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F u n f z i g  J a h r e

/V  m 22. Juni d. J . waren funfzig Jahre ver- 
flossen, seit in Briissel unter (leni Namen 

„ Saarbriicker Eisenhuttengesellschaft“ ilie Gesell
schaft gegriindet wurde, welche sich in weiterem 
Yerlaufe zu der „Luxemburger Bergwerks- und 
Saarbriicker Eisenhutten-AktiengesellschaftŁ, ira 
Deutschen Beiche kurz „Burbaeherhiitte“ genannt, 
entwickelte. Ihre Geschichte ist ein Stiick Ge
schichte deutscher Wirtschaftspolitik, internatio- 
nalen technischen Fortschritts und weitschauender 
Fiirsorge fiir die handarbeitenden Klassen. In 
fiinfzigjilhrigem Aufsteigen hat sie sich eine Stelle 
in der nationalen Produktion des Deutschen 
Reiches und auf den Markten der W eit erworben. 
Ihre Leitung hat deshalb den Gedenktag der 
Hiittengrundung zum berechtigten AnlaB genom- 
men, allen, die in einer oder der andern Weise 
mit der Burbacherhiitte verwachsen sind, in einer 
Denkschrift* ein gedrangtes geschichtliclies Bild 
dcrjenigen Umstande zu geben, welche zu der 
heutigen Bliite der Hiitte gefiihrt haben, und daran 
eine Darstellung der Einrichtungen zu kniipfen, 
welche die Hiitte in den letzten Jahrzehnten zum 
Besten der in ihr tatigen Hiittenleute getroffen hat.

* Der yorliegendo B ericht ist yerfaBt unter An- 
lehnuńg an dieso Festschrift, die m it groBer H ingabe 
und dem  H istoriker willkom m ener Ausfiihrlichkeit yon 
Dr. T i I l e ,  Saarb rucken , bearbe ite t wurde. AuBer 
dem obigeu Hinweis auf dio Bedeutung des AVerkes 
sei auch noch hervorgehohen, daB es gleichzeitig  einen 
w ertybllen B eitrag  zur Geschichte der Saarindustrio  
bildet, dereń Geschicke sich gleichsąm  in dem W erde- 
gang der B urbacherhiltto w iderspiegeln. Das W erk  ist 
Yornehin und m it yortreillich  gelungenen Bildern der 
Hiitte in den yerschiedenen Stadien ih rer Entw icklung 
ausgestattet. Die Iledaktion.

XX.»«

B u r b a c h e r h i i t t e .
(Xachdruek vcrboten.)

Die Burbacherhiitte war vor funfzig Jaliren 
nicht ais eine Griiiulung gedacht, in der grofle 
vorhandene tliissige Mittel angelegt werden 
sollten; es sollte riclmehr mit einem mdglichst 
geringen Anlagekapital, (las offenkundig zum 
grolien Teile dem Einkommen und nicht dem 
Yermogen der Beteiligten entnommen wurde, 
mijglichst GroOes geleistet werden. Von dem fiir 
den Anfang in AuSSicht genommenen Griindungs- 
kapital von einer Million Francs, das aber in 
Wirklichkeit 1 100 000 Fr. betrug, wurde zu- 
naehst in monatlichen Fristen immer ein Zehntel 
eingezogen. Diesem Anlagekapital folgten nocli 
je ilrei Erganzungskapitalieu in gleicher Holie, 
so daB 1860 das Gesellschaftskapitai 4 400 000 Fr. 
betrug. Das war eben genug, um den Bau der 
ganzen Hiittenanlage zu bezalilen, die erforder- 
lichen Erzkonzessionen zu erwerben und einen 
geordneten Betrieb zu ermoglichen. Fast • das 
ganze Materiał zur Anlage der Hiitte wurde aus 
Belgien bezogen. Die lothringischen und luxem- 
burgischen Erze wurden in kielloseii Kahnen 
die Mo sei herab gezogen und von Conz die Saar 
horauf geschleppt. Je nach dem Wasserstande 
vermochten drei dieser Kalinę, die einen Schlepp- 
zug bildeten und von 20 bis 25 Pferden gezogen 
wurden, 20 bis 40 t zu laden. Auf der Talfahrt 
nahmen die Erzkahne dann Huttenerzeugnisse .mit. 
In Lothringen, Luxemburg und spater auch in 
Nassau erwarb die Hiitte eigene Erzfelder. • Fiir 
1 t Kohleń forderte der Fiskus erst. 12,50 Fr., 
yom l .  Januar 1859 an aber 13,75 Fr. Die 
Burbacherhiitte baute die ersten priraten Koke- 
reien im Saargebiet und zwar 52 Koksofen nach 
dem System Franęois, welche aber bisweilen

I
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nicht alle gleiclizeitig im Betrieb waren. lin 
Geschilftsjahr 1857 wurden 7973 t Koks erzeugt, 
1860 aber bereits Iiber 2 1 0 0 0 1. Mit solchenMengen 
lieB sich nach damaligen Verhflltnissen schon die 
Eisendarstellung im groBen betreiben. Selbst an 
die Verwertung der Abhitze der Koksofen dachte 
man. Allęin die technische Bewttltigung dieser 
Aufgabe war nicht so leicht zu finden. Im Milrz

1859 wurde der dritte Hochofen angeblasen, der, 
wie die beiden anderen, aus Ziegelsteinen erbaut 
war. Yersuchsweise wurde einer der Hochofen 
mit einem Gemenge aus Koks und magerer Stein
kohle beschickt., das auch wirklich die Minette 
schmolz. Allein der Ofengang war so unregel- 
inilBig, dafi sich diese Beschickung nicht auf- 
reclit erhalten liefi.

Kaum war der erste Hochofen im Betrieb, ais 
die Errichtung von 20 Puddelofen und 6 SchweiB- 
Sfen nebst den crforderlichen Masehineneinrich- 
tungeu besęhlossen wurde. Unmittelbar darau 
schlofi sich der Bau einer Yorwalzenstrafie, und 
einer SchienenstraBe, Die erstere wurde von 
einer Walzenzuginaschine von 80 P. S . , die 
letztere von einer solchen von 120 P. S. ge- 
triebeu. Erstere machte 60, die letztere 80 bis 
90 Umdrehungen in der Minutę. Beide waren 
bei Marcellis in Liittich erbaut. Dazu kam eine

Schienenrichtmaschine und zwei DampfhiUnmer 
von 1800 bis 2000 kg, zum Scbmieden der Iioh- 
lu])pen. Das erste Schienengeschaft aber bekam 
der Hiitte schlecht. Ais von den 10- bis 
12 000 t Schienen die ersten Teilmengen an die 
Luxemburger Wilhelmsbahn geliefert werden 
mufiten, waren die Betriebsanlagen noch gar 
nicht yollendct und das Werk sali sieli genotigt,

die Schienen anderweitig zu kaufen. 1858/59  
wurden 4452 t Schienen erzeugt, 1859/60 be- 
t.rug die Produktion bereits 9809 t.

Allein diese Sorgen sollten fiir die jungę 
Hiitte nicht die einzigen bleiben. Wiihrend der 
Eisenindustrie durch das Bessemerverfahren eine 
neue Richtung gegeben wurde, muBte die Bur- 
bacherbiitte beim SchweiBeisen bleiben, dessen 
Markt von Jahr zu Jahr zuriickging. Das neue 
Verfahren war auf den Miuettebetrieb nicht an- 
zuwrenden. Es galt deshalb alles aufzubieten, 
um nicht zuriickzubleibcn. Die Kokserzeugung 
erreichte 1861/62 die Hohe von 24 501 t und 
1865,66 die Ilohe von 43 302 t. Eisenbahn
schienen hatte juan 1861/62 1313 t gewalzt, 
1869/70 aber 21871  t. Insgesamt waren die 
Walzerzeugnisse von 9883 t in 1861/62 auf 
35848  t im Jahre 1869/70 gestiegen. 1866 
wurden 32 neue Koksofen angelegt und die
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Gase derselben zum ersteninal fur die Kessel- 
heizung; verwendet. 1803 wurde zur Anlage 
eines vierten Hochofens geschritten, der wie 
die anderen 14,28 in hoch war und fiir eine 
Tageśęrzeugung von 65 t Puddelroheisen be
rechnet war. Um den steigenden Bedarf zu 
dccken, muOte bestandig Koks zugekauft 
werden. Allein das Bestreben der Verwaltung 
ging dahin, diese Zukaufe mSglichst einzu- 
schranken. So kaufte man 1871/72 18000  t, 
1872/73 25 000 t, sechs Jahre spater aber nur 
noch 2000 t Koks. Im Jahre 1872 wurdcn 25

und ahnliche StUcke gewalzt. Bis 1880 gescliah 
alles W alzen in zwei Hitzen. Da mit Eihtuhrung 
des Bessemerverfahrens das SchweiBeisen seine 
Bedeutung ais Schienenmaterial verloren liatte, 
muBte sich die Hiitte auf das Trttgergeschttft 
werfen, z umai es den Burbacher Trttgern ge- 
lungen war, sich einen Namen zu machen. In 
breitflanschigcn Tragern unterbot. Burbach sogar 
Belgien. Aber auch fiir die anderen Walzwerks- 
erzeugnisse sollte eine neue Zeit beginnen, denn 
durch das Thomasverfahren wurde es der Bur- 
bacherhiitte ermoglicht, wieder in den ersten

A b b ild u n g  2. D as 1’u d d e lw erk  d e r  H u rb a c h e rh u tte  im  J a l ir e  1889.

neue Koksofen erbaut mit einer Leistung von 
7 0 1 in 24 Stunden. Ein Teil der alten Oefen wurde 
kaltgelegt, so daB 1873/74 nocli 131 Oefen im 
Betrieb waren. Die in demselben Jahre errichtete 
Kohlenwasche leistete in 10 Stunden 500 t.

Die groBartigsten Fortschritte aber inachte 
das W alzen. Im W alzwerk waren 1868 von 
fiinf StraBen nur drei im Betrieb, die aus neun 
SchweiBofen bedient wurden. StraBe I hatte rund 
600 mm Walzendurchmesser und eine stehende 
Maschine. Auf dieser StraBe wurden hauptsach- 
lich Schienen aus SchweiBeisen hergestellt. Die 
DoppelstraBe II hatte 550 inni Walzendurch
messer und eine liegende Maschine mit Zahnrad- 
iibersetzung zum Antrieb beider StraBen. StraBe III 
hatte rund 700 mm Durchmesser. Sie war eine 
ReversierstraBe, wobei das Reversieren durch 
Umkuppeln bewerkstelligt wurde. Auf der StraBe 
wurden Triiger bis zu 400 mm Holie, Bulbeisen

Reihen der deutschen Eisenindustrie zu mar- 
schieren. Die Hiitte zabite fiir dieses Patent 
90 000 J l  und eine Lizenzgebiihr von 2,50 J l  
f. d. Tonne. Diese Summę ging fiir Burbach 
wieder yerloren, da die Hiitte nicht innerhalb 
eines Jahres den Betrieb der dazu erforderlichen 
Anlagen aufnehmen konnte. Vom Jahre 1880 an 
wurden alle Einrichtungen erweitert und erneuert. 
Mehrere Hochofen wurden umgebaut und mit 
Cowperapparaten und neuen Kesseln ausgeriistet. 
Sogar das Puddelwerk wurde noch einmal er
weitert. Und ais die Erneuerung der ganzen 
Betriebsanlagen Ende der achtziger Jalire ihren 
AbschluB gefunden hatte, kaufte man noch 
einmal das Patent auf das Thomas yerfahren, 
jetzt aber nicht fiir 90000 , sondern f iir 3 3 0 0 0 0 :^  
bei derselben Lizenzgebiihr. Im August 1891 
kam das Tliomasstahlwerk in Betrieb. Es hatte 
anfangs nur die geringe Erzeugung von etwa
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8000 t  monatlich, ila nębenher nocli eine Anzalil 
PuddelOfen in Betrieb blieben. Aber von diesen 
70 Oefen im Jahre 1890 stand Ende Juli 1893 
keiner mehr im Feuer, womit gleichzeitig das 
Luppeneisen der Burbacherhiitte seine Bedeutung 
verloren hatte. Das neue Stahlwerk beileutete 
fiir die Hiitte den Sprung in die neue Zeit mit 
ihren Riesenmengen an Erzeugnissen, ihrer Be- 
schleunigung der Herstellungsvorgiinge und ihrer 
planmiiBigen Ersetzung von Menschenkraft durch 
Masćhinenkraft.

Hand in Hand mit der Erweiterung der Be- 
triebsanlagen ging der Zukauf von Erzgelitnde, 
das 1903/04 3304 Nutzhektar ausniachte mit 
einem Erzgehalt von iiber 150 000 000 t. Im 
Jalire 1900/01 betrug die Gesamtgrtibonforde- 
rung der Hiitte 458 000 t, 1904/05 aber schon 
895 000 t. Dabei spielte®Zukilufe kalkhaltiger 
Minette ebenfalls eine Rolle. Um diese Massen 
zu sclimelzen, verbrauehte die Hiitte 1904/05  
247 010 t selbsterzeugten und 101 31 (> t zu- 
gekauften Koks. Ais 1895/96 der Bau eines 
fiinften und sechsten Hochofens in Angriff ge- 
nommen wurde, wurde auch mit der Auffiihrung 
von 200 Koksofen begonnen mul einer voll- 
stilndig neuen Kohlenwiische, die eine Betriebs- 
maschine von 500 P. S. und eine LeistungsfUhig- 
keit von 800 t in 10 Stunden hatte. Unter 
den neuen Verhaltnissen entwickelte sich die 
Roheisenerzeugung der Burbacherhiitte und ihrer 
Hochofenanlage zu Esch folgendermafien:

1900/01 . . . .  238432 t
1901/02 . . . .  200651 t 
1902/03 . . . .  306 600 t 
1903/04 . . . . 3 3 5  366 t 
1904/05 . . . .  348 669 t

Die Entwicklung des Burbacher Stahlwerks, 
das der Mittelpunkt der Erzeugung geworden 
war, entsprach ganz den allgemeinen Fort- 
schritten, die der Thomasstahl seit 1891 im 
deutschen Zollgebiete und besonders in Siidwest- 
deutscliland machte. 1898 wurden zwei Roh- 
eisenmischer mit einem Inhalt von je 210 t 
errichtet, was eine bedeutende Steigerung der 
Stahlerzeugung und ein leichteres und sicheres 
Arbeiten zur Folgę hatte. Dazu wurden Kon- 
verter und Kesscl erneuert und zu schwache 
Maschinen durch Starkere ersetzt. Aufierdem 
wurde ein bedeutend stilrkeres und von dem 
yorhandenen unabhftngiges Blockwalzwerk mit 
den dazugehorigen Gjersscheu Gruben erbaut, 
welches von da ab bestandig im Betrieb blieb, 
wiihrend das zuerst angelegte fortan nur noch 
ais Ersatz diente. Die neue Blockstrafie stellte 
Profile von 430 bis 490 mm her. In diesem 
Jalire wurde eine groBe liegende Geblasemaschine 
von 1900 P. S. ■ beschafft, die einen bedeutend 
geringeren Dampfyerbrauch mit der Lieferung 
einer groBeren Windmenge vereinigte. Infolge 
des verstiirkten Geblilses konnte man die Kon-

verter YcrgroBern. Statt 10,5 t konnten von 
jetzt ab 12,5 t Roheisen in jeder Charge in 
Stahl umgesetzt werden. Zurzeit baut man 
noch an neuen Erweiterungen des Stalil- 
werks mit KonYertern von 24 t Fassungs- 
raum und den fortgeschrittensten technischen 
Einrichtungen.

Fiir die Thomasstahlerzeugung reichte bald 
das selbst erblasene Rolieisen nicht mehr aus; 
die fehlenden Mengen wurden vom Luxemburger 
Roheisensyndikat zugekauft und zwar 1899 
55 000 t, 23 000 t kamen dann noch aus anderen 
Quellen. Dazu stellte sich bald das Bediirfnis 
nach Herstellung von Martinstahl ein, da Thomas
stahl nicht zu all den Erzeugnissen geeignet 
war, fiir welche die Hiitte lohnenden Absatz 
besafi. Mit einem Kostenaufwande von 322 000 -!(: 
wurde eine Siemens-Martinanlage, Patent Schon- 
wiilder, gebaut. Es galt dabei nicht nur, den 
Abfall des Thomasstahlwerkes selbst zu ver- 
wenden, sondern vor allem, die alte Kundschaft 
fur Schiffskonstruktionen wiederzugewinnen, die 
man durch den Uebergang zum Thomasverfaliren 
eingebiifit hatte. Der erste Martinofen enthielt 
15 t Fassungsraum. Ein von Hand betriebener 
GieBwagen und ein fahrbarer Dampf kran stellten 
die ganze Ausriistung dar. Ais jedoch der Bedarf 
an Formeisen fiir Schiffbau von Jahr zu Jahr 
stieg, wurde 1899 ein zweiter gleich groBer 
Ofen errichtet, dem 1901 ein dritter folgte. 
Da die Selbstkosten fiir Martinstahl bei den 
kieinen Oefen verhilltnismilBig hocli kamen, 
wurden alle drei Oefen 1903 zu 20 t-Oefen um- 
gebaut. Gleichzeitig erhielten sie zwei 10 t- 
Krane fiir jede GieBgrube und einen elektrisch 
angetriebenen GieBwagen. AuBerdem wurde eine 
elektrische Chargiermaschine bescliafi't. Durch 
diesen Umbau stieg die Monatserzeugung jedes 
Ofens von 1700 t. auf 2400 t. Alit der In- 
betriebnahme des Martinwerkes setzten erlieb- 
liche Zukilufe y o ii Schrott ein. 1902/03 wurden
41 400 t und 1903/04 49 544 t Martinstahl 
erzeugt.

Schritt fiir Schritt mit dieser Entwicklung 
ging die Yergrofierung der Warme- und Kraft- 
ąuellen. Durch Stillegung des Puddelwerkes 
kamen 37 Kessel in W egfall, die bis dahin mit 
der Abhitze der Puddeliifcn geheizt worden 
waren; da aber das Thomaswerk neue Kraft- 
anlagen erforilerte, wurden gleichzeitig mit dem 
Thomasstahlwerk 18 Stochkessel mit je 08 Qua- 
dratmetern Heizflślche errichtet, zu denen dann 
bei der Erweiterung des Walzwerkes noch 
neun Stochkessel von gleicher GroBe hinzukamen. 
Zugleicli wurde alles getan, um die vorhan- 
denen Kraftquellen der Hiitte Yoll auszunutzen. 
1893 wurden vier Mac N icol- Kessel fiir die 
Hochofen beschafft, um dereń Gase auszunutzen. 
Ihre Aufstellung muBte aber unterbleiben, weil 
der in Betracht kommende Schornstein nicht
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genug Zug besafi. Die ICessel wurden deshalb 
in der Puddelhalle aufgesteilt und mit einem 
neuen Schornstein versehen. Audi wurden auf 
die Koksófen noch je zwei und zwei Cornwall- 
kessel von 6,5 Atmospharen und ein Mac Nicol- 
Kessel aufgesetzt. 1894 wurden vier neue Dampf- 
kessel mit Hocliofengasfeuerung best.ellt, welelie 
mit Unterbau und Ausriistung 500 000 J h  kosteten. 
1906 waren im ganzen 41 Kessel mit 3450 qm 
Heizfliiche vorhanden, von denen aber seit Ein- 
fiihrung der Gasmaschinen und der Erweiterung 
der elektrischen Kraftanlagen einige nur ais Re- 
seyve dienen. Die elektrischen Zentralen um- 
fassen heute im ganzen drei Hochofengas-Dynamo- 
masćhinen zu je 600 P. S., eine Koksgas-Dynamo- 
mascliine zu 1200 P . S . ,  zwei Dampfdynamos zu

Blockchargiermaschine, elektriseh betriebenen 
Wagen zur Beforderung der Bliicke, ein Trio- 
walzgeriist von 700 mm Walzendurchmesser und 
eine 2000pferdige Tandemverbundmaschine mit 
Schwungrad. Zur weiteren Einrichtuug der 
StraBe wurden ein elektmsch betriebener Schlepp- 
apparat, eine hydraulische 45 m lange Platten- 
richtbank, eine Ueberliebevorrichtung, eine Schęre, 
eine Yerladeeinrichtnng und die niitigen Roll- 
gange aufgesteilt. Die StraOe selbst wurde fiir 
das W alzen von Streifen von 130 bis 1100 mm 
Breite eingerichtet und erliielt eine Leistungsfaliig- 
keit von 40 000 t das Jahr. An Stelle dor alten 
WalzenstraBe I wurde eine FeineisenstraBe er- 
richtet, die aus einer vierlmndertfiinfziger Trio- 
strafie und einer dreihunderter Doppelduofertig-

je 40 P . S., zwei zu je 120 P. S. und einen zu 
75 P. S. Dazu kommt 1907 die im Bau be- 
gritlene Dampfturbine zu 1200 P. S. An das 
sekundare Netz sind angeschlossen: 280 Elektro- 
motoren, 320 Bogcnlampen und 3600 Gluhlampen.

Infolge der iinnier steigenden Herstellung 
von Profileisen und besonders von Tragern in 
Deutschland und der Griindung iinmer neuer 
Wal z werke waren Burbachs Erzeugnisse keines- 
wegs leicht abzusetzen. Aus diesem Grtinde 
beschlofi man die Errichtung eines groBen IJni- 
versalwalzwerkes, das vornehinlich Flacheisen 
herstellen sollte.* Diese neue, am 1. April 1903 
in Betrieb gesetzte Anlage kostete 630 584 J t .  
Sie erliielt einen Gaswarmofen mit elektrischer

* Eine oingehende Beachreibung dieser von der 
D uisburger M aschinenbau-A ktiengesellschaft vorinals 
Bechem & K eetm an in D uisburg erbauten  Anlage 
wurde seinerzeit in , Stahl und E isen“ 1906 Nr. 1
S. -t bis 9 veroffentlieht. An anderer Stelle (1904 
Nr. 5 S. 291 bis 294) berichteten  wir iiber dic von 
der Maschinen- und A rm aturenfabrik , vorm. Klein, 
Schanzlin & B ecker in F ran k en th a l ausgefiihrte 
Zentralkondensation de r B urbacherhiitte.

straBe besteht. Beide Strafień werden durch einen 
500pferdigen Elektromotor angetrieben. Auf ihnen 
werden Rund- und Quadrateisen von 8 mm an auf- 
warts, Flach- und Bandeisen von 10 mm Breite an, 
sowie entsprecliend leichte Formeisen gewalzt. Die 
Leistungsfahigkeit der StraBe betragt 20 000 t 
im Jahr. AuBerdem besteht seit 1904 eine 
v5llig neue Drahtstrafie, dereń Betriebskraft 
durch einen 2000 p.ferdigen Hochofengasmotor 
geliefert wird. Diese StraBe wurde mit einem 
kontinuierlichen Ofen mit Chargiereinrichtung 
yerselien, erliielt eine vierhundertfiinfziger Block- 
straBe mit zwei Geriisten, eine dreihundertfiinf- 
undzwanziger YorstraBe mit drei Geriisten und 
zwei FertigstraBen mit je  vier Geriisten. An 
sie angeschlossen wurden vier Patenthaspel. 
und ihre Leistungsfahigkeit wurde auf 40 000 t 
Draht im Jahre bemessen. Iusgesaint betragt die 
Leistungsfahigkeit sUmtlicher StraBen 4.50 000 t. 
Es wurden jedoch 1904/05 nur 253 000 t und
1905 06 280 000 t Fertigerzeugnisse gewalzt.

Ais ihre Besonderheit lieferl die Hiitte Form
eisen oder Baueisen aller Art, und z war Trager
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von 80 bis 1550 mm Hohe, neuerdings auch 
diinne breitflanschige Trager, die den Greytr&gern 
sehr ilhnlieh sind. Ferner erzeugt sie U-Eisen 
von 50 bis 300 mm Hohe, T-Eisen bis 140 mm 
Hohe und 200 mm Breite, Bulbeisen bis 300 mm 
Hohe, Quadrateisen zu Saulen von 50 bis 150 mm 
Halbmesser. Daran schlieBt sich ais zweiter 
Zweig ihrer Tiltigkeit die Herstellung von Eisen- 
balin-, Gruben- nnd StraBenbahnschienen der ver- 
schiedensten Profile, Laschen und Querschwellen 
aller Art.

Bei einem Gesamtkapital von 55 000 000 J ś  be
trug der Umsatz der Hutte 1904/05 27 799 810 J (, 
hei einem Reingewinn von 3 031 029 J(>. Auf eine

Aktie, dio heute einen Kurs von etwa G800 J (j 
aufweist, entfielen im letzten Jahre 400 J(? 
T)ividende. An der Gesamtroheisenherstellung 
des deutschen Zollgebietes ist die Burbacherhiitte 
etwa mit einem DreiBigstel und an der Stahl- 
erzeugung mit einem Zwanzigstel beteiligt. Sio 
beschiiftigt etwa 4500 Hiittenloute, welche iiber 
12 000 Angehorige besitzen. Da trotz allen 
Fortscliritts die Entwicklungsmoglichkeit der 
Hiitte nicht erschopft ist, diirfte der Verlauf 
der kommenden 50 Jahre den der ersten noch 
weit hinter sich lassen. Und dazu ein auf- 
richtiges „Gluckauf!11

D r. F r itz  Diepenhorst.

U eber heizbare Roheisenmischer.

T n  Heft 6 dieser Zeitschrift vom Jahre 1902*  
hat Oberingenieur N o c k h e r  von der Kol- 

nischen Maschinenbau-Aktiengesellschaft dic Vor- 
teile des Mischerbetriebes fiir Stahlwerke in 
iiberzeugender W eise klargelegt und im beson- 
deren die ErmaBigung des Abbrandes und die 
Verminderung des Koksverbrauciies fiir die Tonne 
Stahl nachgewiesen. Infolge der so erzielten 
Ersparnisse, welcho den Bau einer Mischeranlage 
schon nach wenig Monaten bezahlt machen, haben 
sich die meisten groBeren Hiittenwerke fiir die 
Errichtung solcher Anlagen entschieden, und 
zwar um so mehr, ais auch die Martinstahlwerke 
mehr und mehr zum Betriebe mit fliissigem Roh- 
eisen iibergegangen sind. Wahrend aber die 
alteren Mischeranlagen ohne Heizung ausgcfiihrt 
wurden, hat man neuerdings die Mischer heizbar 
ausgefiihrt, um einem Einfrieren des Roheisens 
und den damit yęrbundenen Schwierigkeiten und 
Yerlusten zu begegnen. Die Beschreibung sol
cher lieizbaren Mischeranlagen diirfte daher den 
Fachgenossen nicht unwillkommen sein.

