgt 
nun das Gliihen, 11111 die Bleche fiir das Dressieren 
yorzubereiten; dio Bleche werden auf. GuBstahl- oder 
schmiedeisernen Gestellen aufgescliichtet, mit dem 
Gliihkasten uberdockt, m it Sand abgedichtet und 
10 bis 12 Stunden lang gegliiht. Nach dem Er- 
kalten worden sie dreimal zwischen unter hohem  
Druck stehenden HartguBwalzen durchgefiihrt, um eine
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glatte Oberflache zu erlialten. Dio W alzen, 660 mm 
lang und 480 mm im Durchmesser, gleichen y o I I -  
stiindig anderen W alzen, nur sind dio W alzgeriisto 
etwaa leichter und besitzon jo zwei Druekschrauben. 
Die Geschwindigkeit betriigt 50 Umdrehungen in der 
Minuto. Ein Jungo gibt dio Blecho einzeln auf, nach 
dem Durcligang werden sie Yon einem andern Jungen

A bbildung 8.

erfaBt und dem nitchsten Walzonpaar zugobracht. Auf 
Yerschiedenen amerikaniachen W erken g e B c h i o h t  dies 
auch selhsttatig. Durch daa Kaltwalzon werden die 
weich gegliihten Blecho hart und miisson daher, um 
die notige Biogsamkeit zu erhalten, nochmals gegliiht 
worden, was bei oiner otwas niedrigoron Temperatur 
ais das ersto Mai wiihrend sich en Stunden geschieht. 
Naehdem die Bloche noch in der obon 
beschriobenen W eiso „weiB“ geboizt wor
den sind, gelangon sio, ohne vorher zu 
trocknen, nach dem Yorzinnungsapparat.
Dersolbe besteht, wie dio Abbildung 3 
zeigt, aus zwoi Bolialtern, Y o n  denen der 
eine, in droiFiicher a, b, c goteilt, flussiges 
Zinn, der andore dagegon Palmol enthalt.
Zur Bodienung geniigon zwoi Mann, von 
denen der eine dio Blecho bei a einfiihrt.
In diesem Abteil a schwimmt auf dem 
Zinnbad eine Schicht Chlorzink. Mittels 
Fiihrung o und Y e r s c h i e d e n e r  W alzen 
worden dio Blecho durch das fliissige 
Motali und darauf durch das Oelbad 
gezogen, wobei zugleich dio W alzon das 
uberfluBsige Zinnzuriickhalten. Das warme 
Palmol bezwockt, den Zinniiberzug solange 
ais notig fliissig zu e r h a l t e n .  Je nach der 
Geschwindigkeit des Durchgangs durch 
die W alzen erhalt man eine starko oder 
sehwache Yerzinnung. l)aB den Blechen 
noch anhaftende Oel wird in einem Putz- 
apparat (Abbild. 4) entfernt, in dom dio 
Bleche durch Sagemehl, Spreu odor son
stige trocknendo, p u l Y e r f o r m i g e  Ma
terialien d gefuhrt werden. Das Blech  
wird bei a yon den Greifern erfaBt, durch die 
Trockenmasse goschleppt, dreht sich nach dem 
ersten Behalter, so daB die seitherige u n t e r e  Seite 
nach oben kommt, und p a B s i e r t  nun a u f  dioselbe 
Weise den zweiten Behalter. Der hernach den Blechen 
anhaftende Stanb wird durch ein System von holzernen 
Walzon entfernt, welche m it Schafledor bekleidet sind. 
Die Walzenpaare sind derart hintereinander angeord- 
net, daB dio ungeraden Paare langsam laufen und

dadurch das Gut zufiihron und fcsthalten, wiihrend 
dio geraden Paare, in derselben Richtung raschor 
laufond, dio Oberfliiclien abbiirsten und polieren. Die 
auf dieso W eise fertiggestellten Bleche werden noch 
einzeln sorgfaltig nachgosehon und sortiert, dann 
goziihlt, gewogen und yerpackt.

R u B1 a n d. Boi dem gegenwartig herrschenden 
groBen Kohlenmangel glaubt Camillo W i l m o t t o ,  
Taganrog, oin der Eisenindustrie groBen Nutzen 
bringendes Mittel gefunden zu haben, indem er vor- 
schliigt, Kohlenwasserstoife in Form Yon

Fettabfiillen, Itiickstiinden y o i i  Teer uud 
Potroloum n. a. ais Hołzmaterial

zu Y c r w e n d o n .  Seine Yorschliigo griinden sich auf 
Yersuche, die im Jahre 1902 y o i i  dor Homogen-Stahl- 
GesellBchaft in Paris in Gogenwart des Polizeiprit- 
fekten Lepino angestellt wurden, und wobei 300 kg 
Roheisen mit 5,2 1 Schwerol geschmolzen wurden. 
Uneinigkeiten zwischen dem Erfinder und der Gesell- 
schaft hatten damals eino Fortsotzung der Yersuche 
Y o re ite lt.  W enn man diosor Sache die niitige Auf- 
merksainkoit schenkt, waro es nach der Ansicht des 
Erfinders sehr wohl moglieb, iu nahor Zukunft oin 
Yerfahren zu erreichen, das groBe Ersparnisso an 
Brennmaterial gewiihrt.

K a n a d a . Man schreibt uns: „Die

Dominion Iron and Steel Co. zu Sydney, 
Neu Schottland,

wurde yoii Henry M. W itney-Boston gegriindet, vor- 
nehmlioh um oin naheliegendes Absatzgebiet fur d io  Do
minion Coal Co. zu schaffen. Die Sydney-Kohle, Y o n  
Eyorett, Massachusetts, fiir Gaszwecke Y o r w o n d e t ,  gab 
daselbst einen Koks, d o r  guto Yerwendung fand. D a r a u B  
schloB man, daB der Koks auch fiir Hiittonzwecko 
tadellos z u  gobrauchon soi. Eisenerz erwarb man

durch Ankauf der Hfllfte dos Bello Island-Hewfound- 
land - Hiimatitlagors Yon der Nova Scotia Coal and 
Steel Co. fiir oine Million Dollar. Dieses Lager ent- 
hielt in der der Dominion Iron and Steel Co. zu- 
fallendon Hitlfte in runder Summo etwa 12 Millionen 
Tonnen Erz. Das Erz hat im Durchschnitt 50 o/o 
m etallisches Eisen, 12 bis 15 o/o KieselsSure und 0,7 o/o 
Phosphor. DaB daraus erzeugto Roheisen, sogenanntes 
D isc-E isen , enthiilt etwa 1,6%  Phosphor.
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Bei dem Bau dor Hiitte ging es eigen zu. Julian 
Kennedy-PittBburg erhielt den Auftrag, den Plan zu 
entwerfen, und die R itcr-Conley Company yornehmlich 
iibernahm dio Bauausfiłhrung. Ungoahnte Schwierig
keiten fiir die Fundamentierung, beaondora des IIocli- 
ofenwerkoH, ferner klimatisoho YerhiiltnisBe (harte 
W inter) und sehr minderwortiges Arboitormaterial 
yerdoppelten ungofiilir die angesetzten Kosten fiir dio 
Bauausfiłhrung. So kam man dahin, dali man wohl 
das eino Ende der Hiitte: Koksofenwork, Hochofen 
und Martinwerk, geniigend ausbaute, fiir die Walzwerko 
abor koin Geld mehr hatte, und sich daher mit einem 
einzigon Blockwalzwerko hogniigte. In don ersten 
zwei Jahren ging ob loidlich. Die Staaten nahmon 
Halbfabrikatc zu guton Proisen in jeder Menge auf, 
und mit Hilfo dor Regiorungspramien auf RoheiBon 
und Stahl konnto man Einnahmen und Ausgaben un- 
gofiihr ausgleichen. Dann kam der zeitliche Niedorgang 
der amerikaniachen Industrie, und Sydney mufito den 
Betrieb bedoutend einachriinken. II. M. W itney hatte 
die Priisidentaehaft niedcrgelegt, und J a m e s  Roaa,  
der mittlerwoile die Leitung der Dominion Coal Co. an 
sich gebracht hatto, yereinigte hoido Geaellseliafteii in 
oino, mitihin ala Prasidenten. Man begann eine Aera dea 
Sparena. Da trat Jamoa Roaa mit dom Yorschlage horan, 
die beiden Gesollschafton naeh otwa oinjahriger Union 
wieder zu trennen. Dieses goschah, und H. Plummor 
iibernahm die Praaidontschaft der Stahl-G escllschaft. 
Geld war keines yorhanden, Fertigwalzworke mufiten ge- 
baut werden, und so entschlossen sich denn dio Aufsichts- 
riite, aus eigener Tascho 2 */s Millionen Dollar ais zweite 
Hypotliok aufzubringen. Mit diesem Gelde sollten 
daa Draht- und Schienonwalzwerk gebaut, oino groBo 
Kohlonwiisclio errichtet, aowie daa Hochofen- und Stahl- 
wrork grundlich moderniaiert werden. Die eraten drei 
Neubauten aind heute vollendet, die dea Stahlwerkes 
und der Hochofen aind mehr oder weniger schlecht 
gelungen.

Mit dem neuen Priiaidenten zog ein neuer GeiBt 
ina Geachiift. Dio Amerikaner, dio bis dahin dio 
Leitung in den Betrieben hatten, muBtcn Kanadiern 
weichen, yornehmlich der Generaldirektor, ein anerkannt 
erster Hochofner, muBte G r a h a m  F r a a e r  yon der 
Nova Scotia Steel Co. Platz machen. A lle Gehalter und 
Liihno wurden stark lierabgoaetzt, ohne danach zu 
fragon, ob dio Łoute dafiir in dem teuren Sydney 
existieren konnten. Die natiirliclie Folgę war ein all- 
gemeiner Auazug der beaten Arbeiter, die in anderen 
Platzen leicht beaaero Bezahlung fanden.

A lles dieses zusammongenommen, d.h. Yerschlcch- 
terung dea Arbeiterpersonals und nicht eratklaaaige 
Leitung, machen ea dor Dominion Iron and Steel Co. 
unmoglich, hochzukommen. Die geographiachon Be- 
dingungen Bind auagezeichnet. Erz, Kohle, Kalk8tein, 
Dolomit aind in niichster Niihe, cin yorziiglicher 
Hafen steht zur Yorfiigung. Ungiinstig sind: 1. Der 
Hafen ist fur drei Monate wenigatena im Jahr nicht 
zu gebrauchen. 2. Sydney liegt gerade an der SuBeraten 
Ecko Kanadas, hat also einen aelir we i ten W eg bia 
nach Ontario usw., wo naturlich der Hauptyerbrauch 
fiir Eisen und Stahl iu Kanada iat. 3. Ein einziger 
Schienenstrang yerbindet Sydney im Winter mit dem 
iibrigen Kanada. H eftige Schneestiirme, wie im letzten 
W inter, untorbrechen oft auf W ochen jeglichen Yer- 
kehr. 4. AlleB Materiał fur Zustellung der Oefen usw. 
muB aua England oder den Yereinigten Staaten in 
groBen Mengen bezogen werden. Der Yerlust durch 
Bruch von Steinen uaw. iat nicht gering. 5. Die 
Lebenabodingungen in Sydney aind iiuBerat teuer. Allea 
muli importiert werden, so daB der gewohnliche Ar
beiter irgendwelche mensehenwurdigo Existenz aich 
kaum achaffen kann. Die Stadt ist atark yerachuldet; 
Steuern und Hausmiete aind auBergewohnlich hoch.
6. Der Zuzug friacher Arbeiter ist gering. Sydney 
liegt nicht auf einem Hauptyerkehrawege, aondern am

iiuBoraton Endo einer wenig benutzten Bahn und hat 
ala Hinterland die nur apiirlich boyolkerten Proyinzon 
Nou-Scliottland und Neu-Braunaehweig.

B e d i n g u n g e n  a m H o c h o f e n :  Das Belle Island- 
Erz ist ziemlich schwer reduzierbar und dokrepitiert 
stark. Der Koks ist trotz Waschena weich und zer- 
driickbar. Sturzen dea Ofena, Durchbrennen des 
Schachtes sind an der Tagesordnung. Eino Ofen- 
zuatellung hiilt im Diirchsclinitt nicht liingor ais 8 
bis 10 Monate. Preis fiir eine neuo Zustellung, alles 
oingcrcchnet: 50000 $. Daa Roheiaen iat haufig un- 
regolmiiBig; Schwefel und Silizium bewegen aich in 
weiton Grcnz.en. Die Gicht boateht aua liochat un- 
regelmiiBig groBen Stiicken Kalkatein, Koka und Erz. 
Dieaes wird noch schlimmer im Ofen durch don weichen 
Koks und das dekripitierende Erz. Ein rotierender 
GichtyorschluB ist eingebaut wordon, ohne aber irgend- 
wolclio Einwirkung zum Besseren zu erzielen.