Der in nebenstehender Abbildung 1 dar- 
gestellte R o l l m i s c h e r ,  den d i eKi i l n i sche  Ma-  
s c h i n e n b a u - A k t i en g e s e 11 s c h a f  t gebaut 
hat, ist zur Aufnahme von 150 t fliissigen Roh
eisens bestimmt; seine Heizung erfolgt durch 
Gas und vorgewarinte Luft. Das MischergefaB 
hat 3752 mm Durchmesser, 6000 mm Lange 
und wird durch zwei StahlguBlaufringe um- 
sclilossen. In den schmiedeiscrnen Fundament- 
rahmen sind vier Balanciers verlagert, welche 
die acht Rolleu tragen, auf denen die Laufringe 
rulien. Die Bewegung des Mischers erfolgt durch 
einen Elektromotor, der mittels Zahnrad und 
Schneckenrorgelege auf das am MischergefaB 
befestigte Zalmradsegmont. arbeitet. Die beiden 
abnehmbaren Boden des MischergefaBes sind mit 
Stutzen, in denen Kuhlringe sitzen, fur die Zu- 
fiihrung der Heizgase bezw. Abfiihrung der Ver-

* S. 307.
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brennungsprodukte, versehen. An dem Mischer
gefaB sind ein EinguB, ein AusguB, ein Schlacken- 
abguBschnabel sowie verschiedene Oeffnungen au- 
gebracht. Die aus Raummangel unter Hiitten- 
sohle aufgemauerten Heizkammern tragen die 
beiden lirennerkopfe. Das Heizgas wird ab- 
wechselnd durch die rechte oder linkę Leitung 
dem Brennerkopf ziigefiihrt, mischt sich mit der 
yorgewarmten Luft, durchzieht den Mischer und 
entweicht, nachdem es die anderen Luftkammern 
vorge\varmt hat, zum Schornstein. Dic Um- 
steuerung von Luft und Gas erfolgt durch Re- 
versierventil.

Abbild. 2 stellt einen K i pp m is  cli e r  von 
250 t Fassungsraum dar, dessen Heizung durch 
Gas und kalte Luft erfolgt. Das MischergefaB, 
ebenfalls von der Kolnischen Masclunenbau- 
Aktiengesellschaft in Koln-Bayenthal ausgefiihrt, 
ruht auf einer drehbaren W elle und wird durch 
einen hydraulischen Zylinder bewegt. Oben auf 
dem GefaB in der Nalie der AusguBoftnung 
sitzt der Mischkasten, in den das Gas durch 
eine Rohrleitung, die im Wellenmittel des Mi
schers drehbar verlagert ist und der oszillie- 
renden Bewegung des MischergefaBes folgt, hin- 
eingefiihrt wird. Da der Druck des Gases nicht 
hinreicht, um die zur Verbrennung erforderliche 
Luft mitzureiBen, so ist auf dem Mischkasten 
eine Diise angebracht, durch die mittels Schlauch 
Druckluft eingefiihrt wird. Die Diise ist derart 
konstruiert, daB dio Druckluft die atmospharische 
Luft in regelbarer Jfenge mitreiflen kann. Die 
Yerbrennungsprodukte werden durch einen halb- 
kreisformig um das GefaB angeordneten Kanał, 
der ebenfalls in dem Wellenmittel drehbar ver- 
lagert ist, nach dem Schornstein abgefiihrt. Die 
Anordnung gostattet. eine ununterbrochene Hei
zung des Miścliers; W echselventile sind nicht 
erforderlich. .Man hat derartige Mischerheizungen 
auch in der W eise ausgefiihrt, daB die Abgase 
durch die EinguBoftnung ent.weichen. Wird der 
Mischer aber durch Laufkrane bedient, so mussen
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die Abgase mit Riicksicht auf den im Fiihrer- 
korbe sitzenden Maschinisten ins Freie gefiihrt 
werden.

Die Abbild. 3, 3 a und 3b bringen einen von 
der B e n r a t h e r  Ma s c h i n e n f a b r i k  Actiengesell- 
schaft, Benratli bei Dusseldorf, gelieferten heiz- 
baren Mischer mit hydraulisclier Kippvorrichtung 
und verschiebbaren Heizkópfen. Das Gefitfi hat 
eine Lilnge yon 13 000 mm und eine Herdbreite 
yon 4000 mm. Das Gewolbe ist offen gelassen, so 
daB Reparaturen beąuem yorgenoinmen werden 
konnen. Auf der Chargierseite des Mischers

gebracht. Das MisehergefltB ruht in zwei krilftigen 
W iegen aus StahlguB, welche an das GefilB 
festgesehraubt. und auficrdem durch kraftige 
T -E isen miteinander yerbuuden sind. Die Lage
rung des Mischers besteht aus zwei aus einem 
Stiick gegossenen Tragarmen, worauf je ein 
Krauz von acht Stiick untereinander durch seit- 
licho Laschen yerbundener Rollen aus geschmie- 
detem Stahl lose aufliegen. Auf diese Rollen 
kommen dann die yorher erwllhnten Wiegen mit 
dem GefiiBe. Diese Anordnung hat hier der 
Zapfenlagerung gegeniiber den groBen Yorteil,

A bbildung 1. H eizbarer Rollm ischer.

sind drei groBe Chargiertiiren vorgesehen, wovon 
die mittlere gleiclizeitig zum Abziehen der 
Schlacke dient, wiihrend durch die beiden aufieren, 
die mogliehst weit auseinander verlegt sind, das 
fliissige Roheisen chargiert wird. Durch diese 
drei Turoffnungen wird auBerdem das zum Vor- 
frischen notige Materiał (Erz, Schrott usw.) zu- 
gesetzt. Die wassergekiihlten Tiirrahmen sind 
an den GefiiBen so befestigt, daB sie leicht aus- 
gewechselt werden konnen. Die Tiiren werden 
mittels kleinerer hydraulischer Zylinder gehoben. 
An den Kopfenden befindet sich auf derselben 
Seite ein Paar kleinere, fiir Reparaturzwecke 
geeignete Tiiren. Die RoheisenausguBschnauze 
liegt auf der gegeniiberliegenden Seite, und zwar 
in der Mitte. Auf jeder Seite ist dort ebenfalls 
eine fur Reparaturzwecke geeignete Tiir an-

Schnitt A—B.

daB brechbare Teile vermieden sind und daB 
zum Kippen yerhaltnismilBig geringe Kraft not- 
wendig ist, weil nur rollende Reibung und keine 
Zapfenreibung vorhanden ist. Die Rollen sowohl, 
wie auch die Auflageflllchen der oberen Stalil- 
guBwiegen und der unteren Auflagebocke sind 
abgedreht, so daB sllmtliche Rollen genau auf
liegen und der Druck gleiclimilBig verteilt wird. 
Hierdurch wird ein absolut sicherer Betrieb ge- 
wahrleistet. Sind die Rollen dagegen auf Zapfen 
gelagert, so ist die beim Kippen zu iiberwin- 
dende Reibung ganz betrUchtlich, die Gefahr 
eines Bruches nicht gering, und der eventuelle 
Einbau neuer Rollen ware mit groBen Schwierig
keiten verkniipft. Die Kippyorrichtung besteht 
aus zwei hydraulischen Zylindern aus StahlguB, 
von denen jeder groB genug ist, um den Mischer
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allein kippen zu kon
nen. Dio Kolbenstan- 
gen sind mit den bei
den StahlguBwiegeń 
Yerbunden. damit bei 
einem Rohrbruch das 
Druekwasser nicht aus 
den Zylindern aus- 
striimen kann. Es sind 
an den beiden Ein- 
gangskanillen der Zy
linder Zapfeuruck- 
schlagventile vorge- 
sehen, welche bei 
einem Bruch sofort in 
Tiitigkeit treten, so 
dafi dann der Mischer 
in der Stellung, welclie 
er gerade einnimmt, 
festgelialten wird. Die 
beiden Heiżkopfe sind 
yerschiebbar, so daB 
sie mehr oder weniger 
an den Mischer an- 
geriickt werden kon
nen. Um zu yermei- 
den, daB zwischen den 
Hęizkopfen und dem 
Mauerwerk der Re- 
generatorenkaniile ein 
Spielraum bleibt, wo
durch kalte Luft ein- 
treten konnte, rulit der 
Heizkopf mit seinem 
ganzen Gewicht auf 
dem Mauerwerk und 
wird mittels vier hy- 
draulischer Zylinder 
von diesem Sitz hoch- 
gehoben, bcvor er auf- 
gezogen wird. Dieser 
letztgenannte Sitz so- 
wohl wie auch die 
auBeren Enden des 
Mischers und der Heiz- 
kopfe sind mit Kiilil- 
flachen yersehen. Mit 
Riicksicht auf die liot- 
wendigen zahlreichen 
Bewegungen ist ein 
Akkumulator unent- 
behrlich, und zwar hat 
er eino Fassung von 
400 Litern; fiir silmt- 
liche Antfiebe dient. 
eine horizontalo Diffe- 
rent. - Plunger-Puinpo 
njiteineniDurchmesser 
des Diflerentialjilun- 
gers von 90/64 mm
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j - 3600

und yon einem Hub von 220 mm. Die Pumpe leistet 
120 Litei* i. d. Minutę bei einem Druck von 40 Atm. 
imd wird angetrięben durch einen Elektromotor von 
24 P. S. bei 590 Touren.

Bei dieser Mischeranlage hat eine hydraulisch be- 
iriebene Kippyorrichtung gegeniiber einer solchen mit 

elektriscliem Antrieb verschiedcne Vor- 
teile. Da nitmlieh das Mischergefafi yon 
oyaler Form und die Ausniauerung des 
Herdes bedeutcnd weiter ais diojenige 
des Gewolbes sein mufi, so ist fiir das 
Kippen eine ziemlicli grofie Kraft, etwa 
70000  kg, erforderlich, und diese ganze 
Kraft miifite durch einen Zahn iiber- 
tragen werden. Bei einer Łydraulisclien 
Kippvorrichtung dagegen wird diese 
Kraft durch zwei Plunger, welche sehr 
krilftig konstruiert werden konnen, iiber- 
tragen, so dafi eine grofiere Sicherlieit 
yorhanden ist. Bei den im MischergefftB 
auftretenden Spannungen kann es ferner 
nicht yermieden werden, dafi ein ovales 
Gefafl sich mit der Zeit, wenn auch 
nur ein wenig, deformiert. Ferner liegt 
die Gefalir vor, dafi das am Jlischer- 
gefafi befestigte Zahnsegment eine an- 
dereForm bekommt, so dafi es den vor- 

herigen Teilkreis- 
durchmesser nicht 
mehr zeigt und 
die Zilhne zu tief 
in diejenigen des 
Zahnradritzels ein- 
greifen und der 
Mittelpunlct sich 
so yersetzt, dafi 
ein Kippen ganz 
unmoglich wird. 
Man miifite daher 
schon, um diesem 
Uebelstande vor- 
zubeugen, bei der 
elektrischen Kipp- 
yorrichtung das 
Zahnritzel in ver- 
stellbare Lager- 
bocke lagern, wo- 
durch man sieli we- 
nigstens bei klei- 
nen Deformationen 
aushelfen ktiiinte. 
Wenn die zum Kip
pen notige Kraft 
hingegen hydrau
lisch mittels Pluu- 

ger ubertragen 
wird, so ist die 
ganze Kippvorrich- 
tung unabłtfingig 
yon den im Gefafie

Abbildung 3.

H cizbarer Mischer 

mit

h y d ra u lisc h e r

Kippvorriehtung.
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A b b ild u n g  3 a. H e iz b a re r  M ischer m it h y d ra u lisc h e r  K ip p y o rrich tu n g .

Kostenaufwand eingerichtet werden konnen. Bei 
elektrischer Kraftiibertragung lilfit sich dies ander- 
seits kauin ausfiihren. Bei heizbaren Mischer- 
anlagen bleibt es aber sehr wichtig, daB die Kopfe 

des Mischers nicht so sehr an die Heiz
kopfe driicken, weil dadurch unter Um- 
stilnden eine sehr bedeutende Reibung 
entstelien kann, die das Kippen er- 
schwert; weiterhin darf zwischen den 
Heizkijpfen und den Kopfen des Jlischers 
kein allzu groBer Spielranm vorhanden 
sein, weil dann eine Menge kalter Luft 
in den Mischer einstromt, und sich die
V erbrennuugstemperatur deraentspre-
chend erniedrigt. Dagegen ist es sehr 
yorteilhaft, die Heizkopfe so weit von 
dem Mischer wegscbieben zu konnen, 
daB man hier beąuem Reparaturen vor- 
zunehmen yermag. Wenn die Heizkopfe 
auf Walzen gelagert werden und so bei

-------  einer Ausdehnung des Mischers weg-
geschoben werden, kann man es ja nicht 
yerhindern, daB der Druck zwischen

auftretenden YeriLnderungen. Ferner ist zu be- 
riicksichtigen, daB bei hydraulischer Kraftiiber- 
tragung die Heizkopfe zum Anriicken an das 
MischergefllB leicht und mit unbedeutendem

Abbildung 3b.
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Heizkópfen und Mischer so groB wird, daB eine 
wenn auch verhaltnisinitBig kleine Reibung zu 
iiberwinden bleibt. Dieser Fali tritt besonders 
dann ein, wenn die Heizkopfe sich mit der Zeit 
deformieren und die Kiihlringe nicht mehr ganz 
yertikal stehen. AuBerdem kann da, wo die 
Heizkopfe auf dem Mauerwerk der Regenerator- 
kanale aufliegen, bei einer Lockerung der Walzen 
auf den mit dem Mischer parallelen Seiten keine 
geniigende Dichtung gemacht werden.

In Abbildung 4 ist eine Mischeranlage dar- 
gestellt, welche ebenfalls von der Benrather 
Maschinenfabrik Actiengesellschaft, Benrath, ge
baut worden ist. Die hier wiedergegebenen 
Mischer sind ais zylimlrische Rollinischer aus- 
gebildet und haben ein Fassungsvermogen von 
300 Tonnen fliissigen Roheisens. Durch eine
dicke Scheidewand sind sie in zwei Raume ge- 
teilt, welche durch eine unten in der Wand be- 
findliche Oeffnung miteinander in Yerbindung 
stehen. Das Roheisen wird in den groBeren 
Raum ausgegossen und kommt durch die oben 
erwahnte Oeffnung in den kleinen Raum, aus
welchem es nachlier ausgegossen wird. Die
Schlacke bleibt infolge ihres geringen spezifischen 
Gewichtes auf der Badllache im Eingufiraum und 
kann durch eine separate AusguBschnauze von 
dort entfernt werden. Zum Heizen des Mischers 
sind vier Regeneratorcn zur Erwannung der 
Verbrennungsluft vorgeseben. Das Gas wird 
durch eine Extraleitung dem Brennerkopf zu- 
gefiihrt und hier mit der erwarmten Luft ver- 
brannt. Das MischergefaB ist aus sehr kraftigen 
Blechen zusammengenietet; die beiden Boden

sind mit Schrauben 
befestigt und leicht 

. abnehmbar, ein Uni-
stand, der besonders

 — - - -* beim Ausmauern von
groBer Wicbtigkeit 
ist. Die beiden Stalil- 
guBwiegen, auf wel- 
chen das GefaB ruht, 
sind exzentrisch, so 
daB der Mittelpunkt 
fiir den Radius der 
auBeren Kreisflache 
mit dem der Heiz- 
otfnungen zusammen- 

fallt; infolgedessen 
schwingen die drei 
Heizoffnungen bei dem 
Kippen des Mischers 
nicht auseinander und 
die Heizung braucht 
nicht jedesmal abge- 
stellt zu werden. Die 
Konstruktion (D.R.P.) 
ermoglicht, auch bei 
heizbaren Mischern
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ein zyliiulrisehes Gefii.fi zu vorwenden. Letzteres 
besitzt gegeniiber demjenigon mit Halbkreis- 
oder ovaler Form den Yortcil, dafi es be- 
deutend grofiore Festigkeit aufweist und nur 
unbedeutendeń Formilnderungen unterworfen ist. 
Demzufolge halten die gemauerten Gewdlbe 
lttnger stand. Ferner wird durch die zylin- 
drische Form auch das Eigengewicht des Mischers 
ganz ausbalanciert, so dafi zum Kippen eine 
verhilltnismtlfiig geringe Kraft erforderlich 
wird. Die beiden Stahlgufiwiegen sind auf 
jo einem Kranz von inassiven, aus geschmie- 
detem Stahl hergestellten Rollen geiagert, 
welcho lose auf dem Uuterbau aufliegen und 
durch seitliehe Laschen miteinander verbunden 
sind. Die unteron Auflagebdeko sind je in einem 
Stiick gegossen und miteinander durch einen 
gufioisernen Rahmen verbunden, der gleichzeitig  
ais Lagerung der Antriebsrflder des Kipp- 
mechanismus dient. An den am Mischergefilfi 
uml an den Stahlgufiwiegen befestigten T-Eisen

ist ein Zahnsegment aus Stahlgufi angebracht. 
Der Elektroinotor, weicher eine Lcistung von 
etwa 35 P. S. liat, befindct sich zum Schutze 
vor der Hitze der Regencratoren mit deni 
Sclmeckenradvorgelege in entsprechend weiter 
Eńtfernung von demselben. Dio Eingufi- und 
die Ausgufischnauze haben ihre Ilufieren Teile 
aus Gufieisen und sind leicht- auswechselbar. 
Die Deckel der beiden Ausgufischuauzen sind 
mit Ketten im Mischcrgebilmle aufgehitngt und 
offnen sich beim Kippen selbsttittig. Der Deckel 
der Eingufischnauze kann mit einem Kran lioch- 
gehoben werden.

In den letzten Jahren bat man den Fassungs- 
raum der MischergefilOc bis auf 700 t fiir Stahl- 
werke erhSht, wahrend fur Giefiereizweckc heiz- 
bare Mischeranlagcn yon (50 t konstruiert sind. 
Der Bau soleher Mischer gleicht aber im grofien 
und ganzen den yorstehend besebriebenen An-
1 n ji

Oskar Simmersbach.

Neues Yerfahren zum Walzen von Rundeisen aus Fuhrung.
Yon W . T a f e l ,  Niirnberg

Jeder W al z w er k sman n, der den Ehrgeiz hat, 
seine Dimensioneu genau einzuhalten. nennt 

das Rundeisen sein Sehmerzcnskind. Wenn ihm 
ein Besteller die Yorschrift macht, dafi ein 
Flacheiscn, etwa 16 X  8 i genau in der Diniension 
sein raufi, so wird er yielleicht, wenn er vor- 
sichtig ist, don Vorbehalt machen, dafi Schwan- 
kungen von 1/i  mm in den Alimessungeu un- 
yermeidlich seien, aber er wird, wenn ihm 
diese Tolcranz eingerflumt wird, ohne Sorge an 
die Abwalzung gehen, und ein einigermafien 
gewissehhafter Walzmeister wird das Eisen 
ohne Schwicrigkeit nach Yorschrift anfertigen. 
Anders wenn die Bedingung gestellt wird, z. B. 
Rundeisen 10 genau oder mit einer Toleranz 
von 1 1 mm anzufertigen. Selbst wenn die 
Grenzeu ,auf ein halbes llilliincter ausgedehnt 
werden, wenn z. B. vorgeschrieben wird, dafi 
das Rundeisen sich zwischen 15,5 und IG mm 
bewegen muli, ist nicht jedes Werk in der 
Lagę, fiir die Eiulialtung dieser Grenzen Gewiilir 
zu leisten, und keines, wenn es die Gewiilir 
uberniinmt, wird sie ohne Schwierigkeit und 
ohne vermehrten Ansschufi erfiillen. Dabei ist 
fiir einen wichtigen Fabrikationszweig, nilmlich 
fiir die Herstellung von Schrauben, die Er
zeugung eines genau runden Eisens von grofier 
Bedeutung. Ist der Bolzen der Schraube zu 
stark, so gcht er nicht in die Matrize, in 
weicher der Kopf angestaucht wird, und beim 
Gewindcschneiden leiden die Backen zu selir; 
ist er an einer Stelle zu schwach, so schneidet 
sich das Gewinde nicht aus, und die Abnalune

(Nachdruck verbotcn.)

der Schrauben wird vom Empfanger yerweigert. 
Der Kampf um genau rundes Rundeisen ist des- 
hąlb ebenso alt, wie die Schraubenfabrikation. 
Aehnlioh liegen dio Dinge fiir Nieten und andere 
Artikel.

Ehe ich mein neues Verfahren zur Her
stellung genau rund gewalzten Eisens erlilutere, 
mochte ich kurz dio alten Yerfahren schildern und 
feststellen, worin sie verbcsserungsbediirftig sind.

W a l z e n  aus  f r e i e r  Hand.  Ein Spitz- 
bogenkaliber an der Vorwalze wird in ein Rund- 
kaliber der Fertigwalze eingesteckt, das einige 
MiUlineter griifier ist, ais die zu walzende 
Dimension, fiir Rund GO etwa Rund GG. Did 
nilchstfolgenden Stiche der Fertigwalze sind 
immer um 1 oder einige Millimeter kleiner, das 
letzte, was in unserem Beispiel benutzt wird, 
hat unter Beriicksiclitigung des Schrumpfmafies 
einen Durchmesser von genau GO. Sitmtliche 
Kaliber sind seitlich ausgeschweift in der in 
Abbiłd. 1 angedeuteten Weise. Der Stab wird 
von einem Kaliber in das nachstfolgende um 
9 0 0 gedreht. Da immer die yorhergehenden 
Kaliber griifier sind ais die uachfolgenden, so 
wird das W alzgut beim Durchgang in der 
Richtung a a gedriickt. Infolgedessen breitet 
es in der Richtung b b und es bilden s!ch an 
der Stelle der Ausschweifungen W ulste. Beim 
nilchsten Stich werden diese nach oben gedreht 
und yerwalzen sich, die wiederum seitlich sich 
bildenden W ulste werden im ubernilchsten Stich 
weggenommen usf. Im letzten Kaliber wird 
mehrinals gesteckt. Beim erstenmal bilden



10. Oktober 1906. Neueś Yerfahren zum  Walzen ron Rundeisen aus Fiihrung. Stahl uud Einen. 1241

sieli dio gewohnlichen W ulste; beim zweiten 
Durchgang im Fertigkaliber hat das W alzgut 
nur mehr so viel Druck, ais die beim ersten 
Durchgang eutstandenen Wulste bedingen, es 
filllt also dio Breitung klein aus. Beim dritten 
Durchgang sind nur mehr die kieinen W ulste 
vom zweiten Durchgang wegzunehmen, die 
Breitung ist deshalb noch geringer; das W alz
gut ntthert sich dem runden Querschnitt. Es 
ist klar, daB durch ofteres Durchlassen durch

A bbild  li ng 1.

den Fertigstich die seitlichen W ulste schlieBlich 
ganz verschwinden, daB man also auf diesem 
W ege einen absolut runden Querschnitt erreichen 
kann, wenn man nur das Eisen oft genug durch 
das Fertigkaliber gehen luBt.

Der Nachteil des obigen Yerfahrens ist, daB 
die zu walzenden Stangen boim Durcligehen 
durch das Rundkaliber mit der Zange derart 
gehalten wrerden mussen, daB sie verhindert 
werden sich zu drolien. Die W alzen stehen 
niemals so genau, daB ein Stab, welcher hoher 
ist ais breit und welcher hochkant eingesteckt 
wird, sich in dieser Lage in dem Kaliber er- 
halt; vielmehr suclit er sich so zu legen, daB 
die lilngere Achse statt yertikal horizontal 
durch das Kaliber hindurchgeht, d. li. er hat, 
wie der W alzer sagt, das Bestreben „umzufallon”. 
Der W alzer verhindert dieses Umfallen des Stabes, 
indem er ilin mit der Zange festhillt, bis das 
Ende durch die, W alze hindurchgegangen ist. 
Der Arbeitende muB also mit dem W alzgut mit- 
gehen; daraus folgt, daB dieses Yerfahren nur 
fiir kleine AYalzgeschwindigkeiteu zulilssig, fernęr, 
daB es nur bei geringeren Walzlślngen mogli ch 
ist. Werden die Stitbe zu lang, so konnen sio 
mittels der Zange nicht mehr am Umfallen ge- 
hiudert worden, dor am Ende festgchaltenc Stab 
vcrdreht sich in sich selbst. Die Grenzen, bis 
zu welchen aus freier Hand gewalzt werden 
kann, liegen ungefahr bei 8 bis 10 m. Endlich 
ist das Walzverfahren ein sehr langsames, weil, 
wie oben gezeigt, zur Erzielung eines sauberen 
Ruiulstabęs das Fertigkaliber yielmals gestoehen 
werden muB.

Um diese Nachteile zu yermeiden, walzt man 
seit Jahrzelmten das meiste Rundeisen, liaupt- 
sachlich die kleineren Profile, nicht mehr aus 
freier Hand, sondern aus Fiihrung. Die Aufgabe, 
dafiir zu sorgon, daB die vertikale Achse des 
Stabąuerschnittes sich beim Durcligehen durch 
das Rundkaliber in ihrer Lage erhii.lt, mit 
anderen Worten, daB der Stab in dem Kaliber

sich nicht dreht, filllt hier nicht mehr der Zange 
und der Muskelkraft des Wal z er s zu, sondern 
einer hulsenformigen, in der Regel zweiteiligen 
Fiihrung, welche den Stab nmschlieBt (Abb. 2). 
Es ist selbstverstilndlioh, daB in diesem Falle 
der in das Rundkaliber tretende Stab nicht mehr, 
wie im yorigen Yerfahren, einen runden Quer- 
schnitt haben darf. da sich ein solcher, wenn
ilin die HUlse auch noch so fest fu Ot, in der-
selben stets drehen konnte. Es wird yielmehr

in das Rundkaliber oin Stab 
yon oyalem Querschnitt ein- 
geftthrt. Wird ein solches 
Oval mit seiner Litngsaclise 
yertikal gestellt, und von
oben gedriickt, so entsteht, 
wenn der Druck richtig be- 
mossen wird, aus dom ovalen 

ein runder Querschnitt (Abbild. 2). Die bei dem 
Walzen aus freier Hand aufgefuhrten Nachteile 
sind bei dem W alzen aus Fiihrung silmtlich ver- 
mieden: der W alzer braucht den Stab nicht mehr 
zu halten, damit sind die Walzgesohwindigkeit uud 
die Walzlilngen unbeschrilnkt; das Fertigkaliber 
wird nur einmal gestoehen. Das Yerfahren 
spielt sich also ungleieh rascher ab ais das 
erstbeschriebene. Das W alzen von Rundeisen 
aus Fiihrung hat nur e i nen bedeuteuden Nach-

Abbildunfr 2. A b b ild u n g  3.

teil. Die Yerwandlung des ovalen Querschnittes 
in den runden im Fertigstich widerspricht einer 
Grundregel fiir das Kalibrieren, welche lautet, 
daB der Druck bezw. die Forniver!inderung im 
Fertigstich moglichst gering gewahlt werden 
sollen. Der Hauptgrund fiir diese Forderung 
ist der folgende:

Je groBer die Formycranderung, desto un- 
gleicher filllt die Dimension aus. Driickt man einen 
Flachstab 50 X  20 auf der offenen Polierwalze 
im rotwarmen Zustandc ein Millimcter, so wird 
der fertiggcwalzte Stab, trotzdem er die Walzen 
offen passiert hat, iu der Breito nur ganz ge- 
ringe Differenzen, welche sich nach zehntel Ali lii-
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Differenzen von 1/2  inm und 
mehr zeigen; die seitlichen 
Konturęn wUrden Schlangen- 
linien bilden, wie in Abbild. 3 
angedeutet ist. Diese ungleiclie 
Breitung riihrt neben anderen 
Ursachen davon her, daB bei 
groBeren Drucken die Walzen 
einmal mehr, einmal weniger 
durchfedern, desgleicben vibrie- 
ren die Lager, Spindeln usw. 
Endlich maohen sich die un- 
vermeidlicben Ungleichlieiten in 
der Temperatur bei der Brei
tung wie bei der Dicke um so 
mehr geltend, je grofier der 
Druck is t , dein das W alzgut 
ausgesetzt wird. Bei dem W al
zen von Rundeisen aus freier 
Hand gibt man deshalb in der 
Regel dem Fertigstich nur einen 
Druck von 1 mm, beim zweit- 
maligen Stecben des Fertig- 
kalibers vermindert sich dieser 
Druck, wie wir gesehen haben, 
und geht schlieBlich, wenn oft 
genug gesteckt wird, auf ein 
Minimum zuriick. Bei diesem 
Verfahren ist also dem obigen 
Gruudsatze in vollkommenster 
W eise Rechnung gotragen; 
anders bei dem W alzen aus 
Fuhrung. Auch hier konnte 
man zunilchst annehmen, daB 
das Oval dem runden Quer- 
schnitt moglichst genahert wer
den, die Formverilnderung also 
gering bemessen werden konnte. 
Dem stelit aber entgegen, daB 
ein solches Oval, dessen Aclisen 
annilhernd gleich sind, sich 
durch die Fiihrung schlecht 
halten laflt. Der Stab fiillt 
leicht um, bildet dann Gra te 
und gibt Ausschufi. Fiir eine 
sichere Fuhrung ist deshalb 
ein moglichst schlaukes Oval 
erwiinscht, fiir eine genaue 
Einhaltung der Dimension da- 
gegen ein moglichst bauchiges 
Oval. Ersteres gibt ungenaues 
Rundeisen, letzteres fuhrt sich 
schlecht. Zwischen dieser Scylla 
und Charybdis haben sich die 
Walzenkalibreure seit Erfln- 
dung des W alzens aus Fuhrung

A bbildung  4,

metern bemessen, aufweisen; wiirde man den 
gleichen Stab in der Polierwalze einem Druck 
von 8 mm aussotzen, so wiirde die Brcit.e des 
fertigen Stiickes bedeutende

bewegt, und jeder Walzwerkstechniker wird die 
Ovale bald dicker bald schlanker genommen haben, 
um in der Regel wieder auf den Punkt zuriick-
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Verfahren besteht im wesentlichen darin, da (i 
der Ovalstab nicht nur einen Eundstich, sondern 
zwei hintereinanderliegende Eundkaliber passiert.

Die lótżteren liegen hintereinander, 
so dafi die eine Ovalfiihrung den Stab 
auch noch im zweiten Kaliber, in 
welches er schon mit rundem Quer- 
schnitt eintritt, am Drehen verhin- 
dert. Die notwendige Yorrićhtung 
ist in Abbild. 4 und 4 a in Grund- 
und AufriB sowie Querschnitt und in 
Abbildung 5 im Bilde gezeigt. Sie 
besteht aus zwei vertikalen W alzen a, 
welche in einem Bahmen leicht dreh
bar befestigt sind. Der letztere wird 
yor die Fertigwalze gelegt, indem er 
mit dem Walzbalken yerschraubt 
wird. Beim Yerlassen des ersten 
Bundkalibers, das einschlieBlich der 
vorgelegten Ovalfiihrung genau die 
bisher iibliche Form aufweist, wird

A b b ild u n g  4 a.

Das neue Verfahren, 
welches dem Verfasser 
durch deutsches Eeichs- 
patent, wie durch eine 

Anzahl ausliindischer Patente geseliiitzt ist, be- 
zweckt, die Vorziige der beiden Yerfahren unter 
Ausscheidung ihrer Nachteile zu yerbinden. Das

"Walzwerk fur Rundetsen.

der Stab yon zwei Abstreifmeifleln b mit je einer 
halbkreisforinigen Einne aufgenommen; die beiden 
Einnen bilden eine Hiilse, welche das Walz- 
gut eng umschliefit und dem Eundkaliber in 
den Yertikalwalzen zufiihrt. Die Kraft, mit 
welcher der Eundstab die erste W alze yerlaBt, 
geniigt yollstandig, um ihn durch die nicht an-

zukehren, von welchem er ausgegangen ist, sich 
mit dem Gedanken bescheidend, daB beide Fehler 
zu yermeiden eben nicht moglich sei.
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notigt, weil das Ende des W alzgutes, wenn es 
die Horizont.ilwalzen verlassen hat, durch die 
vertikalen nicht mehr hindurchgedriiokt wird. 
Die letzteren miissen also unter Umstanden, 
damit das Stiick gar hindurch gezogen werden 
kann, voneinander entfernt werden. Bei nur 
einigermafien geiibten Leuten ist iihrigens dieses 
Aufmachen zum Zweck des Durchziehens des 
Walzendes durch die sekundaren Walzchen in 
den seltensten Fiillen notwendig, da die Leuto 
den Druck der Yertikalwalzen so einzurichten 
lernen, dafi die lebendige Kraft des fertigen 

Stabes geniigt, um auch das letzte Endo 
noch durch die Vertikalwalzen hindurehzu- 
reifien. Der hiilsenformige AbstreifineiBel 
muB genau passen. Der Rundstab darf 
darin nicht gepreBt werden, darf aber auch 
nicht viel Spiel haben, da er sich sonst 
beim Auftreffen auf die Yertikalwalzen 
anschoppt, wodurch ein sicheres Passieren 
durch die letzteren gefahrdet wird. Da es 
auf der andern Seite wiinschenswert ist, 
den AbstreifineiBel, welcher gleiclizeitig 
ais Fiihruugsliulse dient, nicht zu lang 
zu lialten, um eine zuvęrlassige Einwir- 
kung der Ovalfiihrung auch in den sekun- 
daren Walzen zu gewahrleisten, so sind 
die AbstreifineiBel bei vorgeschaltetem  
Apparat wenig zuganglich, und dasgesamte 
Anpassen derselben ist beim Einrichten 
erschwert. Deshalb verwende ich, nament
lich solange die Leute nicht eingeiibt sind, 
einen Probetisch nach Abbildung 6. Das 
Verfaliren ist dann das folgende:

Bei Beginn des Walzens befindet sich 
auf dem Walzbalken hinter den gewohn- 
lichen Rundwalzen der Probetisch auf- 
geschraubt. Auf diesem liegt der untere 
AbstreifineiBel. Zunachst werden nun die 
Probestiicke und einige Rundstangen durch- 
gewalzt und nachgeselien, ob der jetzt 
vollstandig zugangliche MeiBel gut auf- 
liegt und das W alzgut schon gefiihrt wird. 
Eventuelle Korrekturen durch Unterlagen 

usw. konnen hierbei wio bei jedem beliebigen Ab- 
streifmeiBel bequem yorgenominen werden. Wenn 
der UntermeiBel genau passend lieg t, so wird 
mit einer Reifinadel oder einer Kreide die Stelle be
zeichnet, an welcher der Probetisch auf dem W alz
balken befestigt ist. Hierauf wird der erstere weg- 

durch eine Bobrung in den Zapfen, auf welche genommen und statt seiner, genau an die gleiche 
die yertikalcn Walzen aufgekeilt sind. Stelle, der Walzapparat gesetzt. Da dieser die

AuBer der Auf- und Abwartsbewegung der gleiche Breite hat, da auBerdem die Auflagen
einen W alze ist auch noch eine Yerschiebung fur dic MeiBel so gerichtet sind, daB sie genau
nach der Seite moglich durch zwei mittels gleich wie diejenigen des Probetisches liegen,
Kammradchen gekuppelte Spindeln c. Diese Be- so muB jetzt der AbstreifineiBel zwischen Hori-
wegung entspricht dem Auf- und Niederlassen zontalwalze und Apparat genau so gut passen,
der Horizontalwalzen durch die Druck- bezw. wie vorher zwischen Horizontalwalze und Probe-
Hangschrauben. AuBer dem Einstellen der Dimen- tisch. Tatsachlich geht dieses Auswechseln ohne
siouen wird diese. V erschiebung auch deshalb be- Schwierigkeit und ohne weiteres Probieren glatt

A bbild u u g  5. "W ulzwerk fiir I iundeisen .

kalwalzen ist die eine in ilirer Lage festgehalten, 
die zweite kann durch eine Keilstellung gchoben 
und gescnkt werden, entsprechend dem Stellen 
der Horizoritalwalzen durch die seitlichen Stell- 
schrauben. Die Schmierung fiir die oberen 
Zapfen erfolgt von der Seite, fiir die unteren

getriebenen Walzen hindurchzustoBen. Es ist nun 
erreicht, daB mit Fuhrung, also ohne Halten mit 
der Zange gewalzt werden und daB trotzdem die 
denkbar kl eingt e F o r myer an d er u n g in dem Fcrtig- 
stich (Kaliber der Vertikalwalzen) gegeben werden 
kann. Der Erfolg ist, daB die Dimensionen mit 
einer Genauigkeit eingehalten werden konnen, 
wie sie bei dem friiheren Yerfahren aus Fiihrung 
unmoglicb ist.

Ich komme darauf weiter unten zuriick, zu
nachst seien noch einige Details des Apparates 
mit Zubehor beschrieben: Yon den beiden Yerti-
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vonstatten. Geiibte Walzineister richten iibrigens 
den Apparat auch ohne Probetisch mit llilfe  eines 
durchgestećkten Rundstabes und durch Einfixieren 
mit dem Auge so gut ein,  dafi schon der erste 
Stab in gcnauer Dimension anstandslos passiert.

-4

' T

. i
A bbildung 6.

Probetisch zur Aufnahm o der Abstreifmeiliel.

Die praktischen Resultate, welche mit dem 
Yerfahren in dom E i s e n w e r k  N i i r n b e r g  
seit ungeflllir zwei Jaliren erzielt worden sind, 
sind die folgenden: Scliraubeneisen 111 den Dimen- 
sionen zwischen 3/8 und 1 1/4 konnte friilier aus 
Schrottpaketen nur mit einer Genauigkeit von 
ungefahr 0,5 mm gewaizt werden, so daB sich 
also z. B. Rund 16 zwischen 153/ t und 16?/* mm 
bewegte. .Teder Stab fiir Schraubenfabriken 
wurde mit der Lehre gemessen, ob er nicht iiber 
bezw. unter dieser Grenze liege, und wenn es 
der Fali war, wurde er ausgeschossen bezw. zu 
minderwertigen Zwecken ver\vendet. Wenn die 
Toleranzen genau eingehalten werden sollten, 
so muBten immer noch etwa 30 °/o der Stitbe 
ais nicht in den Grenzen łiegend ausgeschossen 
werden. Es sei hierzu bemerkt, daB es bei 
Rohschienen oder FluBeisenkniippeln natiirlich 
leichter ist, in den Grenzen zu bleiben, weil 
diese Materialien naturgeniaB sich gleichmaBiger 
walzen, ais ein aus 100 und mehr Stucken zu- 
sammengesetztes Schrottpaket, das an den ver- 
schiodenen Stellen von ungleicher Zusammen- 
setzung uiul noch mehr von ungleicher Dichtig- 
keit ist. Aber es ist mir bekannt, daB aucli 
bei Verwemlung von Rohschienen zu Schrauben-

XX.,,

eisen, sobald die Einhaltung der Toleranzen 
energisch durćligefiihrt wird, oft 10 bis 30 % 
ais ungenau ausgeschossen werden niiissen. Seit 
Anwendung des oben geschilderten neuen Yer- 
fahrens hal ten wir bei Rundeisen aus Schrott
paketen in den oben angegebenen Diniensionen 
anstandslos Toleranzen von 0,3 mm ein. Es 
wird z. B. je nach Vorsclirift der Schrauben- 
fabrik dem Walzineister vorgeschrieben: 12,3 
bis 12,6; trotz des zur Yerwendung gelangeuden 
ungleichen Materials ist der Prozentsatz an zu 
starken bezw. zu schwachen Staben im Mittel 
auf ungefahr 3 bis 4 zuriickgegangen. Wir 
haben aber Schichten zu verzeichnen gehabt. 
bei welchen von 12 000 kg Scliraubeneisen aus 
Schrott nur 50 bis 100 kg einschlieBlich alles 
Walzausschusses ais nicht in den Grenzen sich 
bewegend befunden wurden. Es braucht nicht 
liervorgehoben zu werden, daB dieses Resultat 
nur dann moglich ist, wenn das Gros der 
12 000 kg geringere Differenzon ais 0,3 mm 
aufweist. Tatsachlich sind die grofiten Diffe- 
renzen bei den meisten Staben in derartigen 
Schichten nur 0,2 mm. Fiir die eigene Schrauben- 
fabrikation hat sich ais Hauptvorteil erwiesen, 
daB Stabe, welche dicker sind ais vorgeschrieben 
ist, bei Yerwendung des Apparates nicht vor- 
kommen konnen. Dadurcli ist die Erscheinuńg, 
dafi die Bolzen beim Pressen in der Matrize 
stecken bleiben, so gut wie ausgeschlossen; 
denn vorausgesetzt, daB der Walzineister un- 
achtsani arbcitet, was bei keiner Yorriclitung 
leider ausgeschlossen ist, so' kann er immer nur 
sein Eisen zu leer haben; zu volles Eisen da
gegen, dieser Hauptfeind fiir die Press er ei, ist 
unmoglich; denn entweder wird das Materiał, 
was zu viel ist, von dem Apparat eingeebnet, 
oder es werden, wenn die Differenzen so groB 
werden, dafi dies nicht mehr moglich ist, die Walz- 
meister darauf sofort aufmerksam gemacht, weil 
sich der Stab dann durch das Kaliber der Verti- 
kalwalzen nicht mehr hindurclistofien lafit. Er 
schoppt sich yielmehr im AbstreifmeiBel an und 
geht in der Regcl zwischen Primarwalzen und 
Apparat nach unten durch. Ausdriicklicli sei 
bemerkt, dafi dio letztbeschriebene Erscheinung 
selbst bei unsern Schrottpaketen mit ihren 
schlechten Enden und oft ungleichem Materiał 
bei einiger Aufmerksamkeit vermieden werden 
kann. Der Apparat ist schon drei Schichten 
unausgesetzt in Betrieb gewesen, ohne dafi eine 
einzige Stange mifigliickt ware.

Ein Vorteil des Apparates ist auch der. dafi das 
Rundeisen durch die Vertikalwalzen eine etwas 
glattere Oberftache erhalt, einmal, weil dieaelben 
einen nur ganz geringen Druck ausiiben, und 
dann, weil der durchgestoBene Stab die Rollen 
bewegen mufi; es entsteht ein geringer Rutsch 
auf denselben, welcher eine schiine Oberflache 
des Rundeisens hervorbringt. Die Abnutzung
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der Vertikalwalzen ist bei normalem Betrieb 
eine ganz geringe, sofern fiir reichliche Wasser- 
zufiihrung gesorgt wird. W ie oben schon ge- 
sagt, konnten mit den gleichen Vertikalwalzen 
anstandslos drei Schichten mit Doppelofen ge- 
arbeitet werden, ohne daB dieselben eine Ab- 
nutzung zeigten.

Endlich niag noch auf einen weiteren Vor- 
teil liingewiesen werden, welcher durch die An- 
wendung zweier Rundkaliber erzielt wird : Jeder 
Walzwerkstecliniker weiB, daB auch bei dcm 
besten Walzmeister die fertige Rundstange am 
vorderen Ende andere Dimensionen aufweist, ais 
am hinteren Ende; das letztere geht kalter durch 
die W alze, die Lager werden, da das kiiltere 
W alzgut der Formyeranderung groBeren Wider- 
stand entgegensetzt, stilrker zusammengedriickt; 
die Walzen entfernen sich mehr voneinander, 
die Hohe des Rundstabes wird am hinteren Ende 
etwas groGer und die Breite infolge des ge- 
ringen Druckes etwas kleiner ais am yorderen

so miissen sich also die Durchmesser - i - U -----,
> B a  > d »

dem Durchmesser Ba — da nilhern, desgleichen

die Durchmesser ^  dem Durchmesser
< I I a  > b 2

H2 -j- ba.
W ir sehen daraus, daB die Vertikal\valzen 

auf die Differenzen ausgleichend wirken, welche 
bei langen Rundstiiben infolge der Verschieden- 
heit der Temperaturen beim vorderen und hinteren 
Ende entstehen.

In kurzem laBt sich der Vorteil des neuen 
Verfahrens auch wie folgt kennzeichnen: Bei
Anwendung von Horizontalwalzen allein kann 
die Hohe des Rundeisens durch Heben und 
Senken der Walzen genau (auf Zelmtelmillimeter) 
eingestellt werden, wahrend die Breite variiert. 
Bei dem neuen Verfahren kann wie bisher die 
Ilolie durch die Horizontalwalzen und auBerdem 
noch die Breite durch die Yertikal walzen auf 
Zelmtelmillimeter genau begrenzt werden. Stimmen

Vordcrc8 Ende. Hintores Ende.

Abbildung 7. E rstes Rundkaliber.

f  #* \ f  Hi + bi \ f  f*.'z■* bz A

l y

r —-Bi -c tr-j W-St •cU-Ą

Vorderes Ende. Hinteres Ende.

Abbildung 8. Zweites Rundkaliber.

Ende (Abbildung 1). Es ist also: 1. Bi >  Ba 
und l i i  Ha. Schaltet man nun, wie in dem 
vorliegenden Verfahren, ein zweites Kaliber nach, 
so erhalt das vordere Ende des Walzgut.es in 
diesem mehr Druck ais das hintere Ende, wel
ches die Primarwalzen schmaler verlaBt (Ab
bildung 8).

Der Druck des yorderen Endes in den 
Vertikalwalzen sei dr, des hinteren da, nach 
Obigem ist 2. di da. Die Vergr5fierung der 
Yertikalachse in den Yertikal walzen sei fiir das 
yordere Ende bi, fiir das hintere ba. Diese 
YergroBerung entspricht der Breitung in ge- 
wolmlichen horizontalen Walzen und ist um so 
groBer, je groBer der Druck ist, demnach auch 
3. bi >  ba. Die Durchmesser des Rundstabes 
nachdem Durchgangdurch die sekundSren Walzen 
sind gleich den Durchmessern beim Passieren 
der primaren Walzen vermindert bezw. vermehrt 
um den Druck bezw. die Breitung in den Vertikal- 
walzen; die Durchmesser des yorderen Endes 
nach dem. Passieren des zweiten Rundkalibers 
sind also: 4. Bi — di und Hi -f- bi, am hinteren 
Ende: Ba — da und Hi -f- ba.

Da nach 1. Bi’f§> B» 
und III <  H j

und nach 2. u. 3. di >  ds 
und b i >  bs

aber zwei senkrecht aufeinanderstehende Durch
messer genau, so mufi, sofern die Kaliber da, 
wo sie arbeiten, rund sind, auch der ganze 
CJuerschnitt des W alzgutes genaue Rundung 
erhalten.

Auch fiir das yorliegende Yerfahren ist es 
Bedingung, daB samtliche Vorkaliber moglichst 
exakt gestellt sind; denn durch die kleinen 
Korrekturen in den Vertikalwalzen kann natur- 
gemaB ein Stab nur dann auf genaue Form ge
bracht werden, wenn er schon yorher annahernd 
richtig gewalzt ist. Man braucht also fiir ge- 
naues Rundeisen nach wie yor sorgfaltige W alz- 
meister; aber (und dies mag ausdriicklich be- 
tont sein) keine sorgfaltigeren, ais fiir das alte 
Verfahren. Die Dinge liegen yielmehr so, daB 
der gleiche Walzmeister mit dem Apparat ein 
weit genaueres Produkt herstellen wird, ais 
ohne denselben. Eine besondere Uebung ist nur 
erforderlich, wenn der Probetisch nicht angewandt 
werden soli, oder wrenn W ert darauf gelegt 
wird, daB fiir das hintere Ende die Vertikal- 
walzen nie geoffnet zu werden brąuchen. Be- 
dient man sich aber dieser Hilfsmittel, so wird 
jeder Walzmeister in der ersten Schicht an
standslos mit dem Apparat arbeiten.
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Zum Schlusse sei bemerkt, daB dor Rund- 
eisenapparat aucli fiir andere Zwecke Yerwen
dung finden kann, so zum W alzen von Quadrat- 
eisen, um alle vier Kanten scharf zu bekommen,

fiir Winkel- und andere Fassonprofile zurErzielung 
voller, aber nahtloser Kanten usw. Diese Yer- 
wendungsarten befinden sich im Stadium des Yer- 
suches, ein Bericht hieriiber bleibt vorbehalten.

Stahlerzeugung im basischen Martinofen.
Yon Wi l l i .  S cli mi  d b a m mer.

I ngenieur A n d r ć  Mi g  not  gibt in den „Compt.es 
-*■ Rendus menauels de la societó de 1’lndustrie 
minerale” (Mai 1906)  einen nicht uninteressanton 
Ueberblick iiber dic versćliiedęnen Arbeitsweisen 
beim basischen Martinverfahren.

Nach Mignot erklilrt sich der fortschreitende 
Uebergang vom sauren zum basischen Yerfahren 
einerseits aus der Moglichkeit, alle Sorten yon 
Stahl einschlieBlich legierter Sttihle im basischen 
Martinofen herzustellen, anderseits aus der sehr 
weit Yorgeschrittenen Yeryollkomninung des Be- 
t.riebes in mcchanischer wie aucli chemischer 
Beziehung. Abweichungen in der Betriebsweise 
sind durch ortliche Yerhilltnisse und durch die 
jeweilige Lagę des Rohmaterialinarktes gegeben.
So hat auf die Betriebsweise EinfluB, ob man 
reines oder unreines Roheisen zu verarbeiten 
hat, ob ausgesuchter Schrott oder wahlloses 
leiclites Alteisen zur Verfiigung stelit., ob mit 
wenig oder viel Erz gearbeitet w ird; selbst die 
Art des BrennstofFes kommt in Frage. Es kann 
mit volliger Entkohlung und darauf folgender 
Riickkohlung gearbeitet werden, oder mit Unter- 
brechung des Prozesses bei Erreichen des ge- 
wiinschten Kohluugsgrades. Das Riickkohlen 
kann mit fliissigen oder festen Zusiitzen, mit 
kalten oder vorgew£trmten bewirkt werden, oder 
auch mit Kohle (Darby, lleycr-Mayrich).

Die Unterbrechung des Prozesses beim ge- 
wiinschten Kohlungsgrad wird wohl selten an- 
gewandt. Doch hat seit 1891 ein bedeuteiules 
W erk in Mittelfrankreich nach dieser Art ge
arbeitet. Fiir mittelharten Stahl von 0,35 °/o C 
setzte man 60 bis 70°/o Abfalle und 40 bis 30°/o 
Roheisen yerschiedener Herkunft, welches durcli- 
Kchnittlich 0,58 °/o P, 0,17 °/o S, 3 ,4 °/o C, 1,9 °/o Si, 
1,6 °/o Mn enthielt. Fiir hftrteren Stahl (0,65 bis 
0,70 °/o C) zu Kabelstahldraht, fiihrte man die 

. Hitze auch bis 0 ,35 °/o C und kohlte auf. Es 
wurden folgende Ergebnisse erzielt:

(Nftchdruck Yerboten.)

Nr.! C SI Mn ! P
kg kr

0,33J0,18 0,50;0,035 0,025 j 33,9 54,8 20 
0,36|0,18;0,55'0,0450,025!34 :ó6 
0,38:0,25:0,40:0,050:0,037,33,2152,2 
0,53 0,34 0,52 0,047 0,038 40 68
0,56:0,30 0,66|0,047;0,040;39,5 69,8 
0,67 0,36 0,68:0,035(0,038:45,8:85,5 11

°200 °100
Q—Qi 

Q.
% % %

20 24,5 49
19 24 48
19 26 50,4
15 20 39
14,9 21 34,2
11 15 24,3

Die Festigkeitsproben wurden mit auf 10 mm 
gewalzten und bei Rotglut ausgegluhten Flach- 
stiiben ausgefiihrt.

Bei Fiihrung der Hitze sorgte man fiir ge- 
niigende Basizitilt der Schlacke und erzielte die 
notige Fliissigkeit derselben durch Zusatz von 
FluBspat. Den Yerlauf des Frischens regelte 

'man durch Ferromangan wiihrend des Frischens 
und beim Fertigmaclien. Zum SchluB wurde je 
nach der gewiinschtcn Stahlsorte Ferromangan 
und Ferrosilizium gesetzt. Die Ent.schweflung 
war eine ausreichende. In gleicher Weise wurde 
auch phosphorreichcs Roheisen (mit bis l,4°/o P) 
yerarbeitet.

In anderen Fiillen wurde dasselbe Roheisen 
(C =  2,4 o/o, Si =  0,7 o/o, Mn =  0,2 o/o, P =  1 ,4 o/0, 
S =  0,3 o/o~i ganz mit Erzen herabgefriseht. 
Dabei erzeugte man aber nur ganz weiches 
FluBeisen. Man yerfuhr folgendermaBen: Auf 
dem mit geinahlenem Kalkstein reparierten Boden 
wurde stiickiger Kalkstein (6 bis 7 °/o des Roli- 
eisengewichtes) ausgebreitet und mit Hiimatiterzen 
(10 o/o vom Roheisen) bedeckt, darauf kam das 
ganze Roheisen. Nach dem Einschmelzen wurde 
die Schlacke abgezogen, Erz und, um die Schlacke 
basisch zu erhalten, gebrannter Kalk nachgesetzt, 
durch Zusiltze yon achtzigprozentigem Ferro
mangan (0,1 bis 0,2 o/o des Roheisens) das Bad 
beruhigt und nach einem SchluBzusatz von
1 bis 1,25 °/o achtzigprozentigen Ferromangans 
abgestochen. Der Kalk enthielt: 54 %  Ca O,
2 o/o Si O*, 1,5 °/o A li Oa-f -Fea O3 . Der Erz- 
yerbrauch (Hilmatit von Bilbao mit 53 0/0 Fe 
und 1 0/0 Mn) betrug 18 bis 20°/o des Roheisen- 
gewichtes. Der erhaltene Stahl ergab:

o a ? Q—Q*
C SI Mn P S b 200 J100 q

kjf kg % % %
0,11 Spur 0,40 0,028 0,052 23 33,5 31,8 39 „

Der basische Ofen wird auch yerwendet, um 
Roheisen fiir den sauren Ofen z u reinigen, und 
kann den Rollet-Kupolofen ersetzen. Desgleichen 
kann nach dem Verfahren Saniters der Schwefel 
entfcrnt werden.