B e d i n g u n g e n  i m  S t a h l  w e r k :  Die Er
zeugung der Oefen iat etwa 450 t f. d .  Ofen wochent- 
lich. Die 1’roduktion iat yiel zu klein, um die W alz
werko zu yersorgen. Dio Beachailonheit des Stahles 
ist manchmal gut, sehr haufig indeaaon 8chlecht.* Der 
Stahl wird in der 1'fanne fertig gem acht; er kommt 
stark iiberoxydiert aus dom Ofen und muB naturlich 
achlechte Resultate ergeben. Die Oefen, Kippofon, 
B in d  nach Ślteatem Muater erbaut mit etwa 50 mm 
Zwiachenraum zwischen Kopf und Mittelteil.

B e d i n g u n g e n  i m  W a l z w e r k :  Mechaniach 
aind die Walzwerko tadelloa im Stand. Die Menge 
dea zu yerwalzenden Stalilea ist indessen yiel zu 
gering. Dio hundert Mann im Schienenwalzwerk 
lmben haufig fiir Stunden nichts zu tun, da keine 
Charge vom Martinwerk kommt. Ein Betrieb dea 
Błock- und Schienenwalzwerkea mit zum groBen Teil 
derselben Mannschaft ist unmoglich, da dio Leuto es 
einfach nicht tun.

Dio m e c h a n i s c h e  We r k s t i i t t o  hat Bohr gering- 
wertige Arbeitskriifto, so daB jedo bedoutendere Re- 
paratur nicht nur lange Zeit in Anspruch nimmt, 
sondern auch in sehr zweifelhafter Giite ausgefiihrt 
wird. — Die biaherigo oberste Leitung dea W erkes, 
d. li. dio Priiaidenten, waren und sind keine Fach- 
lente. Sio 8ind Diroktoron yon Banken geweaen, und 
haben dort pekuniiir groBe Erfolgo erzielt. Kanada 
besitzt iiberhaupt noch nicht einen Stamm guter und 
erprobter Hilttenleute; von auawiirts aber will man 
keine holen, deshalb yersucht man so gut es gehen 
will, mit den yorhandonen kanadischen Kraften EiBen 
und Stahl darzustellen. Es ist moglich, die Dominion 
Iron and Steel Co. zu einem schonen Erfolgo zu 
1'uhren. Dazu aber gehort eine ganz orstklassigo 
obereto Leitung, die yereteht, sich dio Leute auszu- 
suchen, welche die schwierigen Bcdingungon in Sydney 
bemeistern. Erz und Kohle sind billig; teuer sind 
die enormen ErhaltungBkosten und dio rieaenhaften  
Yerwaltungakoaten. Wiirde durch tiichtige Leute darin 
geapart, 80 konnte man die Arbeitalohne erhiilien und 
gute Arbeiter heranziehen. Heute und fiir die kommen- 
den Jahre aber wird dio Sydney-Hiłtto nie und niininor 
auch nur irgend einen Faktor auf dem Weltmarkto 
auBmachen. Die ersten Erwartungen waren so gut, 
daB aie liauptsaehlicli nur in Kanada Glauben und 
Geldgeber fanden. Ein Roheiaen zu 7,50 § f. d. Tonne 
ist nur moglich mit erstklassigem Koks, langen Ofon- 
reisen, bester Leitung und altem, gutom Arboiteratamm. 
Daran aber fehlt ea in Sydney yollstiindig. Man hiilt 
Sydney fiir zukunftsroich, freilich in engerem Sinne, 
fur Kanada allein, nicht fiir den W eltmarkt. Wiirde

* Die jiiugsten  Nachrichten besagen , daB zur Zeit 
der Schienenstahl sehr gut se i, nur konne nicht genug 
h ergeste llt  w erden. Man beabBichtige daher, im sauren  
Konycrter yorzublaBen und den Stahl im  Martinofen 
fertigzum achen . Die Red.
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das Werk in riohtigem Sinno reorgauisiort, koimto es 
in anderthalb Jaliren Dividendo selbst auf seinen stark 
gewasscrten Stammaktien-Bestand zahlen." C. G.

Frunkreiclis Eisenerze.
Nach der „Choinikor-Zeitung" vom 28. Juli 1906 

werden dio Eisenorzyorriito in Frankreich auf 
31 150 000 000 t goschiitzt und yerteilen sich auf die 
einzelnen Distrikto in folgender W eise :

2  fl j. 4) a
D i s t r 1k t Erz Art , Grube S tud «

a ° 5S O

nauto Marne . . . l Oolithi- v. Yassy 20
Saóne et Loire . . fsche Erze Mazenay. usw. 15
P y rcn ćes................... Batfere, Ria » 180
Lot et Garonne . . t t  W » 20
Jlle et Yilaine und 

Loire infśrieure . ■ Hiimatit
n  r>. .» 50

Y a r ............................ Boau-Soleil 10
Tarn und Ayeyron Mondalazec 150
Ardtche und Gard yt 125
Orne und Calyados Oolithi- 

sclie Erze
łi 180

Andere Departem. V 50
Algier und Tunis . ] » 350

o  ■ • i n  • 30 000

Eh betrug 1904 1905

die Anzahl der Gruben 76 75
die Gesamt-Forderimg 6 347 781 t 6 595 860 t
der W ert d. Forderung 16 458 904 Fr. 16 514 630 Fr.
der Durchschiiittspreis

f. d. T o n n e .................. 2,59 Fr. 2,50 Fr.
die Anzahl dor Arbeiter

unter T a g o .................. 4082 4189
dio Anzahl der Arbeiter

iiber T a g e .................. 2180 2089

somit deren Zahl insges. 6262 6278

Auf dio einzelnen Reyiero yerteilte sich die ge- 
samte Eisenerzfordorung des Jahres 1905 in nach- 
stehender W e ise :

ReTlere

A
nz

nh
l

de
r

G
ru

be
n

F o rderung

t

W ert

Fr.

A
nz

nh
l

de
r

A
rb

ei
te

r

E sch ............................ 16 2098673 5689369 1944
Diidelingen - Riime- 

l in g e n .................. 29 2575211 6451061 2665
Differdingen-

Petingen . . . . 30 1921976 4374200 1669

Zusammen wio oben 75 6595860 16514630 6278

Obwolil dio Anzahl der Grubenbetriebe wahrend 
dos Jahres 1904 um vier geringer war, ais im Jahre 
1903, stieg die Forderung um 337 669 t ( = 5 ,6  o/o); 
die weitoro Zunahmo fiir 1905 belief sich im Yergleich  
zum Yorjahro auf 248 079 t ( =  3,9 o/o). Im Durch-

schnitt gerechnet, orreichte dio Forderung des ein
zelnen Arbeiters im Jahro 1904 1011 t Erz im Werto 
yon 2628,35 Fr., 1905 dagegen 1051 t im W erte von 
2630,55 Fr.

W ie sich in den letzten Jaliren das Yerhaltnis dor 
Forderung zum Erzyerlirauche der Hochofen gcstaltet 
hat, orgibt sich aus folgender Zusammonstellung:

Ja h r F orderung

t

Erzycrbrauch

t

Erz- 
yyrbraucli in 
P rozen ten  d. 

F o rderung

1901 . . . 4 455 179 2 878 150 65
1902 . . . 5 130 069 3 386 913 66
1903 . . 6 010 012 3 757 565 63
1904 . . . 6 347 904 3 873 900 61
1905 . . 6 595 860 4 349 201 66

In der gloichen Zeit wurden nach Laudera, die 
nicht zum Zollyereinsgebiete gehoren, ausgefiilirt:

1901 ........................ 1 599 460
1902 .......................  1 592 848
1903 ........................ 2 233 969
1904 .......................  2 389 251
1905 .......................  2 440 450

G em ahlene
Thom aaschlacke

40 832 
15 688 
27 160 
25 441 
14 272

Dio Eisenindustrie Luxoinburgs in den Jaliren 
1!H)+ und 1905.*

Nach dem letzton Berichte der Luxemburgischon 
llandelskammor gestaltete sich der E i s o n o r z b er  g -  
I) a u im GroBherzogtum Luxemburg wiihrend der 
Jahre 1904 und 1905 folgendermalien :

Die Einfuhr von Manganerzen yerteilte sich auf
Ursprungslandor wie folgt: 1904 1905

B o lg io n .................................
t

1 014
t

1 825
Brasilien ............................ 1 058 3 0 2 1
E n g la n d ................................ 880 5 897
G riechen land....................... — 3 127
B ritisch -In d icn ................... 18 587 4 550
R u B la n d ................................ 32 113 22 138
S p a n ie n ................................. 1 529 6 511
Asiatische TUrkei . . . . — 464

Insgesam t 55 181 47 533

Uebcr den H o c h o f e n b o t r i eb bemerkt dor
Bericht, daB 1904 yon 31 Hochofen 28 wiihrend ins- 
gesamt 1371 W ochen, 1905 yon 32 Hoch8fen 30/32 
wahrend insgesamt 1552 W ochen im Feuer Btanden 
(gegen 27 im Jahre 1903 mit zusainmon 1382 Wochen). 
Sie erzeugton:

an

Im Jah re  1904 j im Jah re  1905

e

im 'W erte ! 
von
F r. 1 t

im W erte 
von 
Fr.

Puddelroheisen
Thomasroheisen
GieBereiroheison

90655
967134
140212

4944246
53579112

7827370

100766
1098154

169331

5573913
66745299
10019388

in Summa 
Durchschnitts- 

wert . . . .

1198001j66350728 1368251 82338600

f. d. T onne 60,17 F r.

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1904 Nr. 18 S. 1099.

Dagegen wurden 1903 104 720 t Puddelroheisen,
962 988 t Thomasroheisen und 150122 t GieBerei- 
roheisen, zusammen also 1217 830 t im Werto yon 
67 847 046 Fr. oder durchschnittlich 55,71 Fr. fur die 
Tonne erblasen. Die Anzahl der im Hochofenbetriebe 
beschiiftigten Arbeiter betrug 1904: 3359 Mann und 
1905: 3728 Mann gegen 3336 Mann im Jahre 1903.

Von G i e B e r e i e n  waren im Jahre 1904, ebenso 
wie 1903, inBgesamt 9, im letzten Jahre nur 8 im  
Betriebe. Dieselben stellten her:
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an

im  Jah re  1904 lm  Jftllre 1905

t

Im W erte 
von 
Fr. t

im W erte 
von 
P r.

PoterieguB . . 
RohrenguB . . 
MaBchinen- und 

sonstigem GnB

639
7263

5489

193700
674091

770726

660
42

12926

205650
8500

1863259
in Summa 

Durchschnitts- 
wert . . . .

13391 1638517 13628 2077409

f .d . Tonnc 121,95 F r. f. d. T onne 152,44 Fr.

H ochofen

In 
B etrieb 

am 
31. Dez. 

1905

30. Ju n i 1906

im Be
trieb

aufler
B e
trieb

Zus.

R oheisen
erzeugung 
Im ersten 
H alb jahr 

1906

Massachusetts 
Connecticut 
Now York .
New Jorsoy 
Pennsylvania 
Maryland . 
Yirginia . . 
North-Carolina 
Georgia .
Texas . . 
Alabama 
'W est-Yirginia 
Kentucky 
Tennessee 
Ohio . . 
Jllinoia . 
Michigan 
W isconsin 
Minnesota 
Missouri . , 
Colorado 
Orogon . , 
W ashington

Zusammen

1
3

14
5 

126
4 

14
0
3 
0

30
4
3 

12 

55 
17
9
6 
1 
2
4 
0 
0

1
2

18
8

130
4

14
0
3
1

26
3
4 

14 
53 
20 
10

5 
1 
2 
4 
0 
0

1
1
7
3

22
2

12
1
1
3

22
1
5
7

11
2
1
1
0
0
1
1
1

2
3

25 
11 

152
6

26 
1
4 

. 4
48 

. 4 
9 

21 
64 
22 
11 

6 
1 
2
5 
1 
1

[■ 10 381

758 211 
170 505 

5 779 762 
198 025 
261 930

47 614

843 320 
138 848 

36 101 
207 307 

2 718 624 
1 027 825 

193 953

|  194 004 

218 129

313 323 106 429 12 804 539

Im Jahre 1903 wurden insgesamt 11119 t fertigen 
Gusses im Werto von durchschnittlich 128,10 Fr. er- 
zeugt. Dio Arboiterzahl dor GieBereien stellto sich 
1904 auf 283 und 1905 auf 304 Mann.

Zu don drei S t a h l w o r k o n ,  dio 1903 im Be- 
triebo waren, kam 1904 ein weiteres h inzu; fur 1905 
hliebdioZ ahl unverandert. IhreProduktionsergebniBse 
sind aus der folgendon Zusammenstellung ersichtlich:

Es w urden er- 
zcug t an

im Jahr<! 1904 im Jah re  1905

t

lm  W erte 
von 
Fr. t

Im W erte 
Ton 
F r.

Bl i i ckon. . . .  
Halbfabrikaten 

f. d. Yerkauf 
Fortigorzeug- 

nissen . , .