Wenn man von einem Roheisen mit:
4 o[0 C, 0,5 o/0 Si, 4,5 0/0 Mn, 0,05 o/0 P, 0,02 o.i, S 

ausgeht, erhiilt man
2,1 o/o C, Spur Si, 2,4% Mn, 0,02 % P, SpurS.

Man beschickt den Ofen lagenweise mit Roheisen, 
groBstiickigen Hiimatiterzen und gemalilenem 
Kalkstein, gemischt mit FluBspat. Zu oberst 
liegt wieder Roheisen. Der Kalkstein wird so 
berechnet, daB die Kieselsilure aus dem Silizium 
des Roheisens zum Kałkerdegehalt des Kalksteins

sich wie 1 : 5  yerhiilt. oder =  4-. DiesCa O CO2 9
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R o h e isen ...........................
A b f a l l o ...........................
Ferrom angan  (80 o/o Mn)
E r z .....................................
K a l k s t e i n .......................
FluBspat ...........................

Si 0 2 ..................
Fe O ..................

ist dio gerechnete Mimlestmenge. In Wirklich- 
keit nimmt man das 10- bis 15 fache Gewicht 
der Kieselsaure. FluBspat nimmt man etwa 15 °/o 
vom Kalkstein oder 2 °/o des Roheisengewichtes.

Die Erzmenge betragt 7 bis 8 °/o des Roli- 
eisens; Zusatze an Erz werden nach Bedarf ge- 
macht. Zum SchluB werden 4 °/o achtzigprozen- 
tiges Ferromangan gesetzt und sogleieh ab- 
gestochen. Man kann auch mit dem Roheisen 
20 bis 30°/o ausgewfihlte Abfalle setzen und 
erspart dann Erze, Kalk und FluBspat. Die 
Satze sind in beiden Fallen folgende:

Kohclsen Roheisen 
nllcln und AbfUllc 

kg kg
12 000 10 000

— 2 500
480 500

1 500 1 000
1 000 1 200

240 200
Abęezogene Schlacke
12,5 °/o 10 °/o

9,0 „ 9,80 „
Die Entphosphorung wird auf verschiedene 

W eise zu erreiclien gesuclit. Daran lafit sich 
die Entschweflung schlieBen, wodurch die Yer
wendung sehr unreinen Roheisens ermoglicht wird. 
Das Yerfahren von B o n n a n d - V e r d i e  wurde 
seit 1891 auf yerschiedenen Werken geiibt und 
gab recht gute Erfolge. Das Kennzeichen dieses 
Yerfahrens ist die Teilung der Arbeit in zwei 
Abśclinitte. lin ersten Abschnitt, in weichem 
alles Roheisen und ein Tell des Schrottes be- 
schickt, w ird , trachtet man den groBten Teil 
des Schwefels zu entfernen, indem mań eine be
sonders kalkreiche Schlacke bildet, die etwa 10 
bis 12 °/o SiOa und 3 bis 4 °/o Fe O enthalt. 
Die Gesamtmenge der Metalloxyde kann unter 
8 bis 10 o/o sein. Mn O wird die Aufnalnne yon 
Scliwefel am meisten erleichtern. Um diese lioch- 
basische Schlacke geniigend fłiissig zu erlialten, 
fiigt man FluBspat zu. Nach Entfernung dieser 
„Entschweflungsschlacke1*, welche nebenbei auch 
einen bedeutenden Anteil des Phosphors enthalt, 
bildet man eine zweite Schlacke, die auch wenig 
Si Os enthalt, aber weniger kalkreich ist, dafur 
mehr FeO enthalt. Dies ist die ,Entphosphorungs- 
schlacke*. Die richtige Basizitttt der Schlacke 
wird durch Zusatz von gebranntem Kalk erzielt. 
Die frischenden Zusatze werden in diesem zweiten 
Abschnitt gegeben und die Schlacke nach Be
darf ein- oder melirmal yor den SchluBzusatzen 
abgezogen. Es folgen einige Beispiele:
E r s t e r  A b s c h n i t t :  ^

Roheisen . . . .  12000 12000 9000
A b f a l l e ..................  — — 1000
E r z e .......................  — 500 —
K alkstein . . . .  240 0  24 0 0  1 800
F luB spat. . . . .  240 240 180

Eut-tcliwef lungsschlaekc: % % %
Si  O? . . . .  10,9 9,8 —
F eO  . . . .  3,9 2,5 —
S ................... 2,56 nicht best. —

w o i t e r  A b s c h n i t t : kg kg
A b f a l l e ................... — — 4 500
E r z o ........................ 1 800 1 500 800
G ebrannter K alk . 400 300 250
FluB8]>at.................. — — —

Entphosphorungsschlackc: % % %
SiO i . . . . 15,20 9,00 —
F eO  . . . . 8,60 15,50 —
P 2O5 . . . . 11,50 8,10 —

T)as Torwendete Koheisen enth ie lt:
C =  2,4 Si =  0,3 Mn =  0,1 P  =  1,6 S =  0,i

Man kann auf diese Art sowohl im Schrott- ais 
im Erzyerfahren kalt eingesetztes oder rtiissiges 
Roheisen mit 1,5 °/o P  und mehr und mit 0,5 °/0 S 
behandeln. Besonders gut eignet sich das Yer
fahren fiir reinere Sorten yon Roheisen.

lin folgenden sind die Schlackenanalysen der 
beiden Abschnitte von der Arbeit mit einem 
Roheisen von 1,4 °/o P -  und 0,3 °/o S-Gehalt mit-
geteilt. KnUchwefluups- EutphosphonlDgs-

schlacke schlacke
% %

SiOa . . . . 8 ,7 5 19,25
A k O j .  . . . 8 ,2 0 1,30
Ca 0  . . .  . 01,50 49,20
MgO — —

FeO  . . . . 4,25 19,55
MnO . . . . 1,95 1,35
P 2O5 . . . . 12,30 8,20
S ....................... 2,50 0,30

Das Roheisen enthielt wenig Mangan und 
wurde mit Abfallen, Drehspanen und Erz en ge- 
frischt. Die Analysen stammen aus dem regel- 
milBigen Betrieb.

Dieses Yerfahren wurde weiter ausgebildet, in
dem man die erste Schlacke mit einem liohon Gelialt 
an Si 0 2 herstellte und mit dieser den Hauptteil 
der Kieselsaure beseitigte, um leichter die liocli- 
basische kalkreiche zweite und basische oxyd- 
reiche dritte Schlacke bilden zu konnen.

Folgende Analysen geben ein Bild des Yer
fahrens. Das Roheisen enthielt S i = l , 7 5 ° / o ,  
Mn =  1,4 o/o, P =  0,63 o/o, S =  0,19°/o.

Schlacke 1. 2. 3.
% % %

Si O s ............................28,9 14,4 12,5
AI2O3 .......................  1,1 1,9 2,0
Ca O ............................ 37,8 60,8 52,2
M g O ...........................  0,4 0,9 0,8
F e O ...........................  13,4 4,6 20,2
M n O ...........................  12,7 8,7 6,1
Pa Os .......................  5,0 7,2 5,8
S .................. ....  0,3 1,05 0,4

Metali
1’ ................................  0,275 0,128 0,022
S  — 0,045 0,038

Das basische Yerfahren ermoglicht auch, einen 
Teil oder das ganze Roheisen durch Koks zu 
ersetzen, ohne die Qualitat des Stahles zu ge- 
fahrden. Der Koks wird gemahlen yerwendet 
und zum Schutz gegen yorzeitiges Verbrennen 
oder Einhiillen durch Schlacke mit Drehspanen 
gemischt. Man nimmt etwa das Eineinhalbfache 
bis Zweifaclie des Kohlenstoffgelialtes des Roh
eisens welches ersetzt werden soli, und mischt mit
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der fiinffachen Menge Drehspanen. Auf einen Satz 
von 20 t kommen etwa 500 kg Koks gemischt 
mit 3000 kg Drehspanen. Das Yerfahren er- 
fordert etwas mehr Zeit ais ilas Schrottsclimelzen 
mit Roheisen.

Das basische Martinverfabren ist in iler Tat 
aufierordentlich anpassungsfahig. Man kann

Satze ganz aus Roheisen und solche ganz ohne 
Roheisen yerarbeiten, kann den Scliwefel und 
Phosphor absclieiden und ist daher beziiglich 
der Walii der Rohm&terialien selir unabhangig.

Selbst zur Erzeugung vón GrauguB kann er 
yerwendet werden, wenn man die Oxydation des 
Siliziums durch Zusatz yon Koks verhindert.

Die technische Gewinnung von Graphit und amorphem
Kohlenstoff.

Yon E d . D o n a t h  in Briinn. (x«*hdr»ck

Von einer teehnisehen Gewinnung von Graphit 
und amorphem Kohlenstoff kann man erst 

seit einigen Jahren reden, denn die elementaren 
KohlenstofTe Diainant und Graphit wurden 
uns ausschliefilieh von der Natur gęlicfert, wah- 
rend amorpher Kohlenstoff in dor Natur entweder 
gar nicht oder in nur geringen Mengen vor- 
kommt. Ob der beim Dorfe Schunga, Gou- 
yernemontOlonez, RuBland, yorkommendeScliurgit 
reinen elementaren amorphen Kohlenstoff dar- 
stellt, ist mit Sicherheit noch nicht fcstgestellt 
(A. v. I n o s t r a n z  e f f :  „Jahrbuch fiir ^Minera
logieu 188G, 1, S. 92). Ęlementarer Kohlen
stoff wurde auch bisher nicht erzcugt. und ver- 
wendet, denn die wenigsten Produkte, wie kiinst- 
lich dargestellter RuB, noch weniger aber Holz- 
kohle, stellen reinen elementaren Kohlenstoff 
vor, sondern sie enthalten stets gewisse, nicht 
unbetrachtliche Mengen von Wasserstoff, ja auch 
Stickstoff in einer uns yollig unbekannten 
Bindungsfonn. Die drei Modifikationen des 
Kohlenstoffes, Diainant, Graphit und amorpher 
Kohlenstoff, unterscheiden sieli im allgemeinen 
chemiscli dadurch, daB Diainant durch keines 
der bekannten Oxydationsmittel auf nasscin W ege 
eine Yeranderung erfalirt, Graphit dagegen nach 
B r o d i e  durch ein Gemisch von Kaliumchlorat 
und konzentrierter Salpetersaure schlieBlich in 
unldsliche Graphitsaure (Graphitoxyd) ubergefiihrt 
wird, wahrend amorpher Kohlenstoff durch encrgisch 
wirkende Oxyda||onfmit|ęl ohne jegliche Riick- 
stande in Kohlenoxyd umgewandelt wird. Es ist 
iibrigens schon jetzt zweifellos, daB der natiir- 
lieh vorkommende Diamant ebenfalls zum min- 
desten in seinen physikalischen Eigenschaften 
differenziert ist, die graphitische Kohlenstoff- 
forin nur im engeren Sinne ais Graphit an- 
gesehen werden muB (es gibt deshalb mehrere 
Graphitsauren), und daB vom amorphen elemen
taren Kohlenstoff eine bedeutend groBere An
zahl yon Modifikationen existieren, die sieli 
chemisch durch yersęhiedenes Molekulargewicht 
und dementsprechend wieder duręh ihre yer- 
schiedenen phyRikaliśchen Eigenschaften, wie 
spezifische Warme, Farbę, Dichte usw., unter-

'•)

scheiden. Nach A c h e ś  o n (Fitz-Gerald: „ Kiinst- 
licher G r a p h i t S .  43 ff.) sollte jedoeh die Fiihig- 
keit, Graphitsaure bezw. Graphitoxvd zu liefern, 
nicht ais ausschlaggebend fiir die Bezeichnung 
Graphit vom teehnisehen Standpunkt gelten.

Diese Bezeichnung sollte nur fiir solche 
Graphite benutzt werden, welche auch alle die 
Eigenschaften besitzen, welche so wiinaclienswert 
fiir verschiedene Industrien sind, also fiir ihre 
teąhnische Anwendung. Es ist indęssen zu be- 
furchten, daB dic Muhe vergebens ist, eine be- 
schreibende Nainengebung fiir die verschiedenen 
Kohlenstoffartcn zu finden, denn die Verschieden- 
lieit der Fonnon, in denen amorpher Kohlenstoff 
und Graphit yorkommen, scheint unendlich groB 
zu sein. Ebenso sind dio Ausdriicke, dio ge- 
braucht werden, um die Kohlenstoffartcn, welche 
Graphitoxyd bilden, von dencn zu unterscheiden, 
die das nicht tun, nttralich „amorpher Kohlen- 
stoff“ und , Graphit*, nicht zweckentsprechend. 
Eine groBe Anzahl von Graphiten sind vollig 
amorpli, wahrend inanche von den im elektrischen 
Ofen hergestellten Sorten kristallinische Struktur 
aufweisen. Der durch Zersetzung yon Silizium- 
karbid* erzeugte Graphit z. B. erscheint in 
feinen KristaUen, ist aber tatsachlich amorpli.

Beziiglich der kiinstlichen Herstellung des 
Diamantes haben wir zwar in den letzten Jahren 
zweifellos die Bedingungen seiner Bildung naher 
kennen gelernt, so daB die yersehiedenen W ege, 
die zu seiner Herstellung in groBerem MaBstabe 
fiihren diirften, in ihren Prinzipien erkannt sind; 
eine Darstellung in groBerem JfaBe ist jedoch 
bisher nicht gelungen.

Die bestandigste Form des Kohlenstoffes ist 
der Graphit; es ist ziemlich sicher, daB sowohl 
Diainant ais auch amorpher Kohlenstoff bei ge- 
niigend hoher Temperatur ersterer direkt, letz- 
terer aber indirekt in die graphitische Form 
ubergehen kann.

Der Graphit stellte bisher die einzige in der 
Teclinik in groBeren Mengen yerwendete ele-

* Der rtus Siliziuinkarbid dnreh Dissoziation ejit- 
standene G raphit ist also eine Analogie im gewissen 
Sinne t.u den Pseudom orphosen im Jtiueralre ieh .
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mentare Kohlenstofform vor. Seine Unschmelz- 
barkeit und schwere Yerbrennliclikeit machen 
den Graphit ganz besonders zum wertvollsten 
Zusatz bei der Erzeugung der verschiedenśten 
feuerfesten Gegenstilnde, wie Schmelztiegel, 
Muffeln, Windzuleitungsrohren, Sandbadschalen, 
feuorfeste Ziegel, Wasclikessel, Kochgeschirre, 
Ofenplatten, Sparherde und selbst Stubenofen. 
In seiner Vcrwendung zur Bleistiftfabrikation, 
die bereits iiber 350 Jahre alt ist, ist er nocli 
durch kein anderes Materiał ersetzt w orden; 
doch filllt diese wichtige Yerwendungsart wenig 
ins Gewicht, da die gesamte Bleistiftfabrikation 
der Wolt heutzutage noch nicht 4 °/o der Ge- 
samtproduktion an Graphit verbraucht.

Bei weitem die wichtigste teclmische An- 
wendung findet sowolil der natiirliche ais auch 
der kunstliche Graphit zurzeit in der Elektro
technik,* beziehungsweiseder technischen Elektro
chemie zur Herstellung yon Lichtkohlen, von 
Ofenelektroden, von Elektroden fur die ver- 
schiedenartigsten elektrolytischen Prozesse, fiir 
Dynamobiirsten, Mikrophonkohlen u. a. Wenn 
er auf diesem Gebiete nicht noch allgemeiner 
und in groBerem Mafie angewendet wird, so 
liegt dies in dem hohen und noch fortwilhrend 
im Steigen begriffenen Preise des Graphites, be- 
grttndet durcli die wachsende Nachfrage, welcher 
die nicht in gleichem Yerliitltnisse wachsende 
Gewinnung in entsprechend reinem Zustande aus 
seinen natiirlichen Fundstiltten entspricht. Denn 
der Graphit besitzt in dieser Riclitung die weit- 
aus giinstigste Eigenschaft von allen zu gleichen 
Zwecken verwendbaren Substanzen, er ist ein 
Leiter erster Ordnung, wie die Metalle; seine 
Leitfilhigkeit wirdjedoch, im Gegensatz zu diesen, 
bei steigender Temperatur noch erhoht. Er ist 
in bohem Grade widerstandsffthig gegen den 
Angriff der verschiedensten Mineralsauren sowohl 
ais gegen deu von Alkalien fiir sich und ins- 
besondere bei gleichzeitiger Einwirkung von 
Chlor; in letzterem Falle werden die bisher 
technisch erzeugten unreinen Formen amorphen 
Kohlenstoffes meist unter Bildung die Losung 
dunkel filrbender Substanzen angegriffen. Die 
schon lange ubliche Verwendung des Graphites 
ais Antifriktionsmittel hat in letzterer Zeit eine 
groflere Bedeutung gewonnen. Man verwendet 
den Graphit von geeigneter Beschaffenheit ent- 
weder ais solchen oder in Gemischen mit anti- 
friktiven Fliissigkeiten. Die so stark zunehmende 
Verwendung des Graphites weckte das Bestreben, 
diesen wiclitigen Korper ebenfalls auf kiinst- 
licliem W ege und in einer noch grofieren Rein- 
lieit, ais ilin die Natur uns meistens bietet, 
technisch darzustellen. Obschon man die Be- 
dingungen seiner Bildung, z. B. beim Hochofen- 
prozefi, genauer kannte, hat man diesen un-

* Z e l l n e r :  ,D ie  kiinstl. Kohlen". Berliu 1903.

gemein wiclitigen Korper bis vor kurzem tech
nisch in grofieren Mengen nicht zu erzeugen 
vermocht. Auch die von Ł u g i  beobachtete 
ilufierst wichtige Art der Graphitbildung, we
nach amorpher Kohlenstoff, z. B. feuchter Rufi, 
beim Zusammenschmelzen mit Glaspulver und 
Flufispat in Graphit iibergeht, der sich 111 deut- 
liclien Blilttchen in dem erstarrten Magma vor- 
findet, fand keine Ausbildung und Anwendung.

Auffallend ist, dafi beziiglicb der zur Ueber- 
fiilirung von Kohle in Graphit auf elektrischem 
W ege dienenden Yerfahren, die von technischer 
Bedeutung sind, die Angaben zwei der hervor- 
ragendsten Fachleute in einem Punkte sich 
widersprachen. Wahrend nilmlicli M o i s s a n  
friiher erklilrte, dafi bei geniigend hoher Tem
peratur jede Abart des Kohlenstoffes in Graphit 
iibergeht, hielt es A c l i e s o n  fiir unmoglich, 
naliezu aschenfreie Kohle (z. B. gereinigten 
Petrolkoks) in Graphit umzuwandeln. D e s p r e z  
und B e r t h e l o t s  diesbeziigliche Versuchsergeb- 
nisse stimmen mit denen Moissans iiberein, wah
rend B o r c h e r s *  sich der Meinung Achesons 
anschlofi bezw. friiher die gleiche Ansicht aus- 
sprach.

Gegenwartig hat sich zur technischen Ge
winnung des Graphites derjenige W eg ais der 
zweckmilfiigste erwiesen, welcher darauf beruht, 
dafi gewisse Karbide bei einer noch hoheren 
Temperatur ais der zu ihrer Bildung notwen
digen dissoziieren, in ihre Bestandteile zerfallen, 
von denen der eine bei dieser Temperatur sich 
111 Dampf form verflttchtigt, wahrend der Kohlen
stoff des Karbids ais Graphit zuriickbleibt. Die 
aut diesen Tatsachen fufienden Gewinnungsarten 
sind zuerst von Borchers, spiiter von Aclieson 
ermittelt worden, wahrend die Tatsache der 
Bildung von Graphit durch Dissoziation, des 
Siliziumkarbids schon O t t o  M u h l h i l u s e r  ge- 
legentli<ii mehrerer Mitteilungen iiber die Ge
winnung und die Eigenschaften des Karborun- 
dums („Zeitschrift fur anorg. Chemie11 1894  
Band 5) beschrieben hat. Nachdein man also 
schon bei der Darstellung des Siliziumkarbides, 
Karborundums, im elektrischen Ofen mehrfache 
einschlagige Beobachtungen von Graphitbildung 
gemacht liatte, gelang es Acheson in Niagara- 
falls, im elektrischen Ofen, der in seiner K011- 
struktion vollig dem zur Herstellung des Kar
borundums dienenden gleicht, auch Graphit selbst 
in beliebigen Mengen und von den giinstigsten 
Eigenschaften, ja fast yolliger Reinheit, her- 
zustellen.

Die umstehende Abbildung zeigt einen 
Lilngsschnitt durch den Ofen. Die Elektroden- 
kohlen sind mit der Stromąuelle yerbunden; 
zwischen diesen Elektroden ist der Kern, aus

* AusfuhrlichereB s i e h e D o n a t h :  „D er G raphit11 
1904, sowie F i t z - G e r a l d :  „Kflnstlicher G raphit" 
(ins Deutsche ubertragen  von Dr. M. H uth, 1904).
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granulierter Kohle, mit der Misclning um- 
geben, aus der Graphit erzeugt werden soli. 
Diese Hischung besteht aus irgend einem Kohlen- 
material z. B. gepulvertem Koks, und einem 
sandformigen Stoff wie Kieselsilure. Alit dem 
zur Verfiigung stehenden Strome kann eine 
Temperatur erreicht werden, dio nicht nur ge- 
niigt, um die umgebende Mischung in Karborun- 
dum zu verwandeln, sondern auch diese Verbin- 
dung zu zersetzen, wobei Silizium yerdampft 
und der Kohlenstoff ais Graphit zuriickbleibt. 
Sobald der Ofen beschickt und gesclilossen ist, 
wird der Stroni eingeschaltet und die Tem
peratur zunachst so weit gesteigcrt, daB der 
in der Kohle enthaltene Kohlenstoff sich mit den 
Aschonbestandtoilen zu den verschiedencn ent- 
spreclienden Karbid on vereinigt. Sodann wird 
weiter erhitzt, bis die Karbide wieder zersetzt 
werden; die hauptsachlichenurspriinglichen Aschen- 
bestandteile, namlicli Kieselcrde bezw. Silizium, 
Eisen und Aluminium, werden dabei in Dampf- 
forin abgegeben und der Kohlenstoff 
bloibt ais Graphit zuriick, frei von 
jeder Spur Bamorphen“ Kolilcnstotfes 
(amorph im gewolinlichen Sinn).

Die Graphito, die in der Weise 
erzeugt werden, daB die Erhitzung 
bis zum Yerdampfen der karbidbilden- 
den Substanzen fortgesetzt wurde, 
scheineu unver;inderlich ąuellende Graphite zu 
sein. F i tz -G e ra ld *  fand, daB dies bei Graphiten 
der Fali ist, die aus Karbiden des Siliziums, 
Eisens, Aluminiums und des Titans entstanden 
sind. Diese Graphite sind gewohnlich glanzend, 
weich und zeigen einen feinen Glanz, wenn sie 
gerieben werden. Es ist klar, dafi sie nicht 
billig dargestellt werden konnen, so dafi sie nur 
wenig in den Handel kommen.

Die Reinheit des Erzeugnisses von Asclien- 
bestandteilen hangt naturlich von der Hohe der 
Temperatur im elektrischen Ofen ab. Fur ge- 
wohnliche industrielle Zwecke hat sich heraus- 
gestellt, daB es geniigt, den Aschengehalt untcr- 
halb 10 °/o des Graphites zu halten. W ird fiir 
einen bestimmten Zweck ein besonders reiner 
Graphit gewUnscht, so ist nur notig, das zu 
seiner Gewinnung verwendete Rohmaterial ge- 
niigende Zeit einer Temperatur zu unterwerfen, 
bei wrelcher die in ihm entlialtenen Verunreini- 
gungen sich verfliichtigen. So konnte wie a. a. 0. 
angegeben ist, aus einer Anthrazitkohle mit 
5,783 o/o Aschenbestandteilen ein Graphit mit 
nur 0,033 °/o Asche erzielt werden.

Ais Rohmaterial wird von Acheson fiir die 
Erzeugung von gewohnliehem Graphit jedoch 
speziell Anthrazitkohle verwendet. Man hat sich 
erst nach vielerlei Yersuclien und nachdem man 
die verschiedenartigsten Stoffe angewandt hatte,

* „Kunstli«her Graphit" S. i i .

fiir diese Kohle entschieden; einer der Vorziige 
derselben besteht darin, daB die Aschenbestand- 
teile sehr gleichmafiig verteilt sind, wodurch 
naturlich die Karbidbildung verhaltnismafiig er- 
leichtert wird.

Der Ofen zur Herstellung des Graphites aus 
diesem Materiał ist der gleiche, wie der zur 
Karborundumfabrikation. Die aus Antlirazit her- 
gestellten Graphite sind sehr yerschieden, ent- 
sprechend der Kohle, aus der sie erzeugt werden. 
Acheson hat mit einer grofien Anzahl von An- 
tliraziten Versuclie angestellt und beinerkens- 
werte Unterschiede bei den daraus erhaltenen 
Graphiten gefunden. Einige derselben sind schon 
weich und glanzend, andere sind bart und von 
mattem Aussehen, und dann gibt es zahlreiche 
andere Graphite, deren Eigenschaften zwischen 
diesen Grenzen schwanken. Die Diclite dieser 
Graphite liegt zwischen 2,20 und 2,25. Sie 
verbrennen an der Luft leichter ais Ceylon- 
graphit, was aber nur eine Folgę ihrer Struktur

zu sein scbeint, denn sie sind gegen das oxy- 
dierende Gemisch von Salpetersaure und Kaliuin- 
chlorat bestandiger ais Ceylongraphit.

Der aus Petroleumkoks erzcugte Graphit ist 
durchschniltlich reiner, ais der aus Anthrazit 
hergestellte; die Handelsware enthalt wenigor 
ais 2 °/o Asche. E r ist von etwas hellerer 
Farbę, ais der Graphit aus Anthrazit, und wird 
ais Schmiermittel, fiir die Herstellung von Blei- 
stiften und ferner da gebraucht, wo ein reiner 
Graphit gewiinscht wird. Bei Anwendung von 
Anthrazit mit 5 bis 10 °/o Asche in feinster, 
gleiclimafiiger Verteilung wird ein lockeres, 
teilweise zusammengebackenes und wieder zer- 
kliiftetes Materiał von dem schonen Glanz reinen 
Graphites erhalten.* Es enthalt, wie die Prii- 
fung mit lieifier, starker Salpetersaure und der 
Yergleich der erhaltenen Braunfarbung mit der 
yon bestimmten Mengen amorpher Kohle ver- 
anlafiten ergibt, hochstens noch 2 °/o von letzterer. 
Je  nach der A rt der zur Verwendung gelangen- 
den Kohlen und der nachtraglichen Zerkleinerung 
des Rohgraphites ist es nun gelungen, den kiinst- 
lichen Graphit in allen den techniscli wichtigen 
Forinen zu gewinnen, in denen er an yerschie
denen Stellen der Erde yorkommt und welche ge- 
rade seine besondere Brauchbarkeit fiir die yer
schiedenen Zwecke, zu denen er dient, ausmachen.

* Siehe Forstera auBfuhrlichen Bericht iiber den 
kiinstlichcn Graphit von Acheson in „Chem. Industrie1*
1903 S. 87.

-'O '"
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Da gewinnt man schuppigen bis blattrigen 
Grapliit, der, wie der beriikmte Grapliit von 
Ticonderoga, zur Herstellung von Graphittiegeln 
brauchbar ist, oder der ais Scluniermittel dicnen 
kann. Die Gewinnung eines ziemlich dichten 
Graphites hat zur Fabrikation von sehr gut sich 
bewiihrenden Bloistiften aus kiinstlichem Grapliit 
gefiihrt, und auch die besonders feine, weiclie 
A rt, wie z. B. zum Unterziehen von GuBstiicken 
fiir die Galvauoplastik oder fiir Anstriclifarben, 
fehlt niclit unter don Erzeugnissen der Acheson- 
Company. Ihre Gesamtjahresproduktion ist bereits 
eine reclit bedeutende, sie belief sich im .Talire
1900 auf 860 750 engl. fS =  390 436 kg, im 
Jahre 1901 auf 2 500 000 engl. U =  1134 000 kg, 
wiihrend gleichzeitig in Nordamerika die Ge
winnung naturlichen Graphites zuriickging. Diese 
betrug dort im Jalire 1900 2 498 363 kg, im 
Jahre 1901 1 798 809 kg. Der W ert des im 
Jahre 1901 erzeugten kiinstlichgn Graphites 
wird zu 119 000 Dollar, der des in Nord
amerika gleichzeitig geforderten natiirlichen zu 
135 914 Dollar angegeben, wiihrend im Jahre
1901 Nordamerika noch fiir 895 375 Dollar 
ausląndischen Grapliit zumeist aus Ceylon ein- 
fiihrte. So stark also die Steigerung der Er- 
zeugung kunstlichen Graphites in der letzten 
Zeit war, so bleibt ihr noch ein erheblicher 
Spielraum bis zur Deckung auch nur des Be- 
darfes der Yereinigten Staaten. Der durcli- 
schnittliche Verkaufspreis des kiinstlichęn Gra
phites betrilgt nach obiger Angabe fur das Jahr 
1901 0,048 Dollar auf 1 engl. tt  d. li. etwa
42 y fiir das Kilogramm, withrend von F o r s te r  
fiir Graphitelektroden 79 ^  ais ungefillirer Ver- 
kaufspreis fiir 1 kg ab Fabrik angegeben wurden, 
der fein yerteilte Grapliit aber erheblich billiger 
ais 42 S> fiir 1 kg gewesen sein mufi. Hierbei 
mufi keineswegs mit ungewohnlicli billigen Krilften 
zum Betriebe der elektrischen Oefen gerechnet 
werden. Die elektrische Pferdekraft stellt sieli in 
Niagarafalls auf das Jahr zu 8 Dollar =  34 <Jk 
fiir diejeuigen, welche nur das W asserrecht 
kaufen und das W asser auf ihre eigenen Ma
schinen leiten, und auf 20 bis 25 Dollar =  
85 bis 106 „Ki fur dieEutnehmer der elektrischen 
Energie aus der Zentralhalle.

Das sind aber Preise, wie sie unter gunstigen 
Yerhaltnisson in Europa an vielen Stellen fiir 
elektrische Energie moglich sind. Wiirde auch 
ein geeignetes Kohlenmaterial, welches den ameri
kanischen Anthrazit an Gehalt und feiner Yer- 
teilung der Asclienbestandteile gleichwertig ist, 
bei uns sich finden lassen, so wiirde die kiinst- 
liche Darstellung von Grapliit sicherlich ein 
bluhender Zweig der heimischen elektrochemischen 
Technik werden konnen.

Yon einem Gesichtspunkte aus wiire die 
mogliehst baldige Entwicklung in dieser Riclitung 
mit Genugtuung zu begrilfien, nitmlich dem, daB

die Herstellung von Graphitanoden fiir die 
elektrocheinische Industrie von nicht zu unter- 
schatzender Bedeutung is t: mehr ais die Hillfte 
ihrer Produktion, also mehr ais 560 000 kg 
Graphitanoden, hat im Jahre 1901 die Acheson- 
Company der nordamerikanischen elektrochemi
schen Industrie geliefert. Eine Abteilung der 
Fabrik beschiiftigt sich mit der Herstellung von 
Graphitelektroden. Ais Rolnnaterialieu hierfur 
werden Petroleumkoks und Pech benutzt. Naclidem 
man der Masse ein karbidbildendes Materiał in 
Form von Kieselerde oder Eiseno.\yd zugesetzt 
hat, bildet man aus derselben in gleicher Weise 
wie die gewohnlichen Lichtkohlenstifte Elektroden 
und unterwirft diese sodann elektrischer Be- 
Kandlung. Ais Ofen wird gleichfalls der Kar- 
borundumofen benutzt. Die Temperatur wird 
gesteigert, bis Stofte, wie Eisen, Aluminium mul 
Kieselerde, verdampfen, so daB die fertigen 
Elektroden nur noch 0,1 bis 0,5 °/o Aschen- 
bestandteile enthalten. Wahrend Elektroden aus 
amorpher Kohle eine Dichte von 1,00 und einen 
elektrischen W iderstand yon 0,00124 Q f. d. 
Quadratzoll besitzen, stellt sich die Dichte der 
Graphitelektroden auf 2,19 und ihr elektrischer 
W iderstand auf 0,00032 Q. Ein ganz be- 
sonderer Yorzug der Graphitelektroden ist ihre 
Widerstandsfahigkeit bei der Kochsalzelektrolyse. 
Ihre groBen Vorziige haben die Graphitanoden 
in Nordamerika besonders bewiihrt, einerseits 
bei der Gewinnung von Nickel aus Chlorid- 
lijsungen, anderseits aber auch, ais man sie fiir 
die Elektrolyse der bei dor Auslauguug von 
Golderzruokstttnden erhaltenen verdunntenKalium- 
gpldeyanidljgsungen benutzte, wo gewohnlicho 
Kohlenanoden wegen der alkalischen Reaktion 
der Laugen yollig unbrauclibar sind und- die 
friiher y i elfach benutzten Eisenanoden manuigfach 
den Betrieb yerwickelt machten.

Die fabrikmilBige Herstellung des Graphits 
(im elektrischen Ofen) ist bis je tz t zum weitaus 
grofiten Teile dem Achesonwerke yorbehalten 
gewesen. Es ist das groBe Verdienst des in 
der chemisclien Technik riihmlichst bekannten 
technischen Chemikers Professor Dr. F r a n k  in 
Charlottenburg (es sei hier nur an die deutsche 
Kalisalzindustrie, an den Kalkstickstoff usw. 
erinnert), ein Yerfahren ausfindig gemaclit zu 
haben, welches die technische Herstellung des 
Graphits ohne direkte Benutzung des elektrischen 
Stromes gestattet. Indirekt jedocli kommt auch 
hier die Arbeit des elektrischen Stromes in 
Betracht, indem alle die neuen Yerfahren zur 
Herstellung von Grapliit oder amorphem Kohlen- 
stoff von Azetylen und damit yon Kalziumkarbid 
ausgehen, welches letztere ja  nur im elektrischen 
Ofen erzeugt wird. Tatsachlich begannen bald 
nach der fabrikmaBigen Gewinnung des Kalzium- 
karbids bezw. des Azetylens, zweier emlotlier- 
mischer und reaktionsfilhiger Substanzen, die
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Versuclie zur technischen Gemnnung von gra- 
phitischem oder amorpliem Kohlenstoff in Yer
schiedenen Richtungen. Bereits 1885 hatte 
v o n  B a e y e r  gezeigt, daB Azetylen unter ge- 
wisśen Umstanden glatt in Kohlenstoff und Wasser- 
stoff zerfallt. Nachdem durch M o i s s a n s  und 
W i l s o n a  Arbeiten die technische Darsteilung 
der Karbide und damit auch die Gewinnung des 
Azetylens in grofiem MaBstabe ermoglicht war, 
fiihrte H u b o  u auch die Zerlegung des Azetylens 
fiir Gewinnung von Kohlenstoff ais RuB durch, 
indem er das komprimierte Gas mittels des 
elektrischen Funkens zur Explosion bracht.e. 
Bei dem Hubouschen Yerfahren entsprach aber 
die Ausbeute der Theorie nicht, weil die Zer- 
setzung keine vollkommene war, vielmehr stets 
groBere Mengen teerartiger Kondensationspro- 
dukte entstanden, welche auch dio Qualitat des 
RuBes verschlechterten. 1902 berichtete O. Sam l- 
mann*  iiber einige neue Reaktionen des Kalzium- 
karbids und des Azetylens, bei weichen auch 
der Kohlenstoff dos Karbides bezw. Azetylens 
nebst dem Kohlenstoff der angewendeten orga- 
nischen Substanz zur Abscheidung gelangt. Beim 
Erhitzen . von Azetylen und Tetrachlorkolilen- 
stoff erfolgt Kolilenstoffabscheidung nach der 
Gleichung :

CCh +  2 C2H2 =  5 C +  4 IICl.

Daneben vcrlauft auch eine zweite Reaktion. 
indem das uberschiissige Azetylen in feine Koin- 
ponenten zerfallt. Aehnlich wie Tetrachlor- 
kohlenstoff verhalten sich auch Bromoform und 
Chloroform. Leitet man diese Halogensubsti- 
tutionsprodukte iiber rotgluhendes Karbid, so 
werden sie in folgeiuler Weise zerlegt:

2 Ca Cs 4- CCh =  5 C  +  2  Ga Cli
3 Ca Cj +  2  CII Cl3 =  8 C +  3 Ca Clj +  Hi
3 Ca Ci 4 -  2  CHBri =  8 C +  3 CaBr2 +  II2.

Ebenso reaktionsfahig erwies sich der Schwefel
kohlenstoff, der mit Azetylen bezw. Karbid nach 
folgenden Gleichungen in Wechselwirkung t r i t t :

2 C iI I i+ C S .  =  5C  +  2 n , S  
2 CaC, 4 - CS. =  5 O +  2 CaS 
2 Ca Cs +  5 CSs =  9 C +  2  CaS5.

Auf die Einwirkung der Halogensubstitutions- 
produkte auf Azetylen oder die Karbide der 
Erdalkalien behufs Gewinnung des Kohlenfettes 
ais RuB hat auch die Elektr. - Akt. - Gesellsch. 
vorm. S c h u c k e r t  & C ie. in Nurnberg mit 
7. Marz 1901 das D. R. P . 132 836 genommen 
(„Ckem.-Ztg.“ 1902, I 687): Das gebildete
Chlor- oder Bromkalzium wird nach Beendigung 
des Prozesses ausgelaugt und der entstandene 
RuB durch Schlammen noch weiter gereinigt.
H. D i t z  schmilzt Kalziumkarbid mit Kalium- 
natriumkarbonat, laugt die Schmelze mit W asser 
und nachher mit Salzsaure aus und erhalt hierbei

allerdings nicht sehr befriedigende Ausbeuten 
an nahezu aschefreiem, reinem amorpliem Kohlen
stoff („Chem. - Ztg.“ 1904 Nr. 15). Von er- 
wiesener besonderer technischer Bedeutung er
scheint zweifellos das Verfahren* von Prof. Dr. 
F r a n k  in Charlottenburg (D. R. P. 112 416), 
iiber welches derselbe auf der Naturfórscher- 
versammlung in Meran (Sektion f. ang. Chemie) 
unter Vorfiilirung yon Proben der erzeugten 
Produkte eingehender berichtete (siehe Ref. in 
„Chem.-Ztg.“ und „Zeitschr. f. angew. Chemie). 
Frank hat nun in Gemeinscliaft mit Dr. N. C ar o 
sowie mit D r. A l b e r t  F r a n k  einen andern ein- 
faclien und vollkommeneren ProzeB zur Zer- 
legung des Azetylens gefunden, welcher darauf 
beruht, daB Gemische von Azetylen mit Kolilen- 
oxyd oder Kohlensaure zur Explośion gebracht 
werden. Der in dem Azetylen enthaltene Wasser- 
stoff verbindet sich bezw. verbrennt hierbei mit 
dem Sauerstoff des Kohlenoxydes, wahrend der 
Kohlenstoffgehalt des letzteren dann ebenfalls in 
reiner Form abgeschicden wird, so daB nicht 
nur dio Bildung von Kondensationsprodukten 
vermieden, sondern auch eine wesentliclie Er- 
holiung der Ausbeute an reinstein Kohlenstoff' 
erzielt wird. Der glatteste Verlauf der Um- 
setzung entspricht folgender Gleichung: O*lis 
+  CO =  3 C -f- H., O bei Einwirkung von Kohlen- 
monoxyd. 2 C_, H2 -f- C02 =  2 1I2 O -j— 5 C bei Ein- 
wirkung von Kohlendioxyd. AuBer dieseu Um- 
setzungen konnen sich jedoch auch solche nach 
den Gleichungen C2 H2 + 3  CO =  1L O +  C'02 
- f  4 C und C2 Ha +  C02 =  H20  - f  CO +  2 C 
yollzielien. Die genannten Gase konnen ent- 
weder durch Durchleiten ilires Gemisches durch 
erhitzte Riihren oder besser unter Druck durch 
den elektrischen Funken zur Reaktion gebracht 
werden. Der so gewonnene RuB ubertrifft an 
Schwarze und Deckkraft den besten amerika- 
nischen Gasrufi und bat ein sehr hohes spezifi- 
sches Gewicht und entsprechend hohes Leitungs- 
vermogen. E r soli tatsachlich reihen, ganz 
oder nahezu wasserstofffreien amorphen Kohlen
stoff vorstellen.

Beźiiglich der Bildung von graphitischem 
Kohlenstoff aus Azetylen oder Karbiden sind 
ebenfalls schon mehrfache Beobachtungen bekannt 
geworden. Der Kohlenstoff des Azetylens und 
des Kalziumkarbides wurde aber auch durch ge
eignete Reaktionen in graphitischer Form zur 
Abscheidung gebracht. So erhielt B e r g m a n  
Graphit durch Erhitzen von Azetylen oder 
Kalziumkarbid unter Druck mit wasseriger 
AVasserstoffsuperoxydlosung. H. E r d m a n n  und 
P . K 6 1 h 11 e r leiten Azetylen iiber in einem 
Glasrohre erhitztes Kupferpulver, wobei bei 
relativ niedriger Temperatur (400 bis 500°)

* , Zeitschr. f. angew. Chemie“ 1902 S. 543.
* „Fischera Jahrbuch fiir chem. Technologie” 

1900 S. 486; „Chcin.-Ztg." 1900, II S. 611.
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ein Zerfall des Azetylens stattflndet und der 
Kohlenstoff im kristallisierten Zustande ais 
Graphit zur Abscheidung gelangt. Das Kupfer 
w irkt hierbei ais Kontaktsubstanz. Diese Pro- 
zesse waren zur technischen Gewinnung des 
Graphites, wie ersichtlich, nicht geeignet und os 
gelang abermals F r a n k ,  den Kohlenstoff des 
Kalziumkarbides selbst in der graphitischen Form 
zur Abscheidung zu' bringen, indem er das 
Kalziumkarbid in einem Strom solcher Gase 
orhitzte, welche wohl das Kalzium, nicht aber 
den Kohlenstoff oxydieren konnen, woboi jedoch 
infolge der intensiven Verbrennung des Kalziums 
dio fiir die Graphitbildung giinstige bedeutende 
Temporaturerhohung erfolgt. Solche Gase sind 
Kohlenmonoxyd und Kohlcndioxyd. Bei Ein- 
wirkung von Kohlenoxyd oder Kohlensiiure auf 
die erhitzten Karbide der Alkalien und Erden, 
wie Kalziumkarbid usw., verliluft der Prozefi 
tatsilehlich so, daB unter sehr starker Erhohung 
<ler Reaktionstemperatur der Kohlenstoff in Form 
von Graphit ausgeschieden wird nach dem 
Scheina: CaCa +  CO =  3 C -f- CaO. Doch konnen 
sich auch folgende Reaktionen abspielen:

CaCj - f  3 CO =  Ca COj +  4 C
2 Ca Ci +  COj =  2 Ca O +  5 C
2 Ca Ca +  3 COi =  2 CaCOj +  5 C.

Dor so gebildete Graphit* liefert, naclidem 
cr durch geeignete mechanische und chemische 
Behandlung von den gebildeten Osyden getrennt 
wird, ein Materiał mit sehr geringem Aschengehalt, 
welches fiir alle Verwendungen des reinen 
Graphits, also besonders fiir elektrocliemische 
und chemische Zwecke, wie auch ais Farb- und 
Schmiermittel yorziiglich geeignet und dem von 
Acheson durch Erhitzen von Kohle im elek- 
trischen Strome dargestellten kiinstlichen Graphit 
durch aus gleichwertig ist.

Auch andere Elemente, welche mit dem Metali 
der Karbide Verbindungen eingehen, bewirken 
eine Ausscheidung in Form von Graphit. Durch 
weitere Versuche haben Frank und Caro fest- 
gestellt, dafi der in der einen oder andern Art 
gewonnene Kohlenstoff im Augenblick der Aus
scheidung leicht von Metallen aufgenommen wird, 
der aft, dafi z. B. Eisen, welches in einer er
hitzten Muffel mit Karbid gescliichtet und dann 
mit Kohlenoxyd oder Kohlensiiure behandelt 
wird, eine tiefgehende Hilrtung und Zementierung 
erlangt; auch Silber 15st den ausgeschiedenen 
Kohlenstoff unter intensiver Schwarzung. Fiir 
die Karbidindustrie eriiffnen diese, iibrigens durch 
Patente geschiitzten Prozesse neue Verwendungs- 
gebiete, die um so wiclitiger sind, ais dabei 
auch die lohnende Ausnutzung der geringhal- 
tigen, fiir Beleuclitiingszwecke. ungeeigneten Ab- 
fillle der Fahrikation ermoglicht ist.

Ueber die Unterscheidung von natiirlichem 
und kiinstlichem Graphit auf chemischein Wege 
lttfit sich derzeit nicht viel Bestimmtes sagen; 
M a r g o s c h e s  und mir ist es nicht gelungen, 
auf diese Weise natiirlicheu und kiinstlichen 
Graphit zu untersclieidon; * die aus den natiir- 
lichen und kiinstlichen Graphiten dargestellten 
Graphitsiluren wiirden sich gewifi ais verschieden 
ergeben, doch besitzen wir ja  iiber die Eigen
schaften und Zusammensetzung der Graphitsiluren 
noch unzulilngliche Kenntnisse. Ich glaube in- 
zwischen doch einen Anhaltspunkt in dieser 
Richtung erlangt zu haben. Schon Moissan 
fiihrt an, dafi der im elektrischeń Ofen dar- 
gestellte Graphit frei ist von Wasserstoff be- 
ziehungsweise Wasserst,offverbindungen, wiihrend 
der aus Eisen isolierte Graphit Wasserstoff- und 
Sauerstoffverbindungen enthiilt.** Allein es ist 
aufierdem bekannt, dafi auch viele natiirliche 
Graphite von sehr guter Qualitilt gewisse Mengen 
yon Wasserstoff in unbekannt gebundener Fonn 
enthalten, und dio Graphite phytogenen Ursprunges 
diirften wahrscheinlich solche Wasserstoffgehalte 
aufweisen. Die naturlichen Graphite yerschie
dener Herkunft enthalten, wio ich fand, auch 
Stickstoff in durch die Cyanidbildung mittels 
Erhitzen mit metallischem Natrium nachweisbarer 
Form, und Schwefel in Form von Sulfiden und 
Sulfaten sowie infiglicherweise direkt gebunden. 
Selbst reinster Ceylon-Graphit ergab durch E r
hitzen mit metallischem Natrium noch deutlich 
Sulfidbildimg, in bekannter Weise nachweisbar. 
Vou zwei kiinstlichen, aus Amerika stammenden 
Graphiten (einer davon nach der Acheson-Methode 
erzeugt) erwies sich einer beim Erhitzen mit 
Natriummetall ais absolut schwefelfrei, wiihrend 
der andere eine mit Bleiazetat gerade noch er- 
kennbare Sulfidreaktion zeigte. In dom ersteren 
war durch die Cyanidbildung besiehungsweise 
Berlinerblaureaktion gar kein Stickstoff, in dem 
zweiten nur spurenweise, wenn auch noch deut
lich nachweisbar. Die naturlichen Graphite, die 
ich zu diesem Zwecke priifte, selbst gereinigter 
Ceylon-Grapliit, gaben noch immer ganz deut- 
liche, mitunter starkę Reaktion auf Stickstoff.

Ein mir zur Verfugung gestellter Graphit, 
nach dem Frankschen Verfahren erzeugt, hatte 
einen Aschengehalt von 1,13 °/o und einen 
Schwefelgehalt von 0,17 °/o, der yoraussichtlich 
von den schon im Kalziumkarbid yorhandenen 
Schwefelyerbindungen hcrriihrt, und dessen Be- 
seitigung nicht uńuberwindliche Schwierigkeiten 
bereiten wiirde. E r erwies sich stickstofffroi. 
Man kann demnach sagen, daB ein sehr geringer 
Aschengehalt und vollige Freiheit von Stickstoff 
ais das Kriterium eines kiinstlich hergestellten 
Graphites betrachtet werden kann. Zwei nach

» „Chem.-Ztg.“ 1905 Nr. 79 S. 1044.
* „Chem.-lnd.“ 1902.

** „Graphit" von Donath S. 164.
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dem Frankschen Yerfaliren liergestellte Kohlen- 
stoffe, Rufie, erwieseu sieli, wie iibrigens vor- 
auszusehen war, ais yollig stickstoft'- uml schwefel- 
frei. Ais ein allgemein giiltiges Erkennungs- 
zeichen fiir kiinstlichen, nach dem einen oder 
andern elektriselion Yerfaliren liergestellten Gra
phit gegeniiber dom naturlichen will ich die Ab- 
wesenheit von Stickstoft' und den iiufierst ge
ringen, Yielleicht nur Simrenbetragenden Sc1nvefel- 
gelialt nicht hinstellen; einen Fingerzeig mag 
dasselbe jedoch immerhin bilden. Dagegen ist 
der Asehengehalt (bei kiinstlichem Graphit relativ 
sehr niedrig) nicht entscheidend, da es auch mit
unter natiirliche Graphite mit gleich niedrigem 
Asehengehalt und der ann&hernd gleichen Be- 
scliaffeiilieit der Asche gibt und aufierdem, wie 
P i e t r u s k y  a. a. 0 . angibt, fiir gewohnliche in- 
dustrielle Zwecke kiinstliclier Graphit ais ge- 
niigend erkannt wird, dessen Asehengehalt eben 
unter 10 °/o gehalten ist.

Es ist zu erhoffnn, dafi die technische Her
stellung des Graphites sehr bald auch in Europa 
festen Fufi fassen und zu einer grofieren Ent
wicklung gelangen wird. Fiir das Hiittenwesen 
hat dieselbe zweifellos eine Bedeutung, da sie 
demselben grofiere Mengen eines Graphites von 
einer QualitUt und Reinheit zur VerfQgung 
stellen kann, wie ihn die Natur kaum irgendwo 
darbietet, und wie sie bei natiiiiichem Graphit 
nur durch umstilndliche Reinigungsoperationen 
erzielt werden kann. Fiir den amorphen Kolilcn- 
stoff eroftnet sich yorderliand im Hiittenwesen 
liinsichtlich seiner Yerwendung keine Perspek- 
tive, immerhin aber inuB die Tatsache ins Augo 
gefaBt werden, in diesem kiinstlich dargestellten 
Kohlenstoff ein Reduktionsmittel, ja yielleicht 
auch anderseits ein Kohlungsmittel von einer 
Reinheit (volliger Abwesenlieit von Schwefel 
und Phosphor) zu- besitzen, wie wir es bisher 
nicht hatten.

Hydraulische Blechscheren.

Dio meiston aller bisher imjGebrauch befind- 
lichen hydraulisclien £Blochsoheren zeigen 

den groflen Nachteil, dafi nur ein Druckrauin vor- 
lianden ist und daher stets;mit demselben Druck- 
wasserąuantum goarbeitet werden mufi, gloich- 
giiltig, ob die gerade zu selinoidenden Bloehe die 
Minimal- odor die Maxitnalstarke habon, fiir 
welche die Schere beschafft wor
den ist. Es liegt hierin oine grofio 
Druckwassoryorgeudung und oin 
sehr unwirtsehaftliehes Arbeiten, 
besondors dann, wenn die Schere 
fiir sehr grofie Dimensionon bo- 
sehafft ist, die gewohnlicb seltener 
yorkommen, und dio iibrigo Zeit 
zum Scbneiden dilnnerer Bleelie 
benutzt werden mufi. Man hilft 
sich in solchen Fiillen, falls die 
Anlagererhaltnisse dies gestatton, 
durch Verminderung der Bela
stung des Akkumulators, auch 
wurden schon einfache Teilungon 
des Druckraumes angewendet, jo- 
doch sind entweder dio erzielten 
Abstulungen viel zu grofi oder dio 
Umstollungen erfordern so yiel 
Arbeit, dafi sio meistens im Be- 
darfsfalle unterbloiben.