17070

149505

199727

1301588

13535461

25308125

40490

142841

214611

3303081

13335961

24086739
in Summa 

Durchschnitts- 
wert . . . .

366302 40145174 397942 40725781

f. d .T onne 109,69 Fr. f .d . Tonne 102,31 Fr.

Fur 1903 belief Bich dio Stahlorzeugung auf insgosamt 
371 979 t im W erte von 38 346 699 Fr., d. i. 103,08 Fr. 
f. d. Tonne. Die Werke beschaftigten im Jahre 1904 im  
ganzon 2872 und im letzten Jahre 2902 Arbeiter.

Dio Eolioisener/.eugang der Yeroinigten Staaton 
in der erston Hiilfte des Jahres 14)06.

Die B tatistiB chen  Aufstellungen dor Iron and Steel 
Asśociation* ergebon, daB die Roheisenerzeugung fur 
dio ersto Hiilfte d. J. insgesamt 12 804 539 t  betrug 
gegen 12 018 472 t in der letzten Hiilfte yon 1905 und 
11341 785 t  in der ersten Hiilfte von 1905. Die 
letzten zwolf Monate, endigend mit dem 30. Juni, er- 
geben mithin eine Erzeugung yon 24822 911 t d. h. 
1 462 754 t  mehr ais im Jahre 1905. Die halbjiihr- 
lichen Produktionen seit Anfang 1903 betrugen:

1903 1904 1905 1906
1. Halbjahr 9862685 8304213 11341 785 12804539
2. Halbjahr 8434715 8456773 12018472

Die Produktion im ersten Halbjahr 1906 ist da- 
durch bemerkengwert, dafi sio mehr betragt ais die 
ganzjiilirige Produktion irgend eines Jahres vor 1899.

In der nachfolgenden Zusammenstollung iBt die 
Erzeugung auf die yerschiedenen Staaten yerteilt.

Die Erzeugung an Spiogeleisen, Ferromangan 
usw. betrug in der ersten Hiilfto 1906 163 406 t gegen  
167 574 t in der letzten Hiilfte 1905, und 131 104 t in 
der ersten Halfte 1905.

Dio Roheisenerzeugung mit Koks und Backkohle 
in dem ersten Halbjahr 1906 kam auf 11 817 763 t 
gegen 10 975 288 t im zweiten Halbjahr 1905; An- 
thrazit and Koks gomischt 766 818 t gegen 842 666 t 
im letzten Halbjahr 1905; Anthrazit allein S919 t 
gegen 15 183 t im zweiten Halbjahr 1905; Holzkohle 
207 4011 gegen 185 3341 inder zweiten Hiilfte 1905; Holz- 
kohlo und Koks gem ischt 3644 t. Im zweiten Halbjahr 
1905 wurdo mit dieser Mischung kein Roheisen erzeugt.

* Bulletin vom i .  August 1906.

Dio Scliwaukungon in dor Erzeugung 
dor bolgischon EisenM tten *

zeigt nachstehende Tabelle:

Roheisen

t

Schw clfielsen 
und -S tabl 

t

FluOeisen 
und FluOstahl 

t

1845 134 563 62 299 __
1847 248 387 80 855 —
1848 161 581 57 808 —
1850 144 452 72 608 —
1852 178 796 76 671 —
1853 230 124 110 883 —
1855 294 270 144 551 —
1857 302 211 180 189 —
1862 356 550 260 453 —
1864 449 873 343 921 460
1866 481 304 388 227 1 050
1870 632 279 522 515 4 062
1872 735 428 531 070 12 389
1875 541 805 456 080 45 530
1878 592 956 417 908 102 259
1879 527 065 431 618 88 952
1880 690 190 493 326 102 772
1882 726 946 503 113 151 291
1885 712 876 469 249 125 461
1889 832 226 577 204 214 561
1891 684126 497 380 206 305
1894 818 597 453 290 341 318
1897 1 035 037 474 819 527 617
1900 1 018 561 358 163 568 539
1901 764 180 380 560 489 640
1902 1 069 050 381 630 725 320
1903 1 216 080 392 380 914 240
1904 1 282 840 360 520 1 069 880
1905 1 310 290 380 360 1 192 530

* Aus: „Aperęu historiąuo de la Sidćrurgio Belge", 
von B a r o n  d e L a y e l e y e .  Vergl.auch S. 1101 des vorl. 
H eftcs. Ueber die helgische Eisenindustrie im Jahre 
1905 ist soeben eino Schrift yon A l e x .  G o u y y  er- 
schienen, auf die wir spater nSher eingehen werden.
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S a u g g a serzeu g er  f iir  F eliik o lile .
In seinem Yortrag iiber „Neuere Erfahrungen in 

Feuerungsbctrieben“ * gibt Ziyilingenieur B l e z i n g e r  
am Endo seiner Ausfiibrungen iiber Genoratoren be- 
merkenswerte Angaben iiber seino Yersuche betreffend 
Rostanordnung, Windzufiihrung und Gasabzug. Er 
aagt zum Schlufi, daB in derart auBgostatteton Gas- 
erzeugern es moglich aei, allo Sorton Kohlen zu yer- 
gasen, insboaondere auch magero Staubkohlo. Beim  
Studium verBcliiedcncr Generatoranlagen bin ich auf 
einige fiir Kraftzwecke Y e r w e n d e t e  Genoratoren ge- 
stoBcn, welche Yon der G. m. b. H. „ G a a g e n e r a t o r "  
in Dresden gebaut sind und welche die von Zivil- 
ingenieur Blezinger an einen gut konatriiiorten Gene
rator zur Yergasung yon Staubkohle gomachten An- 
sprucho in hohem Grade zu crfiillcn schoinen und 
iiberdies d e n  Yorzug haben, daB sie nicht mehr im 
Yersuchsatadium stehen, sondern auf eine mehrjiihrige 
Betriebszeit zuriickblicken konnen.

Dio eino Anlage ist in einer hannoyerachen Papier- 
fabrik im Betrieb und besteht aus zwei Generatoren 
fur zwei Kortinggasmaschinen yon je 75 P. S. Die 
zur Verwendung kommendo Kohle ist eine Mager- 
kohle, welche unter der Bezeichnung G e n e r a t o r -  
F e i n k o h l e  vom Kohlensyndikat neu in den Handel 
gcbracht wird und mit 7 J t f. d. Tonne ab W erk be- 
zogen werden kann. Dicselbo hat 79,37 o/o Kohlen- 
stoft', 10,96 0/o Ascho und entspricht einem Heizwerte 
yon etwa 7300 W .-E. Yon dieser Generator-Feinkoble 
werden hochstens 5 o/o mehr gebraucht ais von 
Anthrazit NuB III, der friiher bozogen wurdo und 
jetzt 17 bis 18 J l  dio Tonne koston soli. Die erzielte 
Ersparnis liegt in der Hauptsacho in dor Preisdifferenz 
und ist demnach sehr bedeutend. Seitens der be- 
troffenden Fabrik wird dieaelbe fiir beide Genoratoren 
auf rund 4000 ^  f. d. Jahr berechnet, wobei zu be- 
riicksichtigen ist, daB die NuBkohlen - Generatoren- 
Anlage, welcho durch dio Feinkohlen - Generatoren- 
Gaaanlago ersetzt worden ist, auch neueren Datums 
war und einen sehr geringen Kohlenyerbrauch fiir die 
P. S.-Stundc erfordcrtc.

Der Betrieb der Generatoren ist kontinuicrlich. 
Einer dersolbcn ist aeit Ende Dezember Yorigen Jahres 
im Betrieb und biaher hat sich noch nicht die geringste 
Storung gezeigt. Das Rosten der Generatoren ge-

* „Stahl und E isen“ 1906 Nr. 12 S. 723.

achieht an den oberen Turon allo 12 Stunden, an den 
unteren Tiiren allo 24 Stunden und geht ohno mork- 
barc Bclastigung dos Arboiters und ohne Betriebs- 
unterbrechung Yor sich. Ein Arbeiter bedient die 
Generatoren und die Gasmaachinen. Das Gas hat 
oine dauernd gute Qualitat folgender mittlerer Zu- 
aaminonsetzung: 008 =  4,4 u/o, O =  0,4 °/o, CO =  22,9 oj0t 
H =  19,61 o/o, CHi =  1,85 o/0, N =  50,84 °/o boi einem 
Hoizwort Yon etwa 1370 W .-E.

Eine andere Anlage m it zwoi Generatoren fiir je 
1000 P. S. bei Yerwendung Yon b o h m i s c l i e r  B r a u n -  
k o h l o  (ebenfalls Kleinkohle) ist in oiner Glasfabrik 
bei MeiBen zur Aufstellung gekommen und hat eben
falls ausgezeichnete Resultate ergeben. W io aus dor 
nebenstehenden Abbildung zu ersehen, ist der Generator- 
mantel mit W assorkuhlung Yersohen. Die dem Feuer 
zugefuhrte Luft wird, aofern es die Natur dos Brenn- 
stolFcs zulSBt, durch den Dampfraum des W asser- 
mantels gefuhrt, um aich dort YorzuwSrmen und mit 
Dampf zu siittigen.

Gegeniiber der yoii Blezinger yeroffentliehten Ab
bildung eines Gcncrators fallt bei' dem Generator der 
Firma „Gasgenerator“ namentlich die bedeuteude Er- 
weiterung des Gaaabzuges nach unten auf. Ala Rost 
ist bei diesen Generatoren ein ringformigor Treppen- 
rost Yorwendet, dor gegeniiber der sonst iiblichen 
Bauart entsprecheudo geachiitzto Einrichtungen auf- 
weist, welche eine sichere und leichte Entfornung dor 
Schlacke ermoglichen. Die Anwendung eines Plan- 
rostes wurde bei groBeren Generatorąuerschnitten eine 
zu ungloiche Schichtung des Brennstoffcs und deshalb 
ungilnatige Resultate ergeben.

W ie mir die Firma „Gasgenerator" mitgoteilt 
hat, hat sie durch eingehende Yersuche erwiesen, daB 
es nur durch A nw endung Yon B t a r k  nach unten er- 
weiterten Gasabzugsrohren iu Yerbindung m it ring- 
formigen Troppenroaten moglich ist, Feinkohle mit 
YerhaltniBinaflig geringen LuftpreBsungen rationell zu 
Yergasen und namentlich auch die Generatoren in 
entsprechend groBen Einheiten, wio sie fiir GroB- 
betriebe notig sind, auszufiihren. Boi nur einiger- 
maBen erheblichcn Rostąuerschnitten treten auch bei 
Treppenrosten leicht Storungen in der Schichtung 
c in ; oben dieso aollen durch daa Rohr in der Rost- 
mitto ausgeglichon werden. Genoratoren mit geringer 
Yerengung des Gasabzugea nach unten und solche, 
bei denen keine ringformigen TrepponroBte Yerwendet 
sind, eignen sich nach den Erfahrungen dieser Firma 
fiir staubige Brennstoffe nicht und ergeben bei solchen 
relativ geringe Leistungen, schlechtes Gas und schlechten 
Betrieb.

Da Feinkohle Ycrhaltnism aBig billig bezogen 
werden kann, so ist dio Erzeugung von Gas in diesen 
Generatoren ao billig, daB sich die Aufstellung solcher 
Feinkohlcngencratoren sogar zur Dampfkesaelfeuerung 
rentiert, zumal dadurch die A nnehm lichkeit eines 
ruB- und rauchfreien Betriebes gewonnen wird. Es 
sollen auch bereits eine Anzahl Anlagen fiir Dampf- 
keaselfeuerung in Auftrag sein. Meine Yollste Ueber- 
zeugung ist, daB dieso Generatoren auch fiir metall- 
urgi8cho Zwecke, fur W arm - und Stahlofen sich aufs 
besto bewaliren, denn der Betrieb g esta lte t sich mit 
Feinkohle doch wesentlich billiger ais mit NuBkohle, 
und die Ersparnisse, welche durch die Differenz der 
Kohlenpreise erreicht werden, diirftcn ganz bedeu
tend sein. E. II. Steck.

Was ist eiue Elsonbahn !
Die Antwort auf dieBe Frage gibt kurz und 

b&ndig das deutsche Reichsgericht in folgendein 
Siitzchen: „Eine Eisenbahn ist ein Onternehinen, ge- 
richtet auf wiederholte Fortbewegung yon Personen 
oder Sachen uber nicht ganz unbedeutende Raum- 
strecken auf metallener Grundlage, welche durch ihre 
Konsistenz, Konśtruktion und Glatte den Transport
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groBer Gewichtsmaasen bezw. dio Erziolung einer yer- 
haltnismaBig bedeutenden Schnelligkeit der Transport- 
bowegung zu ermoglichen bestimmt ist, und durch 
dieso Eigenart in Yerbindung m it den auBerdom zur 
Erzeugung dor Transportbewegung benutzten Natur- 
kriiften (Dampf, Elektrizitiit, tierischer oder tnensch- 
licher Muakeltatigkoit, boi geneigter Ebeno dor Bahu 
auch schon der eigenen Schwere der TranaportgofiiBo 
und deren Ladung usw.) bei dem Betriebe dos Unter- 
nehmens auf derselben eine yerhiiltiiiamaBig gewaltigo 
(je nach den TJmstHnden nur in bezweckter W eise 
ntttzliche odor auch Monschenleben yerniehtende und 
dio menachlicho Gesundlioit yerletzende) W irkung zu 
erzougen fiihig ist.“ —

Diese klaro Begriffsbestimmung ist abgedruckt 
in den Entscheidungen des deutschen Reichegerichta 
in Ziyilsachen, Band I Seite 252.