Von diesen Gęsichtspunkten 
ausgehend, bat die Firina K ai ko r 
W e r k z e u g m a s c h i n o n f a b r i k ,
B r o u e r , S c h u r n a c h o r  & Co., 
Aktiengesellschaft in Kalk bei 
Kiilri, einon Sehcrentyp goschafTen, 
welcher es gestattet, bei gleich- 
bleibendor Druckwassorspannung

und ohne die Stouororgane selbst zu kompli- 
zieren, mit fiinfzehn yerschiedenen Druckstufen 
zu arbeiten, und danach zunachst fiir ein grofies 
Blechwalzwerk im rlieinisch-wostfłilischen Indu- 
striebezirk eine Schere gobaut fur Bloche bis
50 mm Stiirko und 4500 mm gro fi to Breite, 
dio jodo Yorkommondo Blechstarko mit ihrem
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Widorstamlo entsprochendom Druckwasser be- 
ziohungsweiso Kraftvorbrauch schnoidet. Dieso 
nouo Schore ist nach vorstehonder Abbildung 
ausgofiilirt; sio wird von oinom hydrąulischon 
Akkumulator gospoist. Mittols nur vier Druck- 
zylinder kiinnon dio fiłnfzelm yorscbiodonon 
Drilcke in moglichst gloichmiiGigen Abstufungon 
mit ontsprocliond abgostuftom Wasseryorbrauch 
in der einfachston Woiso orreicht wordon. Dio 
Schoro schiieidet dadurcli rationell Blocbo von
10 bis 50 nim Starko in dor ganzen Broite von 
-1500 nim und patit sich liinsichtlicli des Kraft- 
vorbrauchos zum Arboitswidorsfcande fast gonau 
elektrisch botriobonon Maschinon an, olino deron 
Naebtoilo zu bositzon, denn bei dor yorliogondon 
Konstruktion wio boi hydrąulischon Maschinon 
uberhaupt ist oin Bruch von Maschinentoilen 
ganzlich ausgeschlossen, weil oino unyorher- 
gesohono Uoberlastung nicht moglich ist. AuCor- 
dem kann dor Messerschlitten mit dom Obermossor 
aus jodor beliebigon Hohonlago wiodor in dio 
Anfangsstollung zuruckgestouort wordon. Dio 
Steuerung ist solir sinnroich angoordnot und 
iiuflorst loicht zu bodienon, sio kann von oinom 
Jungea auśgefiihrt wordon. Soli z. B. irgond oino 
dor angefuhrien odor oino dazwischonliegondo 
Blechstarko mit dem goringston Wassorvorbrauch

geschnitten werdon, so wird yorlier oin Hebel 
auf eino bostimmto Zalil oinor boigogebenon 
Tabollo goniekt und dann in gowolinliclior 
Weiso untor solir goringor Kraftaufwondung 
gestouort.

Dio Schero besitzt aufierdem noch oinigo 
solir zweckmiiCigo nouere Anordnungon, so ist 
z. B. dio ganze Hohe dos Sclieronaufbaues mog
lichst boschriinkt worden und alle oberen Organo 
sind so angeordnet, dafi koin Toil bosondors her- 
ausragt und somit beąuom, selbst mit verhiiltnis- 
maCig niodrig gehendon Kranon, iibor die Schoro 
liinwoggefahron wordon kann; auch sind gegen 
Aufkippen des zu schneidendon Blochos Yor den 
Mossern noch drei liydraulisch botatigto Niodor- 
lialtor angebracht, dio sowohl oinzoln ais auch 
gomeinschaftlich gestouort wordon konnen. Forner 
ist am Endo dos Schnittes noch oin 500 mm langes 
winkolroclit zu den Hauptmossern stehendes 
Mossorpaar angoordnot, um beim Besiiumen von 
Blecbon das Saumstiłck fiir joden Scbnitt voll- 
stiindig Yom Bloch abtronnon zu konnen, wo- 
durch das Verschiobcn so schweror Blocho solir 
orleichtert wird. Dio kompletto Maschine olino 
Akkumulator hat oin Gowicht von etwa 200000 kg 
und ist oino dor grofiton Blechscheren, wolcho jo 
gebaut wordon ist.

Beitrage zur Geschichte des Eisens.

A ngeregt durch die Arbeit von A lfr e d  
 ̂ *• T rap  p en ,*  woriu iiber die Anfiinge des 

Hochofen- und Puddlingsbetriebcs in Westfalen 
berichtet wird, babo ich in den Akten meiner 
Familie geforscht und aus einer eigenhiindig ge- 
schriebcnen Biographie meines Grofiyaters E b er
hard  H o o s c h , geboren 1790, gestorben 1852, 
folgendes ansgezogen, was auf die rheinischen 
Yerhaltnisse Bezug hat:

Eberhard Hoesch war in den Jahren 1810 bis 
1812 in der von Wasser getriebenen Hammer- 
schmiede seines Yaters in Zweifallshammer (drei 
Stunden von Diiren in der Eifel) tatig. Er und 
seine Briider Wilhelm und Ludolf kauften 1812, 
nachdem ihr Yater schon Ende 1810 gestorben, 
das in der Nalie von Zweifallshammer befindliche 
stillstehende Hammerwerk Simonscall und setzten 
es wieder in schwunghaften Betrieb. Die drei 
Briider und ihre Schwester .Caroline heirateten 
alle am 1. November 1813, die di’ei ersten, uin 
der Gefalir des Militilrwerdens unter Napoleon zu 
entgehen. Vom Jalire 181-1 an fielen die Eisen 
preise fiir lOOOPfund von 45 auf 36 Reichstaler. 
Das Eisengeschaft lag andauernd flau, und da 
kein Zoll vorhandeu war, wurde Deutschland 
mit englischem Eisen uberscliwemmt. Dieser 
Zustand wahrte bis Anfang der zwanziger Jahre.

* .Stahl und Eisen“ 1906 Nr. 2 S. 82.

1819 kaufte Eberhard Hoesch das bei Diiren 
gelegene Lendersdorfer Hammer- und Hiitten- 
werk von E b e r h a r d  D e u t g e n .  Auf dem- 
selben befand sich ein kleiner mit Spitzbalgen 
betriebener Hochofen, der Eisenmasseln herstellte. 
die mittels Frischfeuer und Reckhammer daselbst 
weiter verarbeitet wurden.

Durch die Mitteilungen des Englanders 
S. Dobbs angeregt, ging Eberhard Hoesch 1823 
nach Englaiul, um in Arbeiterkleidung dio durch 
Co r t s  neu eingefiihrte Frischarbeit in eng- 
lischen Puddlingswerken anzusehen, was mit 
grofien Schwierigkeiten und gewissen Gefaliren 
yerbunden war. Er engagierte dort, nachdem er 
sich von der YortrefTlichkcit des Yerfahrens durch 
langeres Verweilen uberzeugt, englische Arbeiter 
und begann 1824, das Lendersdorfer Walzwerk 
mit Puddel- und SchweiBofen zu bauen.

Aufierdem erbaute er in Lendersdorf 1827 
einen kleinen Hochofen, der mittels Dainpf- 
maschine und Zylindergeblase getrieben wurde. 
Die Zylinder mit der aufgegossenen Jahreszahl 
1823 sind noch vorhanden und werden pietat- 
voli aufbewahrt. Wie er in seiner Biographie 
mitteilt, hat er auch mit ,Coax“ zu arbeiten 
versucht und gewarmten Wind angewandt.

Kurze Zeit darauf (Datum fehlt) erbaute er 
in Lendersdorf noch einen zweiten grofieren 
Hochofen, der bis in die 70 er Jahre in Tatig-
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keit blieb und GieBereieisen machte, und dessen 
Ućberreste bis vor kurzer Zeit nocli erlialten 
geblieben waren.

Das bis zum Jalire 1824 auf dem Lenders
dorfer Hammer raffinierte Eisen wurde in Schneid- 
liausen bei Dureń auf sogenannto Sclineidruten 
(feines iiuadratisches Stabeisen) yerarbeitet und 
in dem Ort Lendersdorf bei starker Hausindustrie 
hauptsilchlicli zu Hufnilgeln ausgeschmiedet.

Der beigefiigte Abdruck eines von Maler 
Scbiitz im Jalire 1838 hergestellten und im 
Leopold Hoescli - Museum in Diiren befindlichen

Stahl und Eiaou. 1257

ausgefiihrt, naclulein P e r  di n a n d  R e m y  kurze 
Zeit yorher die Schienen fiir N urnberg-Fiirth 
geliefert hatte.

Vom Ende der dreiBiger Jahre bis 1845 
war starker Preisfall, fast silmtliehe neu zu er- 
bauende deutsche Bahnen bezogen die Schienen 
aus England, worauf im Jahre 1845 groBe 
Haiisse folgte, die die starkę Nachfrage fiir 
Schienen in Amerika uud RuBlaml lieryorrief.

Zu jener Zeit fabriziorten in Deutschland 
nur Micliels & Co. in Eschweiler, Jacobi, Haniel 
& Huyssen in Sterkrade und Eberhard Hoescli

Bemerkungen zu r  W alzenfabrikation.

Oelbildes von 75 zu 110 cm Bildfliiche zeigt 
das Lendersdorfer W erk zu jener Zeit.

Im Jahre 1838 hatte Eberhard Hoescli aucli 
mit einem Hrn. Mayer eino TiegelguBstahlschmelze 
in Nippes bei Koln erbaut, jedoch yerursachte 
die Herstellung der Tiegel derartige Schwierig- 
keiten, dafi sie viel Geld zusetzten und bei 
schlechter Konjunktur die Anlage stillsetzten.

Die Erbauung des Lendersdorfer Walzwerkes 
hat urspriinglich 76 000 Taler gekostet; bis 
1837 wurden hier allmilhlich 23 Puddlingsofen 
und 7 SchweiBofen in Betrieb gesetzt.

Im Jalire 1837 wurde hier die erste 
Schienenlieferung fiir die Rheinische Eisenbahn, 
und zwar 2000 tons zu 51 Taler fiir 1000 Pfund

in Lendersdorf Schienen, bald darauf folgte das 
von Joest und Deichmann stark unterstiitzte 
Horder W erk sowie Rote Erde bei Aachen und 
die W erke an der Mosel und Saar sowie das 
von Eberhard Hoescli im Jahre 1846 fiir eine 
Summę von 167 000 Taler erbaute Walzwerk 
in Eschweiler.

Unter den iniBlichen Umstiinden, welche die 
Berliner und Wiener Reyolution in den Jaliren 
1848 und 1849 heryorgerufen hatten, litt die 
damalige Eisenindustrie sehr bedeutend und er- 
liolte sich erst im Jahre 1850.

D i i r e n ,  im September 1906.

Wilhelm Hoesch.

Bemerkungen zur Walzenfabrikation.

I
n der Zeitschrift „Rerue de Metallurgie“, 
Mśinoires - Tome II S. 862, yeriiffentliclit 

M. E. de L o i s y  einige bemerkenswerte E r
gebnisse von Untersuchungen, die er iiber 
Weich- und Hartwalzen yerschiedener Firmen 
angestellt hat und die auch fiir hiesige 
Werke, welche sich mit der Herstellung yon 
Walzen befassen, von Interesse sein diirften;

im Naehfolgenden ist das Wichtigste wieder- 
gegeben:

Die Herstellung von Walzen, und zwar 
sowohl aus gewohnlichem GuB ais aus HartguB, 
ist bis auf die Gegenwart eine reine Erfalirungs- 
sache geblieben. Es erscheint daher an der Zeit. 
die Regeln, nach denen der WalzengieBer ar- 
beitet, durch fortgesetzte Experimentalstudien



1258 Stfthl und Eiaen. Bemerkungtn zu r  W alzenfubrikntion. 26. Jahrg. Nr. 20.

wissenschaftlicli zu ergriinden und klarzulęgen. 
Vielleiclit sind dic nachstehenden Ausfuhrungen, 
die sieli auf Methoden stiitzen, welche in einigen 
Werkcn ausgezeiclmete Erfolge gezeitigt haben, 
von einigem W ert.

W e i c l i w a l z e n ,  d i e  p r o  f i l i e r  t w e r d e n  
s o l  l en.  Um Walzen von geniigender Wider-

zige Sclnnelzuug ein ^tetall bekommen, welches 
in seiner Zusammensetzung hinreicliend gleich- 
mafiig ist., um direkt daraus dic Walzen gieBen 
zu konnen. Dieses Verfahren bietet auch den 
Vorteil, aus dem ganzen Schmelzbade Stich- 
proben entnehmen zu konnen und so iiber die Be- 
endigurig des Prozesses vollstandig H err zu sein ; 
weiter wird das Metali der Bcriihrting mit dem 
Brennmaterial entzogen und dadurch das Ein- 
dringen des Schwefels verhindert; endlicli ver- 
meidet man im Flammofen die heftige Riick- 
kohlung, die durch die Beriibrung mit dem Koks 
liervorgerufen wird.

Arbeitet man aber, wie es in den meisten 
GieBereien der Fali ist, mit dem Kupolofen, so 
ist fiir eine gute und innige Mischung yiel 
weniger Sicherlieit geboten. Der Stahl, selbst 
wenn er in klcinen Stucken zugesetzt wird, 
sclimilzt langsamer und bleibt mit den letzton 
Chargen zuriick. Das erste Eisen, welches man 
in die GieBpfannc laufen laBt, lilst wenig davon 
auf, auch die verschiedenen Abęiiche misclien 
sich schlccht und man hat in djer Pfannc ein 
Metali, dem die GleichmaBigkeit .debit. Ein ge- 
schickter GieBer kann allerding/, wenn er gute 
Erfanrungcn im Kupolofcnbe.tfreb und in der 
Gattierung besitzt, diese ScKwierigkeiten zum 
groBten Teil iiberwinden' und besonders mit 
einem Ofen von hohem SchVnelzvermogen eine 
gute Mischung in einer einzigen Schmelze zu-

Abbildung 1.

standsfahigkeit und groBer Lebensdauer her- 
stellem zu konnen, muB man vor allen Dingen 
die beiden folgenden Punkte, welche das ganze 
Geheiinnis der Fabrikation umfassen, beobachten:
1. Dcm Eisen niuB eine gewisse Menge Stahl 
zugesetzt werden. 2. Der Phosphorgehalt muB 
etwa 0,50 °/o betragen. Die Jtenge des Stahl- 
zusatzes mufl so bcschaffen sein. daB der Gesamt- 
kohlenstotfgehalt sich 
zwischen 2,50 und 
2,80 °/b bewegt, auf 
jeden Fali aber unter
3 o/o bleibt.

Was den Phosphor 
anlangt, den man in 
Gestalt einer geeig- 
neten Mischung von 
pliosphorreichen Koli- 
eisensorten — sei es 
mm yon Thomaseisen 
oder von Giefiereiroh- 
eisen — zngibt, so 
laBt sich eine be- 
stimmt wissenschaft- 
lićhe Regel hieriiber 
nicht geben; es er- 
scheint aber gewiB, 
daB seine Anwesenheit sehr notig ist, um einen ‘ 
feinkornigen, dichten und gleichmaBigen GuB zu 
erhalten, in dem die Graphitausscheidungen regel- 
maBig yerteilt sind, und der infolge seiner regel- 
maBigen Dichtigkeit auch eine gleichmaBige Ab- 
nutzung der Kalibrieruug gewiihrleistet.

Wenn man die Mischung der verschiedenen 
Eisensorten und des Stahlzusatzes in einem Herd- 
ofeu yornimmt, sei es nun in einem Spezial- 
flammofen, sei es, wie es meistens geschieht, in 
einem Jtartinofen, so kann man durch eine ein-

Abbildung 2.

wege bringen. Sicherer und kliiger ist es 
aber entschieden, das folgende Verfahren anzu- 
wenden, welches darin besteht, daB man die 
Mischung in zwei aufeinanderfolgendeu Schmel- 
zungen herstellt und so die Gcsamtzugabe des 
Stahles entsprechend verteilt.

lian  stelit also zunachst eino Mischung aus 
sorgfiil tig analysierten Eisensorten lier undvergieBt 
sie zu Masseln yon folgender Zusammensetzung:

Si Mn P
0,55 0,60 0,35
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Im allgemeinen muB man damit reehnen, dafi 
der Siliziumgehalt im Kupolofen ein wenig ab- 
nimmt, der Mangangehalt hingegen in bedeutend 
groBerem Yerhilltnisse ausscheidet. Der Phos- 
plior geht ebenfalls bis zu einem gewissen 
Prozentsatz in die Selilacke iiber. Es empfiehlt 
sich daher, fiir die angegebene Zusaimnensetzung 
eine Misclmng zu wilhlen wie fo lg t:

Si Mn I’
0,55 bis 0,60 1,50 bis 2,00 0,34

Der Kohlenstoffgehalt kann um 2,30 °/o 
schwanken. Zu diesein Zweck setzt man im 
allgemeincn 40 bis 50 °/o Schienenabfiille oder 
dergleichen Schrott der Eisenmischung zu, auBer- 
dem aber auch eine gewissc Menge Spiegeleisen, 
dessen Prozentsatz sich nach dem urspriinglichen 
Mangangehalt richtet.

Die auf diese Weise angefertigten Masseln, 
die „praparierte Masseln" genaunt werden sollen, 
sind aus verhaltnismafiig kleinen Stiicken her- 
zustellen, um eine moglichst innige Mischung 
zu erhalten. Wenn die Untersuclmng derselben 
Resultate ergibt, die mit der gewiinschten Zu- 
sammensetzung iibereinstimmen, zeigt sich das 
in Abbildung 1 wiedergegebene Aussehen: weiB 
mit grauen Flecken. Ist das Aussehen zu grau 
oder zu weiB, so erhalt man die richtige Zu- 
sammengetzung dadureh, daB man bei der letzten 
Schmelzung das eine oder andere Verhaltnis 
dementsprechend iindert. Diese letzte Gattierung 
setzt sich zweckmiiBig wie folgt zusammen:

0,60 bis 0,65
51 n
1,50

p
0,50

und ergibt nach dem GuB:
0,40 bis 0,50 0,60 bis 1,10 0,50

Der Kohlenstoffgehalt darf, wie bereits er- 
wiihnt, um 2,65 °/o herum schwanken, Schwefel 
soli so wenig wie moglich darin sein. In einigen 
Industriegegenden mufi man daher fiir diese Fabri
kation ein besonderes Brennmaterial auswfthlen. 
Es ist notwendig, dafi man,  bevor zum Ab- 
drehen der Walzen geschritten wird, die Proben 
auf obiges Resultat hin untersucht, und damit 
man ein moglichst genaues Vergleichsmittel be- 
kommt, empfiehlt es sich, diese stets von den- 
selben Abmessungen zu machen. Im allgemeinen 
trachtet. man danach, die Fertigwalze etwas 
barter zu halten ais die Grob- und Yorwalze. 
Abbildung 2 zeigt in halber GroBe das nor- 
male Bruchaussehen einer Vor- und einer Fertig
walze.

Es ist nun klar, dafi man, um eine ideale 
Zusainmensetzung z u erhalten, keine bestimmten 
Regeln aufstellen kann, da alles von den ver- 
scliiedenen Eisensorten abhilngig ist, welche man 
zu seiner Verfugung hat. Im allgemeinen wird 
fiir die Gattierung benutzt: ein graues. nicht 
zu phosphorhaltiges Roheisen, Thomaseisen, 
Spiegeleisen und Stahlabfalle. —

N aolistehend sei noch eine M ischung angegeben , 
w ie  s ie  in einer S ta h lg ie fiere i N ordfrankreichs  
se it  e tw a  2 0  Jaliren  fiir d ieses Y erfahren  ver- 
w endet w ird , fern er d iejen ige  e ines W erk es im  
U r a l; durch ein sch w efe la n n es E isen  w urde  
L o i s y  dort g e zw u n g e n , den P hosphor a u f eine  
w en ig  gebratichliche W e ise  einzufiihren.

A. 1. M is c h u n g  fiir  p r a p a r ie r t e  M a sse ln .
% SI Mn I-

Longwyer E ise n ..................  15 0,50 1,40 1,80
Sp iegeleisen...........................  15 0,50 11,50 0,08
Sch ien en ab fiille ................... 45 0,30 0,75 0,07
GieBeroieisen Nr. 6

von IsbergucB . . .  25 1,30 1,20 0,10
Yor der Schmelzung durch-

s c h n it t l ic h .................... 1 0 0  0,565 2,602 0,338

2. L e tz te  M isc h u n g .
Longwyer E iso n ..................  18 0,50 1,40 1,80
S p ie g e le i s e n .......................  6 0,50 11,50 0,08
S ch ien en ab fa llo ..................  16 0,20 0,75 0,97
GieBereieisen Nr. 6

von IsberguoB. . . 20 1,30 1,20 0,10
Praparierte Masseln . . .  40 0,55 0,60 0,34
Yor dor Schmelzung durch-

s c h n it t l ic h ......................... 100 0,632 1,542 0,506

Man g e la n g t so zu R esu lta ten , w ie  ich 
sie w eiter  oben angefiihrt habe. D io M enge der 
S ch ien en a b fiille , w elche beide M ałe z u g e se tz t  
w urde, betrug 34  % .

B. S ta h lw e r k  N a d io jd in s k y .
1. M isc h u n g  fiir  pr& parierfco M a sso ln .

% si * Mn i>
Spiegeleisen von Soswa . 7,5 0,18 21,02 5,98
M artineisen.................. ....  . 47,5 0,65 0,45 0,028
S ch ien en ab fa lle ..................  45,0 0,065 0,45 0,930
Yor der Schmelzung durch-

s c h n it t l ic h .......................  100 0,353 1,94 0,477
M anerhieltnachd.Schm elz. — 0,33 9,51 0,482

2. L e tz to  M isc h u n g .
Spiegeleisen von Soswa . 5,0 0,18 21,02 5,94
M artineisen........................... ...  39,0 0,65 0,45 0,028
S ch ien en ab fa llo ..................  15,0 0,065 0,45 0,030
Praparierte Masseln . . . 40,0 0,33 0,51 0,482
F erro s iliz iu m .......................  1,0 10,13 —
Yor der Schmelzung durch-

s c h n it t l ic h .......................  100 0,368 1,497 0,508
Die W alze liattc nach der

A n a ly s e ............................— 0,51 0,63 0,517
und enthielt 2,47 °/o Gesamtkohlcnstofl'.

H a r t w a l z e n  f i ir  B l e c l i e  o d e r  D r a h t -  
s t r a f i e n .  E ine w iiiischensw erte  Zusam m en- 
se tzu n g  is t  fo lg en d e:

Kohlenstoff . . . 2,90 bis 3,00
S iiiz iu m ........... 0,70 „ 0,90
M a n g a n ............0,50 „ 1,00
Phosjihor . . . .  0,35 „ 0,45

Man g ib t g le ich fa lls  S tah lzusU tze, aber nicht 
iiber 2 0  o/o ; fiir gew tihnlich  gen iigen  etw a 15 % . 
W eg en  d ieser g er in g en  M enge kann man den  
S ta h lzu sa tz  auch m it einem  M ałe beigeben und 
die H erste llu n g  der praparierten  M asseln um- 
gehen . E in e  e in z ig e  Schm elzu ng hat, w ie  b ereits  
oben erw ah nt w urde, den Y o rte il, dafi w en ig er



1260 Stahl uad Eisen. Bemerkungen zu r  Walzen fabrikation . 26. Jahrg. Nr. 20.

einer guten Stalilwerkskokille mit 
einem Zusatz vou 15 °/o Stahl, d. li. 
einem Gusse, der ein Minimum yon 
Schwefel und Phosphor entlialt, etwa
2 bis 2 1/® o/o Silizium und weniger 
ais 1 % Mangan. Eine gute Kokille 
halt fiir gewolinlich 60 bis 70 Giisse 
aus, dann aber wird sie rissig und 
kann infolgedessen nicht melir ge- 
brau lit werden. Ueber die Dicke der 
Wandung, welclie man der Kokille 
fiir einen bestimmten Walzendurch- 
messer zu geben hat, gibt es ver- 
scliiedene Meinungen; einesteils ist 
es einleuchtend, dali die Wandstarke 
im Yerhaltnis zur Masse des fliissigen 
Metalls stehen muli, anderseits ist 
es wieder von Yorteil, diese Wand- 
starke so gering ais moglich bemessen 
zu konnen. Daher haben einige Werke 
hierfur empirische Formeln eingefiihrt 
wie die folgende: 1/a des Durcli- 
messers -j~ 1/s.

Bei einer W alze von 580 mm 
Durchmesser fiir diinne Bleche z. B. 
nimmt man eine Kokille von 300 mm, 
und gelangt dann, nachdem dieselbe 
nach und nach ausgedreht ist, zu 
einer WandstUrke von 250 mm. Ko- 
killeundFormkasten sind an denEnden 
mit einem konisclien Falz und einer 
Nut yersehen, die beim Zusammen-

Schwefel aus dem Koks 
iris Eisen iibergeht, wenn 
man mit dem Kupolofen 
arbeitet. Damit dio Bahn 
der W alze die nijtige 
Hartę erhalt, muB die
selbe in Kokillen geformt 
werapn, und zwar so, daB 
Lager- und Kleeblatt- 
zapfen in Sand einge- 
formt sind. Diese Kokille 
besteht aus einem Stiick 
und ist im Innerh aus
gedreht. Zunachst wird 
sie fiir einen kleinen 
Walzendurcluuesser be- 
nutzt ;  infolge der Ab- 
nutzung ist man aber ge- 
zwungen, das Innere im- 
mer weiter auszudrelien, 
und zwar geschielit dies 
von Stufe zu Stufe ent- 
sprechend dem nachst 
groBeren Walzendurcli- 
messer. Die Kokille ent- 
spriclit in ihrer Zusam- 
mensetzung derjenlgen

Tabelle II. II a r t w a 1 z e n.

K o h le n s to f f
Silizium Mangan Sehwe- PllOii-

gebuud. Graphit Ges. fel phor

Firma 1 weicher Teil 1,22 1,20 2,42 0,70 0,39

_____
0,178 0,475

Perry & Go. (barter , 2,10 0,45 2*55 0,68 0,38 0,152 0,502

Dieselbe | weicher Teil 0,98 2,00 0,98 0,70 0,48 0,162 0,577 1
\ harter „ 2,85 0,35 2,70 0,75 0,40 0,137 0,590

Dieaelbe /  weicher Teil 1,14 1,75 2,89 0,89 0,38 0,181 0,464
\ harter „ 1,90 0,68 2,58 0,91 0,40 0,162 0,502

Dieaelbe harter „ 2,32 0,32 2,64 0,65 0,47 0,128 0,590
Firma Cha- ( weicher Teil 0,40 2,50 2,90 0,65 0,48 0,106 0,625
vanne-Brun \ harter „ 2,52 0,60 3,12 0,42 0,47 0,094 0,528

Dieselbe harter „ 2,40 0,25 2,65 0,75 0,47 0,134 0,525

Le Creuaot (  weicher Teil 0,48 2,50 2,98 0,65 0,50 0,065 0,479
 ̂harter „ 1,70 1,40 3,10 0,63 0,50 0,082 0,427

Dieselbe harter „
Walzen, die auiA

3,00 0,20 3,20 0,5 G 0,41 0,119 0,391

' „prłl parierten ^weicher Teil 0,91 1,97 2,88 0,74 0,86 0,064 0,645 j
Mastseln* ge- 
goasen słnd

J harter „ 2,37 0,54 2,91 0,72 0,87 0,071 0,649 ;

Dieaelben w-eicher „ 0,54 2,54 3,08 0,98 0,47 0,095 0,452

Dieaelben /  weicher Teil 0,68 2,11 2,79 0,81 0,78 0,088 0,531 1
( harter „ 1,99 0,82 2,81 0,80 0,76 0,091 0,528 |

Dieselben ) weicher Teil 0,61 2,46 3,08 0,67 0,81 0,089 0,624 |
\  harter , 2,17 0,85 3,02 0,71 0,79 0,086 0,629 :

Dieselben /  weicher Teil 0,82 2,09 2,91 0,62 0,68 0,101 0,608 1
\  harter „ 2,41 0,49 2,90 0,64 0,71 0,098 0,611 |

Tabelle I. W  o i o b w a l z e n .