Yon goBchStztor Seite erhalton wir naehstehendes, 
im W ortlaut wiedergegebenes Dokument, das, sicher 
das Intoro88e nnsoror Leser errogen wird :

P U B  LIC AND U H ,
bnfj

in bencn Proyintzien Cleve, Meurs unb Marek, 
jur inuern Sonfumtton fd)led)tetbing? [eine aubere al?

^drcftftye J§*tcin | <̂ot>Icn,
lucldje

ofmebem in bet ©ute gegen fremben einen SBorjug fyaben, 
nu? benen be? €nbc? ju Galilen bet; Dorften unb ju 

Ruhrorth etablirten OJiebertagen, eingcfiif/rct unb 
gcbraud)et, unb bagegen aQe biejenigen, wetebe 

ftd) bennod) getufłen laffeu,

f r e m b e  ^ o f ; ( e n

cinjubringen, obet aud) nut batuntet beljulftid; ju fctin, 
attfler bet Confiacation ber kohlen, wic and) ber 

baju ge6raud)ten Spferbe, SBagcn, -Ratten 
ober JtA^ne, mit gefhmg?= ©trafe 

beiegct werben follen.

Do Dato SBetlin ben 7 ten Detober 1769.

sPeine Ĵ óniglicfye ^ojefłat in r̂eujjcn :c. 
Unfcr adcrgnabigfłcr Jperr, fjabeit Sercite burd) 
ba8 crgtmgene û&Iicanbum yom 19. ©ept. 176<5.
25ero allerfićd;|te ŚBillcn? OTeęnung, ba§ iu bencn Jpct^og: 
tbumern Clevo uub Geldern, wie aud) $urftentt)um Meurs 
unb ©raffebaft Marek feine attbcrc, al? einlAnbifd)e, au? 
benen ergtcbigen ©tcitt:.Kof)[en:58ergwctcfcn bet ©raffdsaft 
Marek gefirberte, unb »on mtgleid; bejfeter ©ute, al? bie 
fremben, fct;enbc ©tein ^ofjten, soit bet, be? Śubc? ju 
Gahlen obuweit Dorften an ber Lippe etablirten 9Keber= 
tage, jur tnnern Confumtión, eingefu^ret unb gebrauebet 
werben follen, befannt gcmad)et, unb bagegen bie Sinfuljte 
aller fremben .Sbfjlen, bet) ©trafe ber Coniiscation unb 
nuffer bent 3 ei)n Oithlr. fur jeben ©ang, serbot^en, aud) 
gefyoffet, baji ein jeber Sero getreuen Śingcfeffenen unb 
Untertfjancti in obbenannten Proyintzien, jtd> barnacb auf? 
eigcntlidjjłc ad;ten wurbc, um fo mebr, ba nidjt nut bie 1
Slbftto l;ierbct; cinfeig unb allein babin gol)et ein Sanbe? -i
Product im Sanbe felbfł ju gebtaudjen, bie Proyintzien

benen n>tQf^mmcn @rt)óf>ungen ber ^Jreife ber fremben 
.Slol)[eti:Jpanb[er ju entjieljen, unb bie foitfł, fiir frembe 
■Robień auffer Sanbe? gegangene aufebnlidje Summę ©clbc?, 
im Sanbe ju ert)alten unb circulitenb ju mad)en, burd) 
ben barau? etfofgenben bejferett ©etrieb ber ©ergwertfe, 
wie aud) Transport unb Debit ber ciu[ńnbifd)en J£ol)(en 
aber, ba? innere ©etoetbe unb ber 3Bo[)(|Tanb obbemetbter, 
mit einanber in ber genaueften ©erbinbung (Mjcnbflś Pro- 
yintzien, ju ttetmefyren; fonbcrlid) aud) ben ?])rci? ber
l3)?artftfd)en .So()ten bergefialt; baji ein jeber babet) be;
|Tef)en fann, dotermiuiret, unb beren 2lbl)olung unb weitere
S3etfaf)rung, auf alle nur meglidje SCrt etleic^tert, ja fo
gar fur bie *))to»m(5icn ©etbern unb OTeut?, unb etnige 
sou @af)[eu in etwa? enttegene Stc»ifd)e Siftricte, ju 
mebrerer S8 equemlid)feit, eine befonbete %'ebertage am 
Olbein ju i)iu()tort!), etrid)tet tuotbeu.

® a aber, bent a tlen ofmetadjtct, ju bcflo nte^terem 
SBefrentbcn ©einer Aónig[ic[)en OTajefiAt, jeitfjero eietfaltig 
bemerefet werben mftffen, bafi fid) bennod; Scute gefunbett, 
tne[d)e tficifś au? eingemut^elten SSorurt^eiten, gegen biefe 
l)eitfame £inrid)tung t()ei[? au? anbertt unerlaubten, unb 
bencn 2Bunfd)en ber fremben ^ol)(ett:JpAnb[er gnnaffen, 
uub burd) fetbige untcrfHt^ten jłrafbafjrett 2(bftd)ten, fid) 
unterfangen, ttod) intnter^iil frembe .5lol)fen, in oftbenannte 
Proyintzien Ijeitulid) einjubringen, ober aud) anberett 
batuntet beferberrid) ju fetnt, ntithin ben 9Ibfa(  ̂ ber 
SJfftrcfifdjen ©tein^ohlen ju fdjmatern, unb mentt e? 
iitógtid) i«are, bie getroffene ®inrid)tung mteber rutfgangig 
ju madjen; ©o ftnbett aUerf)6d)fł gcbad)te ©eine 3^ónig- 
(td)e 5)fajeftAt nótfjig, gegen bergletd)cn bo?()afte Ueber: 
tretter Scro lieilfalimen ©efe^e, sott nun an, mit mefjrcrer 
©cbarfe ju serfafjren, unb feiien f)ierbutd) unb -Kraft biefe? 
fejt; bag a dato ber gefd)ef)enen ćffent[id)e» Śefannl= 
mad)ung biefe? Publieandi bet, ober biejenige, iuetd)e ftd) 
unterfle[)en folten, frembe JtoMeit in bie Proyintzien Cleye 
Meurs unb Jlarck tjeimtid) ober óffeutltd), e? fei; in 
grojfen ober aud) nur gmdjeit geringen Quantitseten, fitth 
e? mag Oiafymett fjaben, wie e? win, entweber fetbfr ein; 
jufuf)ten, ober aud) nut anbeten barutiter im gcringften 
befórbertid) ju fet)u, img[eid)cn alle biejenigen, fo Don 
bergteid)en Contrayentionen 5JBiffenfd)aft ()nben, unb 
fold)e? nid)t fo fort il)ren sorgefe^ten Dbtigfeiten anjeigen, 
mttbiu alle biejenigen, wetebe bergletrfłen Contrayentionen 
felbft begcljeu, obet batatt ŚSJ)eit unb 9Bi|Tenfd)aft baoon 
baben, e? ntag fenu Sbelmnnn, Magiftrats-^erfon, SBiirger, 
Śauer, ober wet et wotle, auffer ber Confiscation ber 
Aol)teu, wic aud) ber, ju beren Smbringuiig gebraudjteu 
'Pfetbc, 2Bagcn, Warren, ober Jtabnc, anbern 311111 (Jretnpel, 
mit 5 >;Riiug?:©ttafe, gan^ unttad)bletblid; beleget wetben 
f o tlen; 2Bc? £nbc? benn aud) bie Slesifdje, wic aud) 
5Weurfifd)e .Kricgc?-- unb Doinainen-Sammet, luetbuid) 
authorifiret werbeti, bttrd) abjufrfjitfetibt' unb mit einer 
fd)tiftlid)cn Ordre ju octfe^eube juwertaffige Scute, »on 
Seit 3U peit, unsermutete ^)au?:Yifitationes unb fonftigc 
Recherchen anftcllen ju lajfen, wobei; bie Magiftr®te 
unb ©erid)t?:Dbtigfeiten jebe? Drt?, bet; ffienneibung 
gfeid)er ©trafe, promte Alfiffcence leiften follen. Unb 
bantit ftd) fjicrunter memanb mit bet Unwiffenbeit ent= 
fd)ttlbigen tćnne: ©o foli biefe? etneuette Publicaudum  
fofort junt ®rud beferbert, unb uberad ćffentlid) bcfamit 
gemad;t werben.

Signatum ©erlin, ben 7ten Oetobris 1769.

^ rib erief).

]  V - /
o. 9}{ajfoto. «. Jpageu.
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B t i c h e r s c h a u .
O tto  S te in b r in c k ,  Geh. Oberbergrat und vortr. 

R at; Gesetz betr. die Abiinderung des VII .  Titels 
im Allg. Berggesetz fiir die Preufi. Staaten 
vom 24. Juni 1865, vom 19. Juni 1906’(roń 
den J£nappschaftsvereinen). Berlin 1906, 
J .  Guttentag, G. ra. b. H.

W . W e s th o f f , Reclitsanwalt, und W. S c h l i i te r ,  
Bergw erksdirektor: Allgemeines Bcrggesetz fiir  
die Preufi. Staaten vom 24. Juni 1865  nebst 
den preufi. Berggesetznovellen. Berlin 1906, 
J . Guttentag, G. m. b. H.

D ie Yollige Ifeugestaltung des von den Knapp- 
Bchaftsyeroinon handelnden Tifc. VII dea Borggosotzea 
ist bekannt; sie beriihrt einmal die Rochte und 1’fiiehten 
der Knappschaftsmitglicdor wie der beteiligten Works- 
besitzer und enthalt fornor erhebliche BingrifTe in die 
beBtehendo Organisation sowie in dio bisherige Ge- 
Bchaftsfuhrung der einzelnen  Knappsohaftsvereiue. 
Auch den A ufsichtsbehorden werden durch sie neue 
Aufgaben zugewiesen. A lles dies ist Grund genug 
fur den Wunsch, auch vor dem Erscbeinen der noch 
zu orwartenden AusfiihrungBYorachriften einen zu- 
Yorlaesigen Kommentar zu dieser G esetzosnoYelle zu 
besitzen. Steinbrinck war in erster L inie dazu berufen, 
ihn zu achreibcn, da er ala Dezernent im Handels- 
ministerium die Materie bearbeitet und Yertreten hat. 
Die dom Kommentar beigogebcnen Ausztige aus dem 
Krankenyorsicherungs-, Gcworbe-Unfallyersicherunga- 
und dem InyalidonY ersicherungsgesetz sowio das Sach- 
register erhohen don praktischen Wort dieser Aua- 
gabe. —  Die Wosthoff-Schlutersche Ausgabo des Allge- 
meinen Berggesetzes in handlicher und ubersichtlicher 
Form zoichnet sich besonders dadurch aus, daB sio 
Yom Jahro 1893 ab — dem Erscheinungsjahr der 
letzton Ausgabe des groBen Kommentars von Fiirat- 
Klostermann —  dio auf berggesetzlichom Gebicte er- 
gangeno Rechtspreclmng der Gerichte und der Yer- 
waltungsbehorden moglichst Yollstandig zitiert. Auch 
ist die- Literatur des B. G. B., soweit sio fiir das Berg- 
gesetz y o i i  Bedeutung ist, eingehend beachtet. Das 
Buch wird B ie l i  im praktischen Gebrauch durchaus 
bewShren. D r. W . Beumer.

Untersuchungen iiber die Entlohnungsmethoden in 
der deutschen Eisen- und Maschinenindustrie. 
Herausgegeben im Namen des Zentralrereins 
fiir das Wohl der arbeitenden Klassen von 
dessen Kommission: G. Schmoller, L. Bernhard, 
V. Bohraert, E. Francke, Th. Harms, G. Zaeher. 
Heft II. Die Entlohnungsmethoden in  der 
Berliner Maschinenindustrie. Von D r. F. 
S c liu lte -B e r lin . Berlin 1906, Deonliard 
Simion Nf. 3 J(>.

Wenn Bchon die zur Erorterung gestellto Frage 
auch guto technische Konntnisso erfordert, bo bleibt 
sie doch keine eigentlich technischo. Jedenfalls 

.  ist aber zu ihrer Losung uberflilssig, allgemeino 
technische Begriffo in beschreibender und acbildern- 
der Art zu goben, namentlich wenn diese kaum  
in einem Zuhaminenhang mit dem Thema stehen. 
Dio yorliegende Abhandlung bringt nun aber eine 
Reilie ziemlich ausfiihrlich gehaltener Kapitol, die 
abaeita der Entlohnungsmethoden liegen , die yiel- 
rnehr nur bei den Technikern den Eindruck er- 
wecken, ala ob der Yerfasser m eint, daB er seine,

durch oifrigeB Studium schwer erworbone Sachkenntnis 
in teclmiachen Dingen wiedergeben liiiiBto. Dabei 
iiberwiegen dioso Ausfiihrungen dergestait dio ganze 
Abhandlung, daB das llaupttheina beinahe in den 
llintorgrund gedriingt wird. Man kann auch nicht 

. sagen, daB die Arbeit erschiipfond und so behandelt 
ist, daB etwas wirklich Neues und Bedoutendes zutage 
gefordert wird. Ueber die Entlohnungsmethoden be- 
richtot Yiolmehr der VerfasBor otwa so, ala ob ihm 
dio Aufgabe, daa fragliche Thema zu behandeln, ge- 
stellt worden wiiro und der Yerfasser nacli besten 
Kriiften sich bemiiht hat, sich Boiner Arbeit zu ent- 
ledigen. Das zur Erorterung gestellto Kapitel sollte 
aber bei dem Stande der derzoitigen Literatur melir 
ala daa, was, wonn auch nicht in allen, ao doch in 
den dafiir maBgebenden Kreisen bekannt ist, bringen. 
Da dies fiir die Yorliegende Arbeit nicht zugestunden 
werden kann, muB diese ais in etwa yerfehlt an- 
gesohen werden. An Berichten und Schilderungen 
iibor derartige Themen sind wir kaum arm; das was 
uns fehlt, sind Arbeiten, dio bezeugon, daB der be- 
treffende Yerfasser den Stoflf beherrscht. AuBordem 
gereicht es dem W erk nicht zum Yorteil, daB bei 
allen irgendwie wiclitigen Fragen der Technik und 
Wirtaclmft, in Fragen, dio auf sozialom Gcbieto liegen, 
der Yerfasser keinen fest uingrenzten Standpunkt 
einnimmt, sondorn lediglich auch hier nur, wenn cr 
auch dio yerachiedenen Richtungen andeutet, berichtot 
und dies bei allen etwa achwierigen Fragen in aus- 
weichender Form. Der ganze Zuschnitt der Arbeit 
liiBt auch kaum die Erwartung zu, daB dio Schrift 
den beregten Miingeln entgangen wiire, wenn dem Yer
fassor B oitens der industriellen Unternehmungen bei 
Einfordorung wissonswerten und yerarbeitungsfahigen 
Materials mehr Entgegonkommen gezoigt worden wiire, 
ala ihm dioa, wio in dor Vorrede zum Ausdruck ge- 
braeht wird, zugeatanden wurde. E. Werner.

Dr. W a l te r  T im m ern ian n : Die Entlohnungs- 
methoden in der hdnnoverschen Eisenindustrie. 
Berlin 1906, Leonhard Simion. 3,60 Jh>.

Wie dio neulich an dieser Stelle besprochenen 
Untersuchungen Bosaelmanna iiber die Entlóhnunga- 
methoden in dor Budwestdeutsch-luxemburgischen Eison- 
industrie ist auch daB yoratohendo Buch im Namen 
dea Zentralyereins fiir das W ohl der arbeitenden 
Klassen herausgegeben und stellt oine Behr beachtens- 
werto Arbeit dar, dio manche wortyolle Einzelheiten 
zusaminentragt und im Zusammenhange einem objek- 
tiyen Urtoil unterwirft. W ir erfahren da nianches 
Interessante iiber die Arbeiter in dor hannoYerscken 
Eiaenindustrie, iiber ihre Tiitigkeit beim Produktiona- 
prozesso, iiber die Lohnberochnung nach Fertigstellung 
der Arbeit, uber die Werkatattbuchfuhrung und dereń 
Riickwirkung auf die Eutlohnungsmethode, die Lohn- 
auBzahlung u. a. m. Insbesondere interessiert ein 
Yergleich der Akkordlobnung mit dem (amerikanischen) 
Halsey-Systom, jener degressiven Akkordmethode, bei 
der der Arbeiter einen festen Grundlohn und eine 
Priimio fiir ersparte Zeit erhiilt, dereń Hohe auf Grund 
yon Durchschnittsleistungen yerschiedener Arbeiter 
festgeaetzt wird, wahrend da8 Yerhiiltnis yon Grund
lohn und Priimie derart aeine F iiierung lindet, daB 
die Hohe dea Grundlohns die zu erwartonde Pramie 
weaentlich iibersteigt, um fur den Unternebraer den 
Anreiz zur Abiinderung dea TeilungsYorlialtnisseB fort- 
zunehmen. Wir atimmen dom Yerfaaaer yollig zu, 
wenn er m eint, daB boi uns dor Arbeiter zweifelloś 
daa Akkordaystem yorziehe, zumal er nicht das mindeete 
Interesse daran habe, auf sich einen Teil des Risikos,
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z. B. beim Sehiffbau, abwiilzon zu lassen. Auch lasso 
sich wohl die Entlohnungsmethode abiindern, nicht 
aber seien ohne weitercB dio allgemeinen Umstiinde 
(Arbeitcrangebot usw.) abiindorungsfahig, nach denen 
sich in den meisten Fallon dio praktischo Handhabung 
der Methode regelt. — In dor Einleitung boklagt der 
Yerfasser einen Mangel in der heutigen preuBisehen 
Gewerbe-Inspektion: solbst der tuchtigste und oifrigsto 
Gowerbe-Inspektor konno sieli nur in seltenen Fallen 
iiber allo Arbeitsyerhaltnisse der sehr yerschiedenen 
Industriezweige genau unterrichton, da sein Bezirk 
nach g e o g r a p h i s e h o n  Gesichtspuukton abgegrenzt 
Boi. Boi dor jotzigen Organisation miisse er gleich- 
zeitig Maschinen- und Gummiwarcnfabriken, Zement- 
industrio und Spinnereien und andereB mehr kon- 
trollieren. Gorade in dor mannigfaltigen und viel- 
seitigen hannovorBchon Industrie troto dieser Uobel- 
Btand deutlich heryor. Wir konnon dom Yorfasser 
bestiitigen, daB dioser Uebelstand in ganzem Umfangc 
auch yon der deutschen Eisen- und Stahlindustrie 
empfunden wird, dio fiir ihren yolkBwirtschaftlich so 
wichtigen Fabrikationazweig langst den Wunsch nach 
wirklich fachmiinniach gebildoten und auaachlioBlich 
gemiifl i h r e r  Bildung tiitigen Gowerbeaufsichtsbeamten 
gehegt und mannigfacli — leider yorgeblich — aus- 
gesprochon hat. Dr% W. Beumer.

Die Wełtwirtschaft. Ein Jahr- und Lescbuch. 
Herausgegeben von E. von  H a lle . I. Jahr- 
gang 1906. I. Teil: Internationale Ueber- 
sichten. II. Teil: Deutschland. Leipzig und 
Berlin 1906, B. G. Teubner. I. Teil 6 J6, 
II. Teil 4 cJK.

Dio W irtschaftswissenschaft, die in don friiheron 
Jahren nur ais reino W issonschaft betrieben und in 
der llauptsache ais oino Materie betrachtet wurde, 
der man in technischen Kreisen wohl ais Student ein 
gowisBes InterosBe entgegenbrachto, mit der man aber 
spater nicht yicl anzufangon und sio namentlich nicht 
praktiBch umzuworten wuBte, hat in nouerer Zoit ein  
ganz andereB Geprage erhalten. Nachdem dio Ent
wicklung der Industrio so machtyoll yorangeschritten 
war, wurde auch das Yerlangen nach praktischer W irt
schaftswissenschaft immer dringlicher, man erkannte, 
daB eino gute und zielbewuBto induBtrielle und technischo 
Entwicklung sich nur auf ycrniinftiger wirtsehaftlich- 
richtig erkannter Grundlage aufzubauen yermag. DaB, 
was bislang an W irtschaftswissenschaft gelehrt wurde, 
benutzte man nur ais Unterlage zum bes»eren Er- 
kennen der Zusammenhiinge der wirtschaftlichen Yer- 
hiiltniase unBerer modernen Zeit. Naclidem schon auf 
yerschiedenen Einzelgebieten guto Anfango und 
schiitzenawerte Boitriigo praktisch-wirtachaftlichen In- 
halts in  der Literatur zu yermerken waren, Bind nach 
und nach auch grOBere Arbeiten, von umfassendoren 
GeBichtspunkten aua betrachtet, entstanden.

Das yorliegende Jahr- und Leaebuch der W olt- 
wirtschaft ist in diosom Sinno yerfaBt, ea w ill oinen 
Ueborbliok geben iiber dio geaamten Einzelgebieto der 
Weltwirt8chaft des Jahrea 1905. Die cinzelnen Ge- 
biete aind yon yerschiedenen bcBonders hierfiir maB- 
gebenden M annom , dio zumeist praktisch im wirt
schaftlichen Leben stehen, bearbeitet worden. Es 
sprochen Zahlen und Tataaehen, wie sio das W irt- 
schaftsjahr 1905 ergeben haben, und in gedrangter, 
aber yollkommen erBchopfender Woiae iBt hier iiber 
AlleB, was mit der W ełtwirtschaft im Zusammenhange 
steht und ais bedeutungsyoli und wichtig hierfiir an- 
geBehen werden muB, roin sachlich Berieht erstattet 
worden. Es ist auBorordentlich yiel interessantes 
Materiał zusammengetragen, waa nur dadurch moglich 
war, daB jedes Kapitel seinen eigens ihm zugedachten 
Bearbeitor gefunden hat.

Um darznlegen, was dio ersten beiden Bandę 
um fassen, mogen ausziiglich dio InhaltsYerzeichnisBo 
sprochen. In don iuternationalen Uebersichten wird 
behandełt:

Dio groBo Politik des Jahrea (Prof. Dr. Ernat 
Francke), W oltwirtschafta-Politik (Dr. Ed. Roghó), 
W eltsozialpolitik (Dr. Fried. Zahn), Landwirtscbaft- 
licho Produktion (Dr. W . W ygodzinBki), Erzeugung 
industrieller Rohstoffo (Dr. L. yon Wieae), Geldweson 
und Edelmetallproduktion (Eisonbahnbau- und Botriobs- 
inspektor E. Biedermann), Das Bankwesen (Arthur 
Feiler), Dio Borsenlago 1905 (Dr. F. Reineeke), Der 
internationalo Geld- und W ocliBolm arkt 1905 (Dr. 
Hjalmar Schacht), Der W elthandol (Dr. W . Borgius), 
Die Eiaenbahnen (Dr. Alfred v. d. Leyen), Reedoroi 
und Schiffahrt (Dr. Ernat yon Hallo), Post und Tolo- 
graphio (Ober-Postinspektor C. GroBe), Yorsicherungs- 
wesen (Dr. jur. ot phil. Alfred Manea), Die Finanzen 
der europiiischon und dor wichtigoren auBoreuropiiischcn 
Staaten (Geh. Oberfinanzrat Otto Schwarz), Die Technik 
im Jahre 1905 (Ingenieur liana J. Dominik), Kunst- 
goworbe (Dr. Hermann Muthcsius), Armenwesen (Dr. E. 
Miinsterberg), Das W irtschaftsrecht (Dr. Karl Rittor).

Dor zwei to Band „Doutschland“ enthiilt folgende 
Hauptabschnitte:

Innore und iiuBcro Wirtachaftspolitik (Dr. G. RollofT), 
Die Lage der Landwirtschaft (Prof. Dr. C. Ballod), 
Dio Industrien (Dr. E. Jiingst, Dr. M. Fiebelkorn, Dr. H. 
Zimmer, Dr. E. Jaffó, W. Richter, Dr. II. Viileker, 
Ing. Gerstein, Ing. E. W erner, Dr.R.Biirnor, Dr. Brauer, 
E. Marx, Dr. H. Lohmann, P. Schulze, Dr. M. Freilierr 
yon Aacheraden, Dr. K. Kuntze, R. Ditgos, E. Hager, 
R. Krause, A. W illner, Prof. Dr. R. Anschiitz, Tng. 
1’. Janssen, A .Bartens, Dr.A.Crouzbauer, Dr.W .D illoo, 
J. SchloBmachor, Dr. K. W einberg, Th. Goobol,
G. Ilolseher); Das Bauwesen (Dr. A. Yoigt), Binnen- 
schiffahrt (Major a. D. V. Kurs), Bank-, Kredit- und 
Griindungsyerhaltnisae (F. yon Pritzbuer), Dor Arboits- 
markt (Dr. W . Zimmermann), Gewerblicho Organi- 
aatiorten (Dr. H. Lehmann, Dr. W. Zimmermann), 
AuBenhandelstatiatik (Dr. W . Borgius). E. IF.