"Walzen d. Firma/Grobwalze 
Peipera & Co. (Fertigwalze

W alzen 

der Firma A. Delattre

W alzen 

der Firma Roberta

W alzen 

des Stahlwerkea Firminy

lliitte in B oneau..................

W alzen, die von Werken 
stammen, welche dieaelben 
nach der Methode der „prfi- { 

parierten Maaselu“ her- 
geatellt haben

Ge-
sam t-

Kolilcn-
stoflT

Sllistlum Mangan
Schwe

fel
Phos
phor

4,23 0,774 0,077 0,235
2,35 0,756 — 0,114 0,223

— 0,83 9,85 0,048 0,290
— 0,88 0,84 0,042 0,370
— 0,70 0,47 — 0,298
— 0,672 0,46 — 0,493
— 0,478 0,40 0,052 0,277

3,75 0,970 0,51 0,083 0,487
2,66 0,088 0,78 0,165 0,438
3,49 0,909 0,82 — 0,493
2,82 0,77 0,13 — 0,85
2,87 0,77 0,13 — 0,81
2,067 0,849 0,33 — 0,77
2,38 0,811 0,28 — 0,84
2,97 1,09 0,21 0,19 0,320
2,57 0,63 0,55 0,176 0,508
2,95 0,34 0,64 0,132 0,577
2,96 0,41 0,60 0,077 0,568
3,01 0,58 0,57 0,093 0,486
3,01 0,41 0,60 0,090 0,560
3,02 1,65 0,85 0,165 0,647
2,89 0,78 0,68 0,112 0,498
2,93 0,69 0,47 0,125 0,509
2,89 1,02 0,61 0,111 0,492
2,91 0,49 0,52 0,118 0,457
2,83 0,78 0,61 0,098 0,448
2,97 0,91 0,63 0,121 0,453
2,89 0,85 0,52 0,108 0,468
2,78 0,48 0,81 0,087 0,498
2,83 0,52 0,83 0,079 0,532
2,68 0,48 0,93 0,080 0,508
0,84 0,62 0,67 0,097 0,532
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setzen der Form ineinandcrgreifen. Die Form 
wird angetrocknet, liachdem sie noch einen 
tonhaltigen Anstrich, der aucli mit etwas Graphit 
vermischt ist, erhalten hat.

Wiihrend man die Weichwalzen mit sehr 
heifiem Eisen gieBt., mufi der Gufi der Hartwalzen 
bei moglichst niedriger Temperatur vorgenommen 
werden. Eine halbe Stunde ungefahr nacli dem 
AbgieOen liiftet man den oberen Formkasten, 
der zu diesem Zwecke zweiteilig ist, ein wenig. 
Mit dem Freimachen der ganzen Walże wartet 
man aber bis das GuBstiick geniigend erkaltet 
ist. Profilierte Walzen gieBt man mit starkem 
verlorenein Kopf ( ł/3 der Hohe der ganzen Walze). 
Der Gufi wird „gepuinpt“ und yon Zeit zu Zeit 
gieBt man tliissiges Eisen nach. Bei Hartwalzen 
ist diese Vorsicht nicht niitig, man begniigt 
sich auch mit einem geringeren yerlorenen Kopf; 
nur fiir die Schlacke wird ein Abflufi angeordnet.

Betreffs des Uebergangs vom harten AuBenteil 
zum weichen Mittelpunkt der W alze gibt es 
zwei yorschiedene Ansichten; die einen behaupten, 
was allerdings etwas sehr gewagt erscheint, daB 
zwischen dem weiBen und dem grauen Teil eine 
yiillige Spaltung yorhanden sei, nacli der andern 
Lesart findet der Uebergang durch eine halbierte 
Zone vom Mittelpunkt nach der Aufienseite zu 
sta tt. Solange man jedoch fiir das eine oder das 
andere keine bestimmten Beweise h a t, ist es 
zwecklos dariiber zu streiten.

In vorstehender Tabelle I  und II  sind einige 
Analysen yon W alzen angefiihrt, die sich in der

Praxis in bezug auf ihre Lebensdauer usw. sehr 
gut bewahrt haben. Mehrere davon sind Fabrikate 
yon bedeutenden W alzengiefiereien, indessen 
weifi der Verfasser nicht, nach welcher Methode 
sie angefertigt sind. Die iibrigen stammen yon 
Firmen, die sie nach dem Verfahren der prttparierten 
Masseln gegossen haben; infolgedessen nahern 
sich bei ihnen die Zahlen den yon mir oben an- 
gegebenen Grenzwerten. Wenn die ersteren 
aber davon abweichen, so mufi man bedenken, 
daB diese empirischen Regeln keineswegs ais 
absolut feststehend gelten sollen. Eine doppelte 
Tatsache geht aber unzweifelhaft aus der Zu- 
sammenstellung der Analysen liervor, nilmlicli, 
daB der Kohlenstoffgehalt geringer ist alś 
bei gewolinlichem GuB und daB bei einigen 
schwefelarmen Eisensorten eine gewisso Menge 
Phosphor zugefiihrt werden mufi; in diesem 
Falle aber darf nur sehr reines Eisen Yer
wendung finden.

Unter den Analysen der Hartwalzen besteht 
eine auffallende Aehnlichkeit, obgleich sic 
yerschiedenen Ursprungs sind. Es beweist dies, 
dafi die Resultate der Praxis zahlreich und 
charakteristisch genug sind, um demnach rein 
empirische Regeln aufstellen zu konnen, und dafi 
man gut tut, daran festzuhalten. Die Resultate 
der praktischen Erfahrungen erhalten aber erst 
ihren eigentlichen W ert, wenn sie durcli wissen
schaftliche Experiinentalstudien erganzt und er- 
grundet werden. Georg ]Uetkmer_

Zuschrif ten an die Redaktion.
(F iir die un te r d ie se r R ubrik  erscheinenden A rtikel iibernim m t die Redaktion keine Verantw ortung.)

Die Yerwendung von GroBgasmaschinen in deutschen Hiitten- und Zechenbetrieben.

In der Abhandlung des Hrn. R e i n h a r d t  
in „Stahl und Eisen“ 1900 Nr. 17 konnto dor 
Passus S. 1041 Zeile 16 bis 18 von oben leicht 
don Eindruck erwocko.n, ais ob dor bosehriobenen 
Steuerung oin Konst rukt ionsmangel anhafto, durob 
welchen sio bei Versohmutzung cmpfindlichor soi 
ais dio Steuerung anderer bosprochenor Systeine, 
und wolchor orst bei der 2000 P. S. Hiirdor Ma- 
schino durch Yorwendung geschlossenor Kulissen 
behoben soi.

Diesem Einwand gegonUbor mocbten wir 
foststollen, dafi uns noch nie (auch boi Yorwen
dung nicht ganz reiner Gase) Klagen iiber dio 
unzuverlassigo W irkung unserer Regulatoren in
folgo Hiingenbleibens dos Miscbyentils bekannt 
geworden sind. Diese Erfahrung schoint allgemein 
gomacht worden zu sein, denn yon allen den 
bosehriobenen Maschinen andorer Firmen weist 
keine eine zwanglaufige Steuerung der Gasven- 
tile auf (siehe Abbildung 28, 32 und 37). Wenn 
wir trotzdom boiin Bau unserer 1200 P. S.- und 

XX. „

2000P.S.-Masehinon oinezwanglauflgeVerbindung 
von Misehyontil und Einlafiyentil yorsahen, so 
goschah dies nur mit RUoksieht auf don Stand 
der Gasreinigung zur Zeit dor Bostellung diosor 
Maschinen. Bei der Sorgfalt, die dio Iliittenwerke 
heute der Gasreinigung zuwonden, halten wir in 
Zukunft diese Vorsieht auch bei grofien Maschinen 
fiir uborfliissig. Gasmotoron-Fabrik Deutz.

C. Stein.
*  **

Aus dor Zuschrift der Gasmotoron-Fabrik 
Deutz geht horyor, dafi sie die Lagorung des Dreh- 
punktes Tur den Mischyentilhebol in einer ge- 
schlossenen Kulisse bei ihren grofieren Maschinen 
aus dem yon mir Yormuteten Grunde yorgesehen 
hat, niinilich, um ein Ilangenbleibon dos Yentils 
moglichst zu yermeiden. Ein etwaiges Hiingen- 
bloiben des Vontils wird begiinstigt vor allem 
durch unreines und dabei sehr feuehtes Gas, wonn 
die Maschine zuwoilen liingoren Stillstand hat, 
ohne dafi eine Reinigung yorgenommen wird oder

3



Yorgenommen w ordon kann. Derartiges kann 
abor zeitweilig boi jodor Anlage auftroten, so 
dafi dio geschlosseno Lngorung dos Drehpunktos 
dos Miseliventilhebols und dor Schlufi des Misch- 
ventils durch dio starko Fedor des Einlafivontils 
oin Yorzug dor Doutzer Konśtruktion waro, don 
ich selbst nach dor bishorigon guton Brfahrung 
der Gasinotoren -  Fabrik Deutz mit dor blofion 
Unterstiitzung dos Mi.schvontilliebols nicht fiir 
UborflUssig halten inochto.

Es ist richtig, dati, wio boi dieser lotztoron, 
so auch bei einigen anderon Konstruktionen 
(z. B. Abbildung 28, 32 und 37) oin Hiingenbloibon 
dos Misclirontils mit dorselbon Wirkung, d. h. der 
Moglicbkeit dos Durchgohons dor Maschine oin- 
troton kann, wonn hiorgogon nicht besondoro 
Vorkohrungon gotrofTon sind. Boi Abbildung 38 
z. B. wiirde aber oin Hiingenbloibon dos Miscli- 
Yontils nur don Stillstand der Maschine horboi- 
fiihren. K. Reinhardt.

* *
*

Aus don Reinhardtschon Mitteilungen kiinnto 
man don Schlufi ziehon, dafi man, durch Hinter- 
einandorschalton von 2 bis 3 Ventilatoren alloin, 
deren Waschvorgang, wio Hr. Reinhardt orwiihnt, 
oin ganz iihnlichcr ist, wio im Theisen-Verfahron, 
gleiche Resultato in bozug auf Gasreinheit, 
Kraftbedarf und Anlagokosten, wio mit don spo- 
zioll fiir Gaswasehzwocke konstruiorlon Thoison- 
schon Zontrifugal - Gegonstrom - Gaswaschern, er- 
reichon konnte.

Diose Annahmo stimmt mit don in violon 
Betriebon gewonnonon Resultaten nicht iiberoin, 
donn eino grofio Zahl Theisen-Apparate habon 
ohno grofie Yor- und Nachreinigor durch ihro 
praktisch bowahrio Konśtruktion im Dauorbelrieb 
vielseitigo Vorzllgo l>owiesen und sowohl in bozug 
auf dauernd gloichmiiCigo Gasreinheit, ais auch 
auf Anlago- und Botriobskoston weit befriodigen- 
dero Resultato orgobon, ais dio yielfaeh nur vor- 
uborgohond bonutzton Ventilatoron mit ihror 
uiangelhafton Austauschwirkung imstando sind. 
Dieso richtig ausgofiibrton oinfachen Anlagon 
mit Thoisen-Apparaton sind jedoch boi dauornd 
gloichbloibondor Leistung, besondors boi dor fiir 
den Motoronbetrieb unbodingt orforderlichen 
hohon Gasreinheit otwa 80° o geringor im Preis 
und arbeiten otwa 50®/o billiger ais Yontilator- 
Skrubboranlagen.

Auch fiir goringore Cowpergasreinigung sind 
dio spoziell hierzu gobauten vorktirzten Tbeison- 
schen Zcntrifugal-Gegonstrom-Gaswasehor vor- 
teilhaftor ais Vontilatorenanlagon.

Dotaillierto Betriebsrosullato sind z. B. in 
„Stahl und Eisen* Heft 5, .Jahrg. 1904, ferner in 
Nr. 14 1901, Nr. 3 und 5 1902, Nr. 17 1904, Nr. 15
1905 und Nr. 1 1900 enthalton.

Dio mangolhafto Austibung des Yerfahrens 
in Gaswaschventilatoron moclito ich hier durch 
oin Zahleubeispiel erklaren:
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Dio hochgradigo Reinigung z. B. von 300 cbm 
Hochofongas in dor Minuto bewirkt oin richtig 
konstruiortor Theisonwaschor bei otwa 2,5 m 
mittlorem Durchmesser und 3 m Liingo mit oinor 
wirksamen, minutlichon, durch das Zontrifugal- 
vorfahren zwangswroiso orzougton Austauschflacho 
zwischen Gas und Waschfliissigkoit von otwa 
13 600 qm, wodurch auf dor Mantolflilcho eino 
innigo und onergischo Wochsolwirkung zwischen 
Gas und Waschfliissigkoit durch don gleiclimaCig 
stark zentrifugiorten Gasstrom, und zwar im vor- 
toilhaften Gegonstrom untoreinandor, vor sich 
geht. Ein dasselbe Vorfahren ausiibonder Vonti- 
lator dagegen kann fiir das gleicho minutliche 
Gasąuantum, wenn soino Waschflache zylindrisch 
wiire, nur etwa 1000 qm minutliche Austausch- 
flaęho dom Gaso darbieten, wovon abor nur ein 
Drittel ais wirksam in Reehnung gezogon worden 
kann, da infolge dor sich ungiinstig spiralfiirmig 
orwoiterndon Mantolform des Vontilators nur ein 
geringer, wonig energischor Waschvorgang er- 
zougt werden kann. AuCerdom muf! bei An- 
wondung mehroror hintoroinander gesclialtotor 
Ventilatoron in jedom das ganze Gasąuantum 
zwecklos immer wieder neu, wroil ais vortikalor 
Strom eingefiihrt, in hohe Kroisungsgescliwindig- 
koit versotzt und dann unter holiom Ausblase- 
druok ausgodriickt werden, wozu nutzlos viol 
Kraft aufzuwonden ist, wiihrend in einom das 
Yerfahren richtig ausflihrendon Theisonsehon 
Zontrifugal-Gegenstroin-Gaswaschor das Gas bei 
goringorem nur zweckentsprochondem Kraftauf- 
wand lodiglicli zur langon, spiralformigen Gogon- 
stromfriktion zwischen Gas und Waschflussigkeit 
bonufzt und nur einmal in Kreisgeschwindigkeit 
vorsotzt wird.

Hioraus geht doch ganz doutlieh horvor, dafi 
dio Yentilatorwascher alloin nur einon geringen 
und unglinstigen WascliefTokt ausUbon konnen 
und doshalb sehr touro, Yorhiiltnismafiig sehr 
groCe, viol Raum beanspruchendo Vor- und Nacli- 
skrubber-Anlagen orfordorn, um eino hochgradigo 
Reinigung zu orroichon, wrodureh dor grofio, oben 
erwiihnte Untorschied in Anlage- und Botriobs- 
kosten zwischen Theisen - Zentrifugal - Gogen- 
strom-Gaswaschor und Skrubbor-Vontilator-An
lagon ontsteht.

Die Uoberlegenheit und Vorziigo des Theison- 
schen Yerfahrens, in Zontrifugal - Gogonstrom- 
Apparaten ausgeiibt, werden auch durch die Tat- 
sache bowiosen, dafi eino immor grofioro Anzahl 
von Hiittenwerken dio Gaswaschventilatoren bo- 
seitigen und durch erprobte Thoisen-Gaswaseher 
orsotzen. ElL Theisen.

* **
Hm. T h e i s e n  erlaube ich mir folgondos zu 

erwidern:
Ueber dio Leistungen, dio Roinigungsrosultate 

und den Kraftbedarf von Theisenwasehern und 
Yentilatoron habe ich mir sowohl Yon dom

Zuschriften an die Redaktion.
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Lieforanton ais den Bositzorn dieser Apparate 
Angaben orboton. Aus diosen Angaben geht 
horror, dafi man mit 2 bezw. 2 bis 3 Vontilatoren 
boi ungofuhr gloichom Kraftbodarf gleicho Roini- 
gungsresultate orreichon kann wio m it einorn 
Th eisen-Apparat.

Dió B e h a u p t u n g e n  (los Urn. Theison geben 
mir koinon Grund, dio Riclitigkeit diosor Schlufi- 
folgerungon zu bozwoifeln. Dagogon bozwoilie 
ich,' dafi oino Roinigungsanlnge nach Theison boi 
gloichor Leistung um 80 o/o geringer im Preis 
sein und um 50% billigor arbeiton kann ais oino 
Anlage mit Yontilatoron.

Wenn Hr. Theison fernor von dor mangel- 
hafton Ausilbung des Yorfahrens in Gaswasch- 
vontilatoren spricht und diosos durcli oin Zahlon- 
boispiol erliiutert, so hat er insoforn sicher recht, 
ais sein Apparat zwoifolsohno ais Einzolapparat 
dor beste untor den bishor bokannt gowordenon 
Reinigungsapparaton ist. Ich habo auch in „Stahl 
und Eison“ Seito 912 darauf hingewioson, dafi boi 
den Ventilatoron ein weniger langor Weg zur 
gogonsoitigen Einwirkung yon Gas und Wasser

yorhandon ist. Das hindort aber nicht, dafi oin 
gloichos Rosultat wio boi dom Theison- Apparat 
durch oino Kombination von andoron Apparaten 
mit demsolben Aufwand orroicht werdon kiinnto.

Wonn ich somit auch nach den mir bo- 
kanrft gowordenon Resultaten don Theison- 
wasclior ais don besten Einzolapparat, und dio 
horvorragondon Vordienste dos Horrn Thoison 
um die EinfUlirung oines solch yorziiglichen 
Apparatos untor sehwiorigon Verhiiltnisson roli 
anorkenne, so mufi ich Urn. Thoison zum Schlufi 
doch noch ontgognon, dafi jones IHittonwork, 
wolchos nach don Hochofen das unreinsto iind 
nach dor Reinigung das roinste Gas hat, zufiUlig 
nicht einen Thoisenwascher, sondern zwei hintcr- 
oinandor geschaltoto Vontilatoren in Yorbin- 
dung mit Hobolka-(Trockon)-Roinigorn, Ilorden- 
wascliorn und Nachtrocknung durch Holzwoll- 
fdtor yorwondet. j c  Reinhardt.

* *
*

Hiermit orklśiron w ir die Saclio ais liir uns 
erlodigt. j ) ie Redaktion.

Sauggaserzeuger fiir teerbildende Brennstoffe und fiir kleinstuckigen Koksabfall.

Von Ilrn. Regierungs- und Baurat M ax Hor r -  
m a n n ,  Gottingon, wurde dio Rodaktion darauf 
aufmorksam gemacht, dafi von ihm in oinom im 
Jahro 1902 in dor „Zoitung des Voroins deutscher 
Eisenbahn-Verwaltungen“ yoroffontlicbten Auf- 
satz „Zur Frage der bosseron Vorwondung der 
Feuerungsriickstiinde dor Lokomotivon“ dio ersto 
Anrogung ausgogangon sei, diosen Abfallstofi' fiir 
dio Horstollung von Kraftgas zu yorwonden. 
Hr. Di og o l  schreibt uns dazu:

„Wie ich mich nachtraglich liborzeugt habo, 
ist dio Yorgasung dor [jokomotiyloscho latsiich-

lioli schon im Jahre 1902 von Ilrn. Rogierungsrat 
H o r r m a n n  in Erwiigung gezogen w'ordon. Ich 
bedauoro, dies nicht frilhor gewufit zu habon. 
Andernfalls hatte ich es in dom Artikol Seite 796 
bis 799 von Nr. 13 1906 dieser Zeitschrift erwahnt.

Diojenigen Yorsucho dor Firma J u l i u s  
P i n t s c h , d i o  zu dom Generator fiir kloinstUckigon 
Koksabfall nach yorerwalmtem Artikol gefiihrt 
habon, wurden von Horrn Regiorungsrat L e h 
m a n n  in Konigsberg angorogt."

C. Diegel.

Berieht uber in- und auslandische Patente.

Patentanmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an w a h r e n d  
z w e i e r  M o n a t e  zur Einsichtnahm e furjederm ann  

im K aiseriichen Patentamt in Berlin ausliegen.

10. September 1906. KI. 24c, II 35518. Vor- 
wiirmer fiir die Sekuudiirluft an Schmelziifcn fur Glas 
und almlicbe Stoffe, dor mit wagerechten Abgaskauiilen 
yeraehen ist. Charlea Joseph Ilurrle und Lukę llouze, 
Stockton, Kalif.; Y ertr.: Dr. D. Landenberger, Patent- 
Anwalt, Berlin SAV. 61.

13. September 1906. KI. 7c , B 38 970. Maschine 
zum Lochen und W ellen yon Blecbstreifen. John 
Denia 0 ’Brion, London; Yertr.: R. Deililer, Dr. G. 
Dollner und M. Seiler, Patent-Anwaltej Berlin S V . 61.

KI. lOa, D 16 467. KohlenBtampfmaschine mit 
durch Saug- und PrcBluft betriebenem Stampfer. 
Dillinger Fabrik gelochter Bleche, Franz M eguin&Co., 
Akt.-Gea., Dillingen a. d. Saar.

KI. 24 e, '1’. 10 677. Gaserzeuger. Friedrich
Thiele, Hildcsbeiin, StraBburgeratraBe 7.

KI. 40 a, M 28 614. RUhryorrichtung fiir Róstófcn 
mit einander diamotral gegeniiber angeordneten, ais

zweiarmige Ilebel auagebildeten Ruhrarmen. Ma- 
achincnbau-Anatalt Humboldt, lCalk b. Koln.

17. Septombcr 1906. KI. 7 f, J 8359. Yorrich
tung zur lleratellung von Hohlblocken durch Zu- 
aammenbiegen einea tlachen, auf einer Seite mit 
Ilillen yeraehenen "Walzatabes, John Georgo Inshaw. 
Frederick B illing, Francis Billing und Patrick 
Calliua, Birmingham; Vertr.: F. naBlacher, Patent- 
Anwalt, Frankfurt a. M. 1.

KI. 12e, H 35 487. Mit AYasaereinapritzung ar- 
beitende Yorrichtung zur Reinigung yon Gasen, ins- 
besondere von Gichtgasen, mit Abspcrrventilen in 
den Zu- und Ableitnngen. W enzel lleB, Kiinigahof, 
Bohmen; Yertr.: E. Schmatolla, Patent-Aim alt,
Berlin SW. 11.

KI. 12e, Sch 24582. Yerfahren und Einrichtung 
zum Entatauben yon Gasen, inabeaondere yon Ilutten- 
raucb, sowie dor Luft aua Blendo- und Tonmiihlcn 
mittela bewegter Ilindorniaae. Louia Schwarz & Co., 
Akt.-Gea., Dortmund.

KI. 18a, M 28 600. Yerfahren zum Yorbehan- 
deln yon zu trocknender feuchtcr Luft inabesondere 
fur den Ilochofenbetrieb. Maachinenbau-Anstalt Hum
boldt, Kalk 1). Koln.
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KI. 26e, B 41 132. FordergofiiB zum Loschen 
von Koks. Max B eger, Charlottenburg, Kaiser- 
FriedrichstraBe 23.

KI. 48d, I) 15 709. Yerfahren und Yorrichtung 
zum Schneidon yon Metallgegenstanden, Rohren, 
Blechen und dergleichen unter Anwendung eines 
Lotrohres und yon Sauerstoff. Deutsche Oxliydric,
O. m. b. H., Dusseldorf.

KI. 80 b, T 10 826. Yerfahron zum Einyerleiben 
von Stoffen in fiiissige Schlacke, kiinstlicho Schmelzen 
fihnliclier Zusammensetzung und dergl. Friedrich 
C. W. Timm, Hamburg, Elisenstr. 15.

20. Septomber 1906. KI. 48b, II 36 612. Yer
fahron und Yorrichtung zum Ueberziohen yon Metall- 
gegonstiinden mit Metallon odor Legierungen im 
Schmolztiegel. Friedrich llardonborg und Otto Beier, 
Oelde, W estf.

KI. 49 b, W  24 907. Yorrichtung zur Erzielung 
hoher Uebcrsetzungen bei Scheren, Stanzen, Ausklink- 
und ahnliohen Maschinen. Werkzeugmaschinenfabrik 
A. Schiirlis Nachfolger, Miinclien.

G ebrauchsm ustereintragungen.
17. Septomber 1906. KI. la ,  Nr. 287 144. Sortier- 

sieb fiir stiickigos Gut mit von don Sieblochorn schriig 
abgebogenen Zungen. Berlin-Anhaltischo Maschinon- 
bau-Akt.-Ges., Berlin.

KI. lOa, Nr. 287 302. Auswochselbarer Brand- 
rahmen fiir Koksofentiiren. Aplerbecker Hutte Briig- 
mann, Woyland & Co., Aplerbcck.

KI. lOa, Nr. 287 303. Auswechselbaro Aufhiingeose 
fiir Koksofentiiren. Aplerbecker Hiitte Briigmann, 
Weyland & Co., Aplerbeck.

Deutsche Reichspatente.

KI. 2 4 e , Nr. 170050, yom 12. Dezember 1903. 
Dr. E m i l  F l e i s c h o r  in D r e s d e n - St re l i  1 on.  y er
fahren zu r  Herstellung ron K ra ftg a s  aus bituminósem  
Brennstoff und dergl. m it E in tritt der L u ft in den 
Gaserzeuger von oben und von unten und m it A b
saugung des Gases in m ittlerer HShe des Schachtes.

Die obere Luftzufuhrung des Gaserzeugers, dem 
auBerdeiu noch in ublicher AVeiso durch den Rost 
yon unten Luft zugefiilirt und das fertige Gas aus 
einem in mittlerer llohe im Ofengemiiuer angeord
neten Ringkanal h entmomtnen wird, ist so tief in den 
Brennstoff hineingelegt, dali die hier zngeleitete Luft 
auf hocherliitzten schon stark entgasten Brennstoff 
trifft und, da sie sich auf ihrem AVeg selbst auch

stark erwiirmt, oine yollige Yerbronnung dor Schwel- 
gase und Tcordiimpfe zu bewirken yormag. Dies wird 
erzielt durch einen Ring m , dor konzentrisch in der 
Schiittiiffnung des Gonerators steckt und beliobig tiof 
eingesenkt werden kann.

KI. 1 8 c , Nr. 1 7 0 12S, vom 22. Dozcmber 1903. 
F r i t z  S c h r u f f  in R h o i n h a u s e n - F r i o m e r s h e i m .  
Ausgleichgrube fu r  BlScke.