E r d m a n n ,  Prof. Dr. H., Dir. des anorg.-chem. 
Instituts der Kgl. teclm. Hochschule Berlin: 
Lehrbuch der Anorganisclim Chemie. 4. Auf- 
lage. 796 Seiten, 303 Abbildungen, 95 Ta- 
bellen, 1 farbige Tafeln und 1 Rechentafcl. 
Braunsclnyeig 1906, Friedr. Vieweg & Solui. 
Geh. 15 J6, in Leineu geh. 16 J(>.

Wenn jetzt yom „Erdmann" achon wiedor eine 
Neuauflago erscheint, so ist das ein sicheres Zeichon 
dafiir, daB einerseits an brauchbaren Lohrbiichcrn 
der anorganischen Chemie kein UoberfluB sein kann, 
und anderseits, daB das yorliegende Buch unter den 
2 bis 3 anderen noch in Frage kommenden sich be- 
sonderer Beliebtheit zu erfreuon hat. Zur Charakto- 
ristik des Buches sei bemerkt, daB der Yerfasser kein 
besonderer AnhSngor der Jononthoorie ist, woraus 
folgt, daB in dem Buche das Tataachenmaterial dio 
Hypothcacn wesentlich iiberwiegt. Selbstyerstandlich 
ist trotzdem der Besprecliung der grundlegonden Ge- 
setze der notige Raum gewidmet. Der sonstige In- 
halt ist nun nicht eine trockne Aneinanderreihung dor 
aiiuitlichen bekannten anorganischen Stoffe, sondern 
der Yerfasser hat es geschickt yerstanden, den Inhalt 
dadurch lebondiger zu gestalten, daB in dio Besprechung 
der einzelnen chemischen Yerbindungen immer Ab- 
schnitto iiber die chemische Technik und Experimonte 
eingeschoben aind. Durch den Hinwoia auf die Nutz- 
anwendung wird der Lernendo yor dem Eindruck be- 
wahrt, ea handle sich beim Studium der Chemio nur 
um dio Kenntnis zahlloBer unniitzer Yerbindungen. 
Yon 8olchen praktiachen Hinweisen seien erwahnt^'
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Explosion schlagender W ottcr, Azetylenbeleuchtung, 
Genoratorfouerung, Gasgliihiicht usw, Neu aufgc- 
nommcn sind in der 4. A u flage dio Spektren der 
Edolerden, yon Radium, (Juockailber ub\y. und eine 
groBe Anzahl kriatallographiacher Abbildungen. Zu 
bemerken hiitte der Referent nur, dali boi einer Neu- 
auflage dio Abbildungen des Aluminium ofeuB, dea 
Karbidofens, yiclleicht auch dio des Martinofons, durch 
andore den wirklichen Yerhaltnisson der Technik mehr 
ontsprcchendo eraetzt wlirden. Daaselbo gilt yon der 
Bestimniung der Azetylcnausbeuto aus Karbid.

Das Erdmannsche Lohrbuch ist nach Ansicht des 
Reforenton fiir daB Studium dor anorganisclien Che
mie, zur Konntnis des chemischon Tatsachenmaterials 
eins der boston seiner A r t; es ist nicht nur fiir den 
Studenton geoignet, sondern wird auch yon dem 
Praktiker mit Intorosse durchgoBehen werden.

B. Neumann.

Die Technik ais Kulturmacht in  sozialer und in 
geistiger Beziehung. Eine Studie von U l r i c h  
W e n d t .  Bei’lin 1906, Georg Eeimer. 6 J ,  
geb. 7 J t .

W er es dereinst einmal yerstohen wird, dio 
Technik in ihrer ganzen Bedoutung und in  ihrem  
ganzen W ert zu erkennon, wio dio Technik die Kultur 
der Menschen und des Landes beeinfluBt, wie sio in 
sozialer, ethischer und geistiger Beziehung auf das 
ganze groBo Leben eingewirkt hat, wird zweifellos 
eine der bcdeutendB tcn  Arbeiton yerfaBt haben. Bis 
heute ist ein solch allumfassendes W erk noch nicht 
erschienon, hingegen sind Abhandlungen, in denon 
dio Technik in Beziehung zu Einzelgebieten gebracht 
wird, yerschiedentlich auch schon in recht guten Dar- 
stellungen yerfaBt worden. Yon otwas weitergehen- 
den Gesichtspunkten, ais biaher geschehon, dio Be- 
ziehungen der Technik zu behandeln, hat der Yer- 
fasser des yorliegondon W erkes dio Absicht, er w ill die 
Technik ais dio Kulturmacht in sozialer und in geistiger  
Beziehung scliildern. So yerlockend diese Aufgabo 
ist, bo scliwiorig ist sie auch und crfordort erstmala 
sehr erheblicho Kenntnisse in technischcn und wirt- 
schaftlichen Dingen, dann aber auch ein umfasaondes 
Yerstandnis fiir dio kulturellcn, ethischen, sozialen 
und kunstlerischen Aufgaben der Zeit. Um diesen 
grofiangelegten Yorwurf zu bowiiltigen, muB die Be- 
handlung eine groBziigigo und frei yon Uebcnstich- 
lichem  und Unwesentlichęm und dor Zuaammenhang 
dor einzelnen ineinander groifenden Faktoron muli 
klar, ubersichtlich und uberzcugend geschriebcn sein. 
Ais eigentlich selbstyerstandlicho Bodingung muB ver- 
langt werden, daB die zur Erorterung stohenden 
GrundbegrifTe streng definiert und einwandfrei am- 
gronzt werden.

Dor Verfasser der yorliegenden Schrift ist aber 
all diesen ebenerwiilinten Yoraussetzungen nicht 
ganz gerecht goworden; erstinals bringt er BegrifTo 
wie Industrie und Technik, Kultur und Ziyilisation, 
techniache und mechanische Begriffo dermaBen durch- 
einandor, daB schon hierdurch dio ganzo Abhandlung 
auBerordontlich leidet. Ein woiterer Kachteil, wodurch 
daa W erk den Anapruch auf Bedeutung und W ert 
yon Yornherein oinbiiBt, liegt in dor Weitachwoifigkoit 
und Kleinachildnerei und liegt fornor darin, daB der 
Verfasaer unondlich weit auaholt, um schlieBiich einen 
gar nicht einzuaehenden Boweis zu orbringen. Ais 
ganzlich yerfohlt muB es abor angesehen werden, daB 
sein Endorgebnis darauf hinauslauft, den Nachweis 
zu orbringen, daB dor Untergang der friiher an der 
W eltherrschaft mitbeteiligten Yolker darin begrundet 
ist, weil ebendiese Yolker keine Technik beaosaen 
hatten; ais Grund der hohen Sitte und Morał dor 
gegenwiirtig das Steuer fuhrenden Lander gegeniiber 
den Unsitten der Romer und Griechen gibt er an,

daB boi den jetzt herrschenden Kulturlandern die
Technik zu einer noch nicht dagewesenen Bliito
emporgestiegon sei. Dieser im Eifer fiir den W ert 
der Technik hingestollten Behauptung fehlt aber der 
Boweis, der nicht ais erbracht angesehen werden
kann. Dor TrugschluB liegt vor allem darin, daB 
der Yerfassor dio jotzigen in hoher Entwicklung und 
Bliite stehonden Liindor und Yolker m it anderen aus 
einer Zeit in Yorgleich bringt, in der dieso abgewirt- 
Bchaftet hatten, mit Yolkern, die untergegangen waren, 
weil sie Bich yon den Vorteilon, dio ihnen eino im  
Hohepunkto stehendo Kultur bot, beherrschen lieBen. 
Wenn dies der Yorfasser in Betracht gezogen und 
bcdacht hiitte, ware or allerdings zu andern Schliissen 
und Ergebnissen gelangt. Es wiirdo jedoch yiel zu 
weit gehon und es milBte dabei auf dio yielen, an 
andern Stellcn gemachten Irrtiiinor cingogangen 
werden, um auf dieso ais Endrcsultat der yor
liegenden Abhandlung sich ergebenden Behauptungen 
einzugehen. Das Buch stcllt oino m it yielen Worton 
dargelegte Meinung iiber die Beziehungen der Technik 
zu anderen Dingen dar, wie sio sich der Yerfassor 
in soinem Kopfe zurechtgedacht hat. Er wird aber 
fiir seino Ansichten kaum Einen finden, dor ihm hierin 
zuatimmt. Die hier erorterten Dingo und ihr Zu- 
sammenhang unteroinandor liegen jedenfalls ganz 
anders. E. Werner.

L a  C o u r ,  P a u l ,  und A p p e l ,  J a k o b :  .Die 
Physik a u f Grund ihrer geschichtlichen Ent- 
wicklung fiir tceitere Kreise in Wort und. B ild  
dargestellt. Autorisierte Uebersetzung (aus dem 

. Ditnischen) von G. Siebert. Mit 799 Text- 
abbildungen und 6 Tafeln. 2 Bando. Braun- 
schweig 1905, Friedrich Vieweg & Sohn. 
15 J6, geb. 16,50 J i .

Dio Absicht der Yerfasser dieses W erkes gipfelt 
darin, wieder einmal „einem dringenden Bedilrfnis“ 
abzuhelfen und den Grundstock zu einem Lehrbuche 
der Physik auf h i s t o r i s c h e r  G r u n d l a g e  zu legen. 
Der Gedanke eines solchen Lehrganges iat gut und 
seino Yerwirklichung an sich auch erstrebenswert, in- 
dessen ist boi der heutigen Organiaation unserer 
hiiheren Bildungsanstalton und den Anfordorungen, 
welcho an dio Absolvonten derselben gestollt werden, 
dio Idee praktisch nicht durchfiihrbar. Nichtsdesto- 
weniger ist ein jedes W erk, das wie daa yorliegonde 
anhebt, yon jedom Freunde und Befliasenen der 
physikalischen W issenschaft Behr zu begruBen, fehlt 
uns doch noch y iel, ja eigentlich a lles, was er- 
schopfend die Materio umfaBt. Das Buch yon La Cour 
und Appel, das keine eigentlicho Geschichte der Physik 
sein soli, sondern nur eino Physiklehre auf historischer 
Grundlage, geht aus yon dor Astronomio, also dem 
Teil der W issenschaft, der schon bei den iilteston 
Kulturyolkern ala am meisten entwickelt bekannt ist; 
sie ist zugleich auch der Teil, der am eingehendsten 
bereits historiach bearbeitet ist und daher auch hier 
einen breiten Platz findet. Dann folgt die Geschichte 
von der Entwicklung der Lichtlchro sowie Grund- 
lehren yon Kraft und Schall. Damit ist der I. Band 
des W erkes abgeschlosBen. Dor II. Band beginnt mit 
derW arm e und widinot besonders der Geschichte dor 
Dampfinaschine eine ausgedehnte Darstellung; daran 
schlieBen sich Magnetismus, Elektrizitiit und W ettor 
an. W esentlich Neues bietet sich in dem Buche nicht, 
abgesehon yon kleineren Dotails, doren'Hervorhebung 
auch deswegen sich hier erubrigt, weil sio — uns bisher 
nicht bekannt — auf ihro Bedeutung nicht gopriift 
werden konnten, da CJuellonangaben yon den Autoren 
nicht gemacht wordon. Manche hiibschen bildlichen 
Darstellungen finden sich zur Erlauterung des Textes, 
einzelne abor auch wieder sind durchaus nicht an-
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aprechend. Dor Yerlag iat boi letzteron jodenfalla 
nicht yerantworttich, da aio wohl offenbar Roproduk- 
tioncn aua alten Originalworkon aind und deahalb 
Aulnahme fanden. H itlskStter.

Fernor aind bei der Rcdaktion nac.h8tehendo Werke 
eingegangen, deron Beaprechung yorbehalten bleibt: 
Ansichten der Aktien-Gesellschaft f 'einer W alzwerk.

2 Mappen mit je  12 Postkarten. Original-Aufnahmon. 
Pcine, Yerlag yon Gurt Rothor. Jede Mappe 1 Jt. 

Dr. G e o r g  E g e r ,  Regiorungsrat: D as Gesetz iiber 
die Enteignung von Grundeigentum  vom 11. Juni 1874 
mit den einachliigigen Beatimmungen dea Flucht- 
liniengoaetzea vom 2. Juli 1875 und dea Wasaor- 
atrafiougeaetzos vom 1. April 1905. Brealau 1906, 
J. U. Kerna Yerlag (Mas Muller). Geb. 7,50 Jt. 

Dr. P. A. K a t z :  Die Rechtsiierhciltnisse der hdheren 
technischen Angestellten  mit beaonderer Beriick- 
aichtigung ihrer Erlindungen. Berlin W . 1906, Franz 
Yahlen. 80

L a u r  e n  t i ,  F o a o o ,  Ing.: I  m otor i  ad esplosione a 
gas luce e gas pouero. Manuale pratico. Con 162 i n- 
cieioni. Mailand 1906, Ulrico Hoepli. Geb. 4,50 Liro.

Industrielle
Die Lago des Rohoisengeschiiftes.

Dio iiberaua atarke Nachfrage naeh Roheiaen, die 
wir bereita in unBeren letzten Berichten kennzeich- 
neten, hat nicht nur angehalten, aondorn noch weaent- 
lich  zugenoinmen und kann gcgonwiirtig nicht bofrio- 
digt werdon. Dio direkto Folgo davon iat; daB daa 
Aualand in Toratarktein MaBe zur Deckung dea Roh- 
eiaenbodarfca horangezogen wird und zwar aollen 
yielfach langaichtige AbBchluaao mit dem Aualande 
getiitigt worden aein. In  den Kreiaen der Roheiaen- 
erzeuger neigt man zu dor Anaicht, daB die Nachfrage 
zurzeit yielfach den wirklichen Bedarf iiberateigt aowio 
daB langaichtige AualandaabBchlilBae beaser unter- 
bleiben wiirdon, damit den Ktiuforn spater keine Naeh- 
toile entatohen.

Actlen-Cominandit-Gesellscliaft Aplerlteckor Hiitte 
Brilgmann, Woyland & Co., Aplerheck.

Nach dem Berichte dcB Yorstandea goniigten im 
Ge8chiiftBjahre 1905/06 die Auftrago deB Roheisen- 
Syndikatea fiir den Betrieb zweier Hochofen; ins- 
geaamt wurden 78 600 t (i. Y. 46 040 t) Roheiaen er- 
zeugt. Tn der GieBerei wurden 5685 t (3627 t) GuB- 
waren hergeatellt. Auf der Grube Zufiillig-Glilck  
wurden 58 816 t (44 528 t) Spateiaenatein, auf den 
Bredelarer Gruben 25 904 t (29 965 t) Roteisenstein 
gefordert. Fiir den weiteron Auabau deB Hiltten- 
werkea wurden 207 609,35 und fur die elektriache 
Waaaerhaltung auf Grube Zufallig-Gluck 37 126,23 Jt 
auagegcben. Boi einem Rohgewinne yon 585 340,15 Jt 
und 200 362,48 .A Abschreibungen betrSgt der Rein- 
erloa 324 977,67 <,#. Nach dem Yorsehlage dea Auf- 
8ichtsratea aollen hiervon 17 000 der Riioklage 
uberwiesen, 31 125 J t  zu Tantieme-Zahlungen benutzt 
und 36 897.67 J t  ala Belohnungen und Unterstutzungen 
yergutet werden, wahrend 239 640 J t  (8 o/o) ala Divi- 
dendo auf die Vorzugsaktien und 315 (7 o/o) ala
Gewinn auf die Stammaktien zu verteilen waren.

Actleu-Gesellsekaft Meggeuer Walzwerk, 
Meggen i. W.

Der Berieht dea Yoratandea bezeichnet die Ge- 
sehSftslage wahrend des am 30. Juni abgelaufenen  
Rechnungajalirea ala durchweg befriedigend und die 
Beschiiftigung in allen Betriebszweigen ala sehr gut.

S. G o l d m a n n :  Das Jlandelsgesetzbuch nom 10. M ai 
1897. III. Bd. Yierte (SchluB-)Lioferung. Berlin W. 
1906, Franz Vahlen.

S c a n f e r l a ,  G i t i o ,  In g .: Stam paggio a caldo e 
bolloneria. Con 62 ineiaioni. Mailand 1906, Ulrico 
Hoepli. Geb. 2 Lire.

Taschenbuch des Patentwesens. Amtliclio AuBgabe. 
April 1906. Berlin, Carl Heymanna Yerlag. Geb. 1 <.*.

W  a g  e n e r , A . , ProfoBaor an der Konigl. Techn. 
Hochachuio zu D an zig: Indizieren  und Auswerten  
von Kurbelweg- und Zeitdiagram m en. Mit 45 Toxt- 
figuren. Berlin 1906, Juliua Springer. 3 Jt.

Zusammenstellung von Tnhaltsverzeichnissen d e rJ a h r -  
gilnge 1858, 1872, 1875, 1884, 1005 von Schillings 
Journal f i ir  Gasbeleuchtung und rerw andte Be- 
leuchtungsarten sowie f i ir  W asserversorgung. In 
dankbaror Erinnerung an die droiBigjiihrigo Ro- 
daktionstiitigkeit dea Goh. Rat Profeaaor Dr. H. 
B u n t e ,  Generalaekrotitr doB Deutschen Yereina 
von Gaa- und WaBaorfachmiinnern, gelegentlich der 
46. Jahreayeraammlung in Bremen 1906 den Yer- 
oinsmitgliedern iiberreicht yom Yorstand. Milnchon, 
R. Oldonbourg.

Rundschau.
Indeaaen lieBon die Yerkaufapreise zu wiinachen iibrig. 
Dor Gosamtumschlag betrug 3 577 960 (i. Y. 2925031) ^tt\ 
yorsandt wurden an Fertigfabrikaten (Staboisen, Bleche, 
Draht und Hufeiaen) 23 528 t im Worto yon 3 261 339 Jt 
gegenuber 20 353 t im Worto von 2 707 774 J t  wiihrend 
dea yorhergehonden JahreB. Dio im Bau begriffene neue 
W alzwerksanlage, fiir dio bisher 80 232,62 Jt yeraus- 
gabt wurden, dilrfto gegen Ende 1906 in Betrieb 
kommen. Dor Roserye Bind aua dem Agio der am
7. Dozember 1905 beschlosaenen Kapitalaorhohung 
120000 zugefiihrt worden. Dio Bilanz ergibt nach 
AbBchreibung yon 40 484,69 einen Gewinn yon 
149 629,89 Hieryon Bollen 10 000 J t  zu Rucklagen 
yerwendet, 5000 J t  dom Arbeiterunteratiitzungafonds 
iiberwieaen, 15 010,99 Jt ala Tantiśmen yergutet und 
112 500 J t  ala Diyidende auageschiittet worden, und 
zwar 10 o/o auf die alten und 5 “/o auf dio neuen 
Aktien. Zum Yortrage auf nouc Rechnung yorbleiben 
dann noch 7118,90 Jt.

Dilsseldorfer Eison- nnd Drahtindustrie, Aktien- 
Gesellschaft zu Diisseldorf.

DaB am 30. Juni beendigte Geschaftsjahr erbrachto 
nach Abzug aller Abschreibungen und Unkosten einen 
Reingewinn yon 249 092,88 J t, ao daB aich die yorig- 
jithrige Unterbilanz yon 595 176,03 J t  auf 346 083,15 J t  
yerringert. Letzterer Betrag wird dadurch seinen  
Ausgleich finden, daB nach den Beachluaaen der auBer- 
ordentlichen Generalyersammlungen yom 12. Marz 
und 30. April 1906 daa Aktienkapital yon 3 000 000*% 
auf 2 100 000 J t  herabgesetzt und durch Auagabo yon 
1 050 000 neuer Aktien auf 3 150 000 ■% wieder er
hoht wird. Zugleich werden auf diese W eiae weitere 
Geldmittol fiir den Betrieb dea Untornehmena gewonnen. 
Dio Gesellschaft stellto im Berichtsjahre 38 962 t 
(i. Y. 35 368 t) Stahlblocke, 30 878 t (20 899 t) W alz- 
draht, 47 530 t (42 197 t) Draht und Drabtwaren sowie 
21092 t (17 344 t) Stabeiaen ber. Der Betrag der 
AuagangBrechnungen belief aich auf 8 232 583,03 J t  
(i. Y. 7 402 7 7 5 ,2 2 ^ ), dio Zahl der Arbeiter Ende 
Juni d. J. auf 1114 gegen 1045 zur gleichen Zeit 1905. 
Die Lciatungafiihigkoit wurdo durch yoriibergehenden 
Mangel an Rohmaterial beschriinkt und daa Ertragnis 
durch die beaondere Lage dea Stabeiaen-, Draht- und 
Drahtwarenmarktea.aowie die Auflosung deB Yerbandes 
deutscher Drahtseilfabrikanten beeintrachtigt.
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Goiswoider Eisenwerke, Actiengosellsehaft, 
Geisweld (Kreis Siegen).

Dag Gosehaftsjahr 1905/00 verlief rocht bofrio- 
digend. Die Besckaftigung war iiboraus lebbaft und 
stcigerte sich besonders in dor zweiten Hiilfto des 
Jahres derart, dali die Kundschaft nur schwer zu be- 
friedigen war und lango Lioferfriston in Anspruch ge- 
nommen werden muBten. Auch die YerkaufsprciBO, 
die im ersten Halbjahro nicht nennenswort stiegen, 
konnten spaterhin wesentlieh aufgebessort werden, 
bewegen sich abor auch jetzt noch in durchaus nor- 
malen Balinen. Fakturiert wurden im Borichtsjahro 
fiir ungefiihr 8 850 000.** (i. Y. 7 080 000^*) Waren. 
Die Bilans weist nach Abzug aller Unkosten einen 
Rohgewinn yon 912 9 8 6 ,6 5 .4  auf. IIiervon sollen 
nach den Yorschlagon dos AufsichtsrateB 3 8 2 2 6 7 ,3 1 .4  
abgeschrieben, 82 7 1 9 ,3 4 .4  zu Tantiemen und Boloh- 
nungen yerwendet, 20 000 .4  vorschiodenen Untor- 
stiitzungsfonds iiberwieson und 428 000 Jt in der Wrcise 
ais Dividonde ausgeschiittet worden, daB auf die 
Stammaktion 14 o/o (i. V. 10 o/0) und auf dio Yorzugs- 
aktion 16 0/0 (i. V. 12 o/0) ontfallen. Dio gesetzliclie 
Riicklage betriigt, da ihr das Aufgeld aus der letzten 
KapitalBorhiihung mit 400 000.-* zugeflossen ist, jetzt 
1 5 0 0 0 0 0 .4  (die Hiilfto des Aktienkapitals), wiibrend 
die gesamten Reseryen sich auf 1 630 0 0 0 .4  belaufen. 
Um den yermehrten Bedarf der W alzwerke an FluB- 
oison gauz selbst horstellen zu konnen, hat dio Ge- 
sellBchaft vór kurzom mit dom Bau eines zweiten 
Stahlwerkes begonnen; dio Kosten sollen durch eine 
erneute Erhohung des Aktienkapitals (um 500 000*#) 
gedeckt werden.

Siegen -Solingor Gufistahi - Aktien-Yerein 
in Solingen.

W enngleich dor Bericbt dos Yorstamles hervor- 
hobt, daB die VorkaufBpreise nicht ontsprcchend dem 
Aufschwunge in der Stahlbranche gewachsen und 
auBerdom durch dio unrogolmiiBigo Anfuhr der ab-

geschlossenen Kohlenmongen teuro Zwisckonkiiufo 
erforderlich geworden seien , so bezeichnot or im 
ilbrigen doch don Yorlauf dos Geschiiftsjahres 1905/06 
ais befriedigond. Der Yersand stollto sich auf 8640 
(i. Y. 7338) t im Werto von 2 007 167 (1622 320) Jl. 
Dio Yorriite am Schlusse dos BetriobBjahres wurden 
mit 487 726 Jt angesotzt. Fiir Erhaltung und Er- 
weiterung der Wrerksanlagen wurden 37 064 J l  ver- 
au B g a b t. Der ReinerliiB botriigt b e i oinem Brutto- 
gewinno von 296 961,20 J t  (einsehl. 542,04 J t Yortrag) 
und 695,80 <4 Mieteinnahmen nach Abzug aller Un
kosten im Betrage yon 146 500,27 J t  sowio nach 
76 836,17 J t  Absclireibungon 74 320,56 J t  und erlaubt, 
eino Dividendo von 54 999 J t ( =  5 o/0 des Aktien- 
kapitalos) zu verteilen.

Soeićtć dos Aeićries do Longwy in Mont-Saint- 
Martin.

Die Gesellsehaft orzielto im letzten Ooschiiftsjahre 
bei oinem Robgowinno von 4 917 338 Fr. nach Abzug 
von 268 193 Fr. Abschreibungen, 635 389 Fr. all- 
gemeinen Unkosten sowie 125 826 Fr. Zinsen und 
Steuern einen Reinorlos yon 3 887 930 Fr. Hiervon 
werden 100000 Fr. dom Ernouerungsfonds zugefUhrt, 
41 853 Fr. der Arboitęrkasso iiborwieson, 83 166 Fr. 
zwecks Tilgung dor Anleiho zuriickgestellt, 1394 602 Fr. 
zu weiteren Abschreibungen verwendet, 348 306 Fr. 
ais Tantiemen vergiitet und endlich 1 920 000 Fr. 
(== 8 o/o) ais Dividendo ausgeschuttet. Dio Gesellschaft 
arboitet mit oinem Aktionkapital von 24 000 000 Fr. 
bei einer Rescrve von 11 223 061 Fr. AuBerdem hatte 
sie zur Zeit des Abschlusses eino Anleiheschuld im 
Betrago yon 3 000000 Fr. zu yerzinsen und laufendo 
Yorpflichtungen in Hiihe von 4 918 050 Fr. zu erfilllen. 
Dem standen dio gesamten Anlagen mit 31 547 399 Fr., 
dio W erkzeugo und Materialien mit 2 953 377 Fr. 
und die Yorriite einscblioBlich der Erzeugnisse mit 
6 034 241 Fr. gegeniiber. Ferner waren 1 460 462 Fr. 
in Boteiligungen angelegt und 5052 460 Fr. in Bar, 
Bankguthaben, W echseln und sonstigen AuBonstiinden 
yorhanden.

Yereins - Nachrichten.

N ordw estliche G ruppe des Vereins  
deutscher E ise n -  und Stahlindustrieiler.

Betroffs des Frachturkundenstempels
bat der Herr Minister der oifontliehen Arbeiten, der 
Boitens der „Nordwestlichon Qruppo“ ersucht worden 
war, eine gleichmiiBige Behandlung der Erliebung dos 
genannten Stempels zu yeranlassen, folgende Bestim- 
mungen getroffon:

„Zur Hcrbeifiihrung einer gleichmiiBigen Be
handlung bestimmo ich yorliiufig, daB bis zur end- 
giiltigen Regelung durch dio zustilndigen Yerwaltungs- 
stollen oder Gerichte Stationssendungon, denen eine 
frachtpflichtigo Befordorung derselben Sendung mit 
der Eisonbahn nicht unmittelbar yoraufgobt odor nach- 
folgt, ebonso Reospeditionssendungen, weil sio mit 
neuem Frachtbrief aufgegeben werden, ais stempel- 
pflichtig zu behandeln sind. Fiir E i n z i e h u n g  des 
S t e m p e l b e t r a g e s  v o m  E m p f i i n g e r  durch 
Nachnuhine (im Auslandsyerkohr) ist bis auf woiteres 
P r o y i s i o n  n i c h t  zu o r h e b o n .

D i e  B e l a s t u n g  e i n e s  "\Y a g e n b  u b o r d a s  
L a d e g o w i c h t  h i n a u s  b i s  z u r  T r a g f i i h i g -  
k e i t s g r o n z e  i s t a u f  d i o H o h o  d o s  S t e m p e l s  
o h n e  E i n f l u f i .  Bei Anforderung und Gestellung 
eines W agens von 10 t Ladegewicht sind mithin nur 
20 oder 50 4 Stempel zu erheben, auch wenn das 
Gewicht der Ladung bis zu 10 500 kg betragt.

W enn dio Eisenbahn dem Verfrachter einer 
W agonladung einen W agen yon hohorem ais dem 
angoforderten Ladegewicht bereitstellt, so ist fiir dio 
Hiiho der Stempelabgabo d a B  Ladegewicht des a n -  
g e f o r d e r t e n  YYagcns maBgebend, sofern das wirk- 
iiche Gewicht der Ladung dio Tragfahigkeit dos an
goforderten W agens nicht ilbersteigt. Wenn dagegon 
das wirkliche Gewicht der Ladung dio Tragfahigkeit 
des a n g o f o r d e r t e n  W agens iiborstoigt, so ist fur 
dio Stompelbercchnung das wirkliche Gewicht der 
Ladung maBgebend. Wird z. B. ein W agen mit 15 t 
Ladegowicht statt einos W agens mit 1 0 1 Ladegewicht 
gestellt, so sind bei einom Gewicht der Ladung bis 
zu 10 500 k g: 20 oder 50 4  Stempel, bei einem Ge- 
wichto der Ladung von 10510 bis 15 750 kg: 30 oder 
75 Ą Stempel zu erheben. Bei G estellung eines W agens 
mit ‘20 t Ladegowicht statt eines W agens mit 10 t 
Ladegewicht sind bei einem Gewicht der Ladung bis 
zu 10 500 kg: 20 oder 50 £  Stempel, boi oinem 
Gewicht der Ladung von 10510 bis 15 750 kg: 30 
oder 75 c) Stempel, u nd bei einem hoheren Gewicht 
der Ladung 40 4 oder 1 J l  Stempel zu erheben.“ 

F o r n o r  h a t  d e r  M i n i s t e r  d i e  K o n i g -  
l i c h o  E i s e n b a h n - D i r e k t i o n  H a n n o y e r  m i t  
d o r  s c h l o u n i g e n A u s a r b o i t u n g  e i n e r  f i i r  
d e n  B e r e i c h  d e s  d e u t s c h e n  E i s e n b a h n -  
Y e r k e h r s y e r b a n d o B  g i i l t i g o n  D i e n s t y o r -  
s c h r i f t ,  b e t r o f f e n d  d i e  Y e r w e n d u n g  d e s  
F r a c h t u r k u n d e n s t e m p e l s ,  b e a u f t r a g t .
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V e r e in  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 .  
Fiir (lie Yoreinsbibliotliok sind oingogangoii:

(Die E insender sind durch * bezeichnet.)

K on ig iich  SacliBiache B e r gak  a d e 111 i c * zu 
Freibcrg:
Program m  f i ir  das Stildienjahr 1906— 1907.

B r o n n * ,  J.: Z u r Anwendung lose geschichteter klein- 
stiickiger L eiłer f i ir  elektrische H eizwiderstSnde. 
(Sonder-Abdruck.)

Br o n  g li* , B o n n  et  H.: The earhj Use o f  Iron.
[Direktionen* for] Aktiesolskabet B u r m e i s t e r  & 

W a i n s ,  Maskin-og Skibabyggori, Kobenhaven: 
1846— 1906. (Fostachrift zum 60jiilirigon Beatehen 
dor Firma.)

D o m a r o t * ,  L e o u , Dr.: L a  Genise des Gisements. 
(Extrait dea „Annalos des Minca de Bolgiquo“.)

D o m i n i k ,  l i a n a :  Das W ernerwerk von Siemens 
<£• Ila lske* A .-G ., Berlin-Nonnendamtn.

E c k e r t ,  C h r., Proicaaor Dr.: Die Stadtisclie Ilandels- 
hochschule* in  Cdln. Bericht iiber daa fiinfto Studien- 
jahr. (Sommer-Semeater 1905 — W intor-Semester 
1905/06.)

S i l d w e s t d o u t B ć h o  E i s o n - B e r u f s g e n o s s e n -  
8 c li a f t * zu Saarbrucken : Gesclulftsbericht f iir
das Rechnungsjahr 1905.

Jahresbericht 1905. II. Teil. 
yon den H a n d e l s k a m m e r n * :
D o r t m u n d  — E l b e r f e l d  — Eaaen.

l l a n d e h k a m m c r *  M i i l h o i m  ( Ruhr )  -  O b e r -  
h a u  a on:  Jahresbericht f i ir  das Ja h r 1905/06 
( A p ril— M iirz).

H a n d o l s  k a m  me r *  S a a r b r u c k e n .  Jahresbericht 
f i ir  1905.

H a n  o ma nn * ,  H.: F estschrift zum  60. Stiftungsfeste  
des Akadeniischen Yereins  „H iitte“.

I l e u r i k s e n * ,  G.: Sundry geological Probletns.
H o r t w i g ,  A.: Betrachtungen M e r  J - Profile. — 

S o m m e r f e l d ,  A .: Die Knicksicherheit der Stege 
von W alzwerkprofilen. (Sonder-Abdruck.) [Yerein* 
deutacher Ingenieure.]

Program m  f i ir  das S tudienjahr 1906— 1907 
von folgenden T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e n * :  

Aachen Drcadon
Berlin Hannover
Braunschweig Karlsruhe
Darmstadt Miinchen

K n a p p s c h a f t B - B e r u f s g e n o s s e n a c h a f t *  zu Ber
lin : Yerwaltungsbericht fu r  das Ja h r 1905.

L a n z a ,  G a o t a n o :  Memoirs o f  deceased Am erican  
Investigators who have contributed in a m arked  
Degree to the Aduance o f  the Testing o f  M aterials. 
[P. Kreuzpointner*, Altoona, l*a.]

M a r t e n a * ,  D r .-In g ., Direktor: Die Me/Sdose ais 
K raftm esser  (Sonder-Abdruck).

26. Jahrg. Nr. 18.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Amende, Anton, Hiitteningenieur, Noutitachein, Miihren.
Engau, F ritz , Ingenieur, Pottatown, Pa., II. S. A.
Fischer, Iiudolf, Inspektor dor Oeatorr.-Ungariachen 

Staatabahn, Roaicza, Ungarn.
Gottschalk, R ichard, in Fa. Carl Spaeter, G. m. b. H., 

Duisburg.
Gro/J, Oskar, Iliittcntnoister, Eisonwalzwerk Martlia- 

hiitte bei Kattowitz O.-S., SchloBbezirk.
Tlamm, F ritz ,  in Fa. Carl Spaeter, G. m. b. H., 

Duisburg, Friedhofweg 7.
Ibing, Otto, Ingenieur der Diisseldorfer Rohren- und 

Eiacnwalzwerke, Diiaseldorf, Fiirstenplatz 5.
Jaans, W., Bcrgworks- und Hiittonprodukte, Monterey 

Avenuo, Luxemburg.
Junius, A dolf, D r., W e id o na u a. Siog, Sandstr. 12.
Pothm ann, A lf r . ,  Ingenieur, Hiitto Phonix, Each- 

woiler-Aue.
Reichenstein, J., Ingenieur dor Carnogio Stool Co., 

Box S., Du<[uesne, Pa., U. S. A.
Ileininger, Gustav, Leipzig-Reudnitz, Dreadenerstr. 82.
Spier, A dolf, Ingenieur, Frankfurt a. M., Sandweg 33.
Steen, O., Ingonieur, Diiaaeldorf, Biamarckatr. 42.
Teubner, Hugo, Ingenieur, Bredcney b. Easen a. Ruhr.
TJehling, Edw. A ., Consulting Engineor, 199 Franklin 

Ave., 1’aasaic, New Jersey, TJ. S. A.

N e u e  M i t g l i e d e r .

Boker, Heinrich Gustav, Ingonieur an der Borgisclien 
Stahlinduatrio, Remscheid, Briiderstr. 32.

Brilndel, Betriebsingenieur der Deutsch-Luxomburgi- 
sclien Bergwerks- und Hutten-Aktiengesellachaft, 
Diffordingon.

Gei/Sel, A lfred , Betriebachef der Nordischen Elektrizi- 
tiits- und Stahlwerko, Abt. Ostdoutacho Induatrie- 
Werko, Schellmuhl b. Danzig.

Hammer, A lfred , Berlin W ., Potadainorstr. 124.
H att, C. W., Abnahme-Ingenieur, Duisburg-Ruhrort, 

Rheinatr. 54.
H eipig, F ranz, Oberingenieur der Fa. Gebr. Bohler 

& Co., Akt.-Gea., Kapfonborg.
Treuheit, L eonhard, Betriobscliof des Eisen- und 

StalilwerkB G. & J. Jaeger, G. m. b. H., Elberfeld.
Uellner, Paul, Ingćnieur, Directeur de la Socióte 

Anon. „Le Titan Anvorsois“, Antwerpen, Aronue 
du Sud 199.

W ittgenstein, K u r t,  Ingenieur, Teilhaber dor Firma 
Steirische GuBstalilwerke, Danner & Co., Judenburg, 
Steiermark.

Y e r s t o r b e n .

Lebacąz, Jean B aptiste, Ingćnieur-Conseil, Marcinelle- 
Yillette.

Preller, A ., Betriebschof, Riesa i. Sa.

Verein deu tscher Eisenhiittenleute.

D ie nachste

H a u p t v e r s a m m l u n g
findet statt am

Sonntag, den 9. Dezem ber 1906 in der Stadtischen Tonhalle zu Dusseldorf.
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1600 P  S G as-D vnam o und -Geblase der Duisburger Masehinenbau-Akt.-Ges. vorm. Beehem & Keetman.



Doppeltwirkende Viertakt-Gasmaschine der Dingler’schen  

Maschinenfabrik A k t.-G es .  in Zweibrucken.

„STAHL UND EISEN" Nr.18 , 1906.

Yerwendung von Grofigasmaschinen in deutschen Hiitten- und Zechenbetrieben.
Tafel XXVII.



„STAHL UND EISEN“ Nr. 18, 1906.
Tafel XXVIII.

Verwendung von Grofigasmaschinen in deutschen 
Hiitten- und Zechenbetrieben.



, STAHL UND EISEN" Nr.18 , 1906. Tafel. XXIX.

Yerwendung von Grofigasmasehinen in deutschen Hiitten- und Zechenbetrieben.

Akkumulatorpumpe mit Gasbetrieb der Siegener Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft in Siegen.



57007550-

|@®@ ©

l@G>© ®/

„STAHL UND. EISEN" Nr. 18 , 1906.

Verwendung von Grofigasmaschinen in deutschen Hiitten-
und Zechenbetrieben. ,

Tafel XXX.

Zwillings-Hochofengas-Geblasemaschine der Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vorm. Gebr. Klein in Dahlbruch.