Dio bisher iiblichen gomauerton Ausgleichgruben 
zeigen bei Roparaturen den Uebelstand, daB hierbei 
stots siimtliche zu einer Batterie gehorigen Gruppen 
auBer Betrieb gesetzt werden muBten. Boi der neuen 
Grube sind alle Teile so auśgefiihrt, daB sie siimtlich 
sclinell und leicht ausgewecliselt werden konnen. Jede 
Kammer besteht aus einem Eisenkiirpor a ,  dor mit

einem feuerfesten Futtor d  ausgeklcidet ist. Mehrere 
solcher Korper stehen in einem aus Blechplatten ge- 
bildeton Behiilter b, der Boden- und Deckelplatte aus 
StahlguB besitzt. Dor Zwiachenraum h "zwischen den 
einzelnen Korpern a ist mit Sand odor dergl. aus- 
gefullt, dor durch Bodenklappo i leicht entfornt werden 
kann. Jede Kammer besitzt einen leicht zu iiffnenden 
Boden f ,  auBerdem ein Schlackenloch. Sollen dio 
Kammern beheizbar eingerichtet werden, so wird dic 
Gas-Zu- und Ableitung leicht horausziehbar gomacht 
und dio Kammern untercinander durch loso incinander 
steckende Rohre k  miteinandor yerbunden.

KI. IS c , Nr. 17012!), vom 22. Dezember 1903. 
F r i t z  S c h r u f f  in R h e i n h a u s o n - F r i e m o r s h e i m .  
F alirbare Ausgleichkammer fu r  Blocke.

Dio falirbare Ausgleichkammer a besitzt Rohr- 
kriimmer b und c, die so geformt sind, daB die

Kammer ohne weiteres mit den Hcizzugon einer 
Feuerung und mit einem Abzugkanal yerbunden werden 
kann, so daB die wahrend des Transportos der Blocke 
auftretenden Warmeverluste jederzeit wieder gedeckt 
werden konnen, ohne die Blocke aus don W agen  
herausnehmen zu miissen.
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verbunden B in d .  Łetżtcre wiederum stehen durch 
Rohre w mit einom Dreiwegohahn x  in Yerbindung, 
durch dessen Einstellung der "Weg der abziehenden 
Gase bostimmt wird. Dies hat den Zweck, die Dampf- 
erzeugung im Dampfentwickler o 2 u regeln, indom 
man eine entsprechende Menge heiSen Gases an ihm 
yorbeistreichen laBt.

Brennstoff wird bei t anfgegeben; die Schwelgase 
unter der Kappe r  durch Kanale u in Kanale t- und

ein in denselben eingebautes Geblilse d, dessen Lei- 
stung ein Mehrfaches dor bei a zugeleiteten Gasmenge 
sein muB, in der Leitung des ringfiirmig gebauten 
Reinigers andauernd umgetrieben. Der Strom des 
zugeleiteten Gases wird hierbei b o  bemessen, daB das 
Gas mehrfach den Reiniger durchlaufen muB, buvor 
es ihn bei g  yerlaBt. Ilicrdurch wird eine sehr innige 
Beriilirung zwischen dem zu reinigenden Gase und 
den reinigenden Agentien bewirkt.

KI. 24 o, N r. 108 85S, vom 23. Dezember 1903. 
1’ a u 1 S c h m i d t  & D e s g r n z ,  T e o h n i s c h e s
li u r o a u , G. m. b. II. i n II a n n o y e r. Gaserzeuger 
m it Absdugung der in die Verbrennungszone zuriick- 
zufilhrenden Schwelgase an mehreren Stellen des 
oberen Schachtteiles.

Dio in dem Eiitgasungsraum aus dem frisch auf- 
gegebonon BrennstolT sich entwickolndon Schwelgase

worden durch mch- 
rere iiberoinander 

liegonde Oeffnungen 
n in eine Sammol- 
kammer m  geleitet, 
in dor sie zu oinem 
gleichmiiBigen Ge- 
misch Yoreinigt und 
so hoch erhitzt wer
den, daB ein Nieder- 
Bchlagen ihrer teeri- 
gon Bestandteile in 
der Ruckloitung c 
nicht ointritt. AuBer- 
dem schliigt sich in 
der y o ii  auBcn zu- 
gHngliohen Kammer 
m der mitgerissene 
Staub nieder. Die 
vereinten Schwelgase 
werdon durch die 

Leitung c dom unteren Teil des Generators wieder 
zugefahrt. Das fortige Generatorgas zieht durch die 
Ooffnung d  ab, tritt in don Raum e ein, von da in die 
boiden anderen Seitenwande in Rtiume s, gelangt dann 
um die beiden Zungen r  herum in die Kaniile h und 
YerlaBt den Gaserzeuger durch Rohr i.

KI. 24 o, Nr, 16SKJ77, vom 6. Noyember 1904. 
F r i t z  D i i r r  i n  K a r l s r u h e  und J o s o f  H u d  1 er
i u G 1 a u c b a u i. S. Gaserzeuger m it innerhalb der 
Ummantelung liegenden GasabzugskanSlen und von 
den Gasen beheiztem Dampfentwickler.

Der Generatorsehacht b ist yoii Kaniiien g und h 
umgeben, die mit den OaBahzugs^ittingnn i und k

Yon da in dio gliihcndc BrennstolTschicht zuriick- 
gefiihrt, in dio gloichzeitig durch Itohre  p  D am pf ein- 
geblaBen wird. Die YerbrennungBluft tr it t  bei e ein.

KI. 81 a, Nr. 10!) 101, vom 5. April 1905. J a m e s  
B o n o  in G l a s g o w ,  Schottl. Schmelzofen f i ir  Stahl 
und andere Metalle m it mehreren StichlSchern in ver- 
schiedenen Hohenlagen.

Der Ofen besitzt liiebroro Stieblocher b in bo- 
stimmten IIohenabBtanden Y o n e in an d e r , um je nach

der GroBe des GuBstiickes stets nur eino bcstimmte 
Menge des Ofeninlialtes abstechen zu konnen.

Diese Einrichtung gestattet auch stets einen Rest 
von fliissigem Metali im Ofen zu belasBon, da die 
vollige Entleerung des Ofens nur durch das unterste 
Stichlocli inoglich ist und nur boi seiner AuBerbetrieb- 
setzung Yorgenommen wird.

KI, 1 2 e , Nr. 109818, vom 24. Dezomber 1904. 
Y e r ę in ig t e  M a s c h i n e n f a b r i k  A u g s b u r g  und  
M a s c h i n e n b a u g e s e l l s c h a f t  Ni i r n b e r g ,  A .-G . in 
Ni i r n b e r g .  Verfahren zum Beinigen von Gasen.

Das zu reinigende Gas, welches bei a in den 
Reiniger beliebiger Bauart eingeleitet wird, wird durch
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K I. 24 f, N r. l<iS:10(i, vom 29. Oktober 1904. 
P a u l  S c h m i d t  & D e s g  r a z , T e c h n i s c h o B  
B u r o a u ,  O. m.  b. TT. i n H a n n o  ve r .  j Schrdger 
oder senkrechter Rost fiit Feuerungen aller A rt.

Um die Roststiibe n wiihrend des Betriobes ein- 
zeln auswechseln zu konnen, sind sie nur an ihrom 
oberen Endo mittels einer Scliraube l oder dorglelchen 
leiclit losbar am oberen Rostbalkcn k  bofestigt, wiih- 
rend sio sich mit ihrom unteren Endo mittels einer 
rundlichon Leisto d  in einer entsprochondon Nut des 
unteren Rostbalkcns f  stiltzen.

K I. 5 0 c , N r. 1 6 8 3 7 6 , vom 30. Juni 1905. 
M a s c li i n o n b a u - A u s t a 11 H u m b o l d t  i n K a 1 k 
b o i  K o l n  u n d  H e r m a n n  B a r t s c h i ir K o 1 u - 
D e u t z .  Yerfahren zu r  Entleerung der nicht ver- 
mahlbaren Ruckstiinde aus Kugelmilhlen.

Bei der Grob- und Foinzerklcinerung von Eisen-, 
Kupfer-, Thomas-, Puddelofen-, Hochofen- und

GieBereiachlacken mittels Kugelmiililen ist es bisher 
zwecks Entfernung der Bestandteile, welcho durch dio 
Kugeln nicht zerkleinert werden, z, B. GuBeisenspane, 
Messingkrfitzen oder sonstige festo Stoffe, erfordorlich, 
die Muliło stillzusetzen, um die Siebe abnehmen und 
das Mahlgehiiuse offnen zu konnen.

GetnaB der Erfindung werden diese sich in der 
Miihle anaammelnden Metallruckstiinde oder dergl.

durch Aonderung der Drchriclitung der Trommel aus 
ihr entfernt, indem sie hierbei durcli Spaltoffnungen h 
und iibor dio Schutzsiebo i den Austragoffnungcn a 
zurutschen und durch Umstellen der Klappe p  einem 
besonderen Sammelbehiilter zugefuhrt werden.

KI. 2 4 e , N r. 168890, vom 14. Januar 1908. 
M o r i t z H i l l  o G. m. b. n .  i n  D ro sd o n-  L o b ta u. 
Gaserzeuger m it schrag oder senkrecht gesteUtem 
Filllschacht m it sęitlichen Einlafitifinungen f i ir  L u ft 
und Dam pf.

SgUm die durch k  l zugcfiihrte Ycrbrennungsluft 
und den durch die Diise m  einstromenden Dampf

eineu langen AVeg durch den gluhenden lirennatofl' 
beschreiten zu lassen, goht dor Fiillschacht am unteren 
Endo in oinen engeren gekriimmten Kanał c iiber, 
dor mit dem Gasabzug d yęrbunden ist. In diesen 
Kanał c kann aus dcm Fiillschacht gliihonder Brcnn- 
stolf geschoben worden. Dio Neigung des Fiillschachts 
liiBt sieli durch dio Stellschraube p  beliebig einstellon. 
f  ist ein bowcglieher Kost zum Entfornen dor Schlacke.

K I. 10 a, Nr. 168440, vom 29. November 1903. 
F r a n z  J o s e p h  O o l l i n  i n D o r t m u n d .  Liegen- 
der Regenerativkoksufen m it doppelten senkrechten 
Jleizziigen.

Jede Heizwand ist durch eine mittlero Wand li 
in zwei Hiilften goteilt und diese wiederum in ein- 
zelne senkrechto Heizzilge a derart, daB die benach- 
barton Ziige dcrselbcn Iliilfto oben yiillig gegen-

einander abgoschlossen sind, wahrend dio in den 
boiden Wandhiilfton einander gegenuberliogonden 
Zilgc durch Oeffnungen i der Mittelwand b oder iiber 
dieso hinweg miteinander T orbum len sind. Die Heiz- 
gaso steigen in dem einen neizzug a hoch, gehen 
iiber dio Mittelwand und ziehen durch den zugehorigen 
zweiten lTeizzug a wieder nach unten ab. Ein Zug- 
wechsel findet also in der Quorrichtung der Heiz- 
wand statt.

K I. :$1 c, N r. 169568, vom 17. Februar 1904.
II o i n r i c h A n s p a c li i n F o l d a f i n g  b. Mi i nc he n.  
Modellpulcer.

Ais Modellpulver wird geniahlenor Asphaltstein 
allein oder in Mischung mit anderen Stoffen, z. B. 
Lykopodium, Torgeschlagen.
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Statistisches.
Ein- und Ausfuhr des Deutschen Reiches in den Monaten Marz-August 1906.

Elnfulir Ausfuhr

Eisenerze; eisen- odor mauganhaltige OasreinigungsmasBe; Konverterschlacken; t t
ausgebrnnnter cisenhaltigcr Schwefelkies (237 e)* .............................................. 3 226 258 i 867 197

192 921 1 113

Roheisen ( 7 7 7 ) ................................................................................................................................ 181 915 216 055
Brucheison, Alteisen (Schrott); Eisenfcilspiinc usw. (843a, 843b ) .......................
Rohren und Rohrenformstttoke aus nicht schmiedbarem GuB, Hiihnc, Yentile usw. 

(778 a u. b, 779 a u. 1), 783 c ) ............................................................................................

56 530 64 595

908 26 078
Walzen aus nicht schmiedbarem GuB (780a u. b ) ....................................................... 591 3 081
Maschinentcilo roli u. bearbeitctł * aus nicht schmiedb. GuB (782a, 783a —  d) 2 844 2 492
Sonstigc EiscnguBwaren roh und bearbeitet (781 a u. b, 782b, 783f u. g.) . . . 
Roliluppen; Robschienen; Rohblocke ; Brammcn; Yorgewalzte Blocke ; Platinen; 

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

4 261 18 928

3 175 175 281
Schm iedbares Eison in Staben: Triiger (_]_-, 1 1- und 1 L-JSiscn) (785a) 259 209 045
Eck- und W inkeleisen, ICnieBtiicke (785 b) ..................................................................... 604 26 239
Anderes geformtes (fassouiertes) Staheison (785 c ) ........................................................ 4 020 90 637
Band-, ReifeiBon (785d ) .............................................................................................................. 1 509 33 025
Anderes nicht goformtca Stabeisen; Eisen in StiŁben zum Uinschmelzen (785e) 10 616 65 703
Orobbleche: roh, entzundert. gerichtet, dressiort, geiirniBt (786a ) ....................... 4 781 86 280
Feinbleclie: wio vor (786 b u. c ) ............................................................................................ 3 505 37 878
Yerżinnto'Bleche (7 8 8 a ).............................................................................................................. 16 149 68
Yerzinkte Bleche (788 b ) ......................................................................................................... 1 7 557
B lccbo: abgeschliffen, lackiert, poliert, gcbriiunt usw. (787, 788 c) ................... 42 765
W ellblcch; Dolin- (Streck)-, Rifiel-, Waffel-, W arzeń; andere Bleche (789 a u. b, 790) 
Draht, gewalzt oder gezogen (791a — c, 792a — o ) .......................................................

126 6 878
4 521 143 622

Schlangenrohren, gewalzt oder gezogen; Rohrcnformstucke (793a u. b) . . . 54 1 477
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794 a u. b, 795 a u. b ) ................................ 4 187 37 788
Eisenbahnschiencn (796a u. b ) ................................................................................................ 211 161 259
Eisenbahnschwellen, EisenbahnlaBchen und Untorlagsplatten (796 c u. d) . . . . 43 76 867
Eisenbahnachsen, -radeisen, -riidor, -radsiitze ( 7 9 7 ) ....................................................... 420 31 122
Scbmicdbarer GuB; Schmiedestiicke *** (798a—d, 799a—f ) ..................................... 3 653 14 348
Geschosse, Kanonenrohro, Siigezahnkratzen usw. (7 9 9 g ).................................... ....  . 1 427 11 248
Bruckcn- und Eisenkonstruktionen (800a u. b ) ................................................................ 379 14 787
Anker, Ambosse, Schraubstocke, Breclieisen, Hammer, ICloben und Rollen zu 

Flaschcnzugen; Winden (806 a—c, 8 0 7 ) ..................................................................... 349 2 362
Landwirtschaftliche Geriito (808a u. b, 809, 810, 811a u. b, 816a u. b ) . . . . 990 13 742
W crkzeuge (812a u. b, 813a—c, 814a u. b, 815a—d, 8 3 6 a ).................................... 616 7 282
Eisenbahnlaschenschrauben, -keile, Schwellenschrauben usw. (820 a) . . . . , 29 4 799
Sonstiges Eisenbahnmaterial (821 a u. b, 8 2 4 a ) ......................................... ....................... 159 3 933
Schrauben, Nietc usw. (820b u. c, 825 e ) .......................................................................... 494 0 896
Achsen und Achsenteilo (822, 823a u. b ) .......................................................................... 85 759
W agenfedern (824 b ) .................................................................................................................. 31 728
DrahtBeile (825 a ) ........................................................................................................................... 128 2 079
Andere Drahtwaren (825 b—d ) ................................................................................................ 489 12 002
Drahtstifte (825 f, 826a u. b, 8 2 7 ) .......................................................................................
IlauB- und KUchengcr&to (828b u. c ) ......................................................................... ....  .

887 29 374
401 14 799

Ketten (829 a u. 1), 8 3 0 ) .............................................................................................................. 1 304 1 263
Feino MoBser, feine Scheren usw. (836b u. c ) ................................................................ 52 1 738
Nith-, Strick-, Stick- usw. Nadeln (841 a —c ) .................................................................... 66 1 413
Alle iibrigen Eisonwaren (816c u. d—819, 828a, 832—835, 836d u. c —840, 

8 4 2 ) ..........................................................................................................' ................................. 988 21 385
Eisen und Eisenlegierungen, unYollstandig a n g e m e ld e t ..............................................
Kessel- und Kesselschmiedearbeiten (801 a —d, 802—8 0 5 ) .........................................

— 356
794 8 273

Eisen und Eisenwaren in den Monaten Marz-August 1906 314 493 1 696 296
Maschinen „ „ „ „ 38 148 116 196

Summo 352 641 1 812 492

Januar-August 1906: Eisen und E isenw aren ....................... 380 970 2 417 635
M asch inen .............................................. 59 713 185 000

Summę 440 683 2 602 635
Januar-August 1905: Eisen und Eisenwaren . . . . . . 208 043 2 064 814

M asch in en .............................................. 55 390 193 035

Summę 263 433 2 257 849

* Die in Klamraern stehenden Ziffern bedeuteu die Nummern des statistischen Warenvcrzeichnisses.
** Die A u s f u h r  an bearbeiteten gu Boisernen Mascbinenteilen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefdhrt. 

ł ł ł  Die A u s f u h r  an Schmicdcstuckcn fiir Maschinen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefiihrt.
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Berichte uber Yersammlungen aus Fachvereinen.
Verein deutscher EisengieBereien.

In Erganzung unseres Berichtos Uber dio Haupt- 
yersammlung des Yereins deutscher EisengieBereien 
zu NQrnberg* bringen wir nachstehend die Ausfuh- 
rungen des Vorsitzenden der Kommissioa fur die Prii- 
fung von GuBeisen, Geh. Bergrat J t l n g s t  in Berlin:

„Meine Ilerren! In dor am 19. Septeinbor 1905 
in Eisenach abgehaltenen Hauptyersammlung unseres 
Yereins** haben Sio der Kommission fiir GuBeisen- 
priifung den Auftrag erteilt, die im Jahre 190-1 in 
Hamburg aufgestollton
Yorsclirifton fiir dio Llefcrung yon Gufioisen***
weiter zu bearbeiten und zu prufen, ob oino Abande- 
rung derselben geboten erschcine. Sie yerstarkten 
zu diesem Zwecke die dorzeitige Kommission um vier 
Mitglieder. Dio derzeitigo Kommission war sich bei 
der Aufstellung der hier in Prago stohenden Vor- 
Bchriften rech t wohl bewuBt, dali die vom Veroin 
deutscher Eisenhuttenleuto 1901 aufgestollten, auf die 
Bauschingerschen Normen begriindeten Vorschriften 
fiir GuBoisonpriifung den EisengieBorn voll geniigen, 
um den Betrieb zu regoln und zu kontrollieren. Aber 
ebenso war sio ttborzeugt, daB diese Yorsclirifton den 
Y erbrauchern  des GuBoisons, den Konstrukteuren und 
Ingenieuren, den koniglichen und stadtischen Be- 
hórden n i c h t  to 11 geniigen konnen, und am aller- 
wenigsten den Miiiinem der Wissonschaft.

Die Kommission glaubte in den von ihr yor- 
geschlagenen und von der Hauptyersammlung ein- 
stimmig angenoinmonen Yorsciiriften die ihr gestellte 
Aufgabe vom kaufmiiimisch-technischen Standpunkte 
aus zurzeit gelost zu haben. Die ihr yon vielen 
Seiten gowordenen Zustimmungen bestatigten die 
ltichtigkeit dioser Ansicht. So erkennt dor groBe 
Yorband der amerikauischon EisengieBer unsero Yor- 
schriften ais zweckentsprechend an und erachtet sie 
in ihren Wirkungon den yon ihm aufgestollton Yor- 
schriften gloich. „Dor Deutsche Yerband fiir Materinl- 
priifungen der Technik" hat ulisero Yorsclirifton mit 
nur unwosentlichen Abanderungen seinen Ausschiissen 
zur Annahme empfohlen. Und ais besonders erfreu- 
liches Zoichen ist anzufuhren, daB der Herr Minister 
fiir Handel und Gewerbe in don yor kurzem ver- 
offentlichteu »Grnndsiitzen fiir dio Aufstellung, don 
Bau und don Betrieb der Dampf-Trockcn- und 
Schlichtzylinder* ausdriicklich yorschreibt: »das  z u 
d e n  Z y l i n d o r n  zu v e r w e n d o n d e  G u B e i s e n  
mu B  d o n  Y o r s c i i r i f t e n  d o r  d e u t s c h e n  E i s o n -  
g i o B e r  e n t s p r e c h e n t .

Dieso Anwoisung ist um so orfroulicher, ais noch 
yor zwei Jahren, kurz yor der Veroffentlichung unserer 
Vorschriften, oin hoher maBgebender Beamter des- 
selbon Ministeriums in der Sitzung am 11. Dezember
1903 sich sehr abiiillig iiber die Qualitiit und Yor- 
wendbarkoit des GuBeisous ausgesproclien hat. — So 
hat dor Yeroin deutscher EisongioBoreien durch die 
dargebotonon G.arantien an Yertrauen und Ansehen 
gewonnen und die praktischo Folgo ist, daB der Wert 
des GuBeisens wiedor gosliegon ist. Die derzoitigo 
Kommission orachtete dio aufgostellten Yorsciiriften 
zwar fiir yerbesserungsfahig, glaubte abor oino etwa 
erforderliclio Abitnderung derselben orst dann bo- 
antragen zu sollen, wenn die yon dom Deutschen Yer- 
bando ftir Matorialprilfungen der Technik gofaBten 
Beschliisse bokannt gowordon, Eine frilhere Aende-

* „Stahl und Eison1' 1906 Nr. 19 S. 1208.
** „ „ ,  1905 Nr. 19 S. 1153.

*** „ ,, „ 1904 Nr. 21 S. 1255.

rung der Yorsclirifton wurde nur dazu beitragen, das 
Ansehen unseres Vereins zu schiidigen.

M. 11., die y er  s t a r k  t e  Kommission hat im 
Laufo des Jahres drei Sitzungcn abgehaltcn. In den 
beiden ersten Sitzungcn ist sie der Ansicht der 
friiheren Kommission beigetreten. In der dritten, am
14. September d. J. abgehaltenen Sitzung hat sie, 
nachdem die Beschliisse des Deutschen Yorbandes fiir 
Materialpriifungon der Technik bekannt gcworden, 
beschlossen, einige Abiiuderungsantrage zu stellen. 
Der BescliluB des Deutschen Yorbandes lautet dahin:
• Entsprechend dem Antrago des Unterausschusses 1 b 
fiir GuBeisenpriifung sind den Ausschiissen fiir Grau- 
guB: rollendos Materiał, Łokomotiven, GuBrohren, die 
Yorschriften fiir Lieferung yon GuBeisen, so wie sie 
der Yerein deutscher EisengieBereien aufgestellt hat, 
unter Boriicksichtigung der boantragten Abiinderungen 
zur Prufung und evontuellen Annahino zu iiber- 
weisen.« — Ein sehr orfreuliches Resultat. Die yon 
dem UntorausscliuB lb  boantragten Abiinderungen 
betreffen den MaschinenguB und die Dampfleitungs- 
rohren.

a) MaschinenguB: Anstatt der in unseren Yor
schriften yorgeBohonen Unterabteilungon 1. Maschinen
guB yon mittlerer Festigkeit, 2. MaschinonguB yon 
lioher Festigkeit, 3. MaschinonguB yon sohr hoher 
Festigkeit sollen eingesetzt worden: 1. Maschinen
guB mittlerer Festigkeit, 2. MaschinonguB yon hoher 
Festigkeit, letztere jedoch mit den hohon Festigkeits- 
ziffern der bisherigen Unterabteilung 3.

b) Dampfleitungsrohron: Anstatt der in unseren
Vorschrifte«i yorgesohenen Unterabteilungen l.D am pf- 
loitungsrohren fiir Dampfdruck bis zu 8 Atm., 2. Dampf- 
loitungsriihren fur Dampfdruck iiber 8 Atm. soli nur 
eino Abteilung eingesetzt werden: »Dampfloitungs- 
riihron, Yentilgehiiuso usw., und zwar mit den liohen 
Festigkoitsziflern der bisherigen Unterabtoilung 2.«

Sodann bezeichnot der UnterausschuB dio Auf- 
nahme der Schlagprobe, yerbundon mit dor mikro- 
skopischon Untersuchung, in dio Yorschriften fiir 
durchaus geboten. Er sieht jodoch zurzeit yon dieser 
Aufnahme ab, da noch nicht geniigend Materiał yor- 
licgt. Die koniglichen Material-Prilfungsanstalten or- 
bieton sich, kostenfrei eingosandte Probostabo unent- 
geltlich zu untorsuchen. lin  Interesse der EisengieBor 
mochto ich Sio ersuchen, diesor Aufforderung Folgo 
zu leisten.

M. H., Ihre Kommission hat in dor am 14. d. M. 
abgehiltcnen Sitzung beschlossen:

I. den von dem UnterausschuB lb  des Deutschen 
Yorbandes boantragten Aenderungen beizutreten, 
jedoch in den Yorsclirifton oinzuBotzon: anstatt 
l. MaschinenguB von mittlerer Festigkeit, 2. Ma
schinenguB yon hoher Festigkeit nunmehr 1. Ma
schinenguB, 2. MaschinenguB fiir hohe Bo- 
anspruchung; ferner anstatt Dampfleitungsrohren, 
Yentilgehiiuso usw. nunmehr Dampfleitungsrohron 
fiir hohen Druck.

II. zu beantragen, daB dio Festigkeitsziffern des Ma- 
schinengusses, Bau- und Siiulongusses und dos 
llohrengusses um jo 2 bezw. 1 kg auf 1 qmm 
herabgesetzt werdon. Deinnach soli die Biege- 
festigkeit des Maschinongusses anstatt 32 nur
30 kg, des Maschinongusses fiir hohe Be- 
anspruchung anstatt 36 nur 35 kg, des Bau- und 
Sśiulengusses anstatt 30 nur 28 kg, der Gas- und 
'NYasserleitungsrohrcn anstatt 30 nur 28 kg, der 
Dampfleitungsrohren fiir hohen Druck anstatt 
36 nur 35 kg auf 1 qmm (Probestab iiber 20 mm 
Durchmesser und 400 mm MoBlange) betragen.
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III. Dem Antrage der Halberger Hiitte entsprechend,
* soli nuf Grund einea von derselben Yorgelegten 
. Entwurfes »Deutacho Yorachriften fiir Lieferung 

von GuBrohren* eino Aondorung der hisherigen 
Lieferungsbedingungen angestrobt wordon.
Der Antrag I und III ist einetiminig gofaBt, der 

Antrag II durch Majoritat angenommen.
Durch don Antrag II ist eino Differenz in den 

Auffassungon der Kommission und des Unteraua- 
schussea 1 b des Deutschen Verbandes fiir Matorial- 
priifungon der Technik hervorgerufen, dereń Boseiti- 
gung, wenn irgend moglich, dringend geboten er
scheint. Denn nur dann, wenn unser Verein mit dem 
Deutschen Yerbande fiir Materialprilfungen dor Technik 
und den groBen Yoreinen doutschor Ingenieure und 
deutscher Eisenhiittonlouto Hand in Iland geht, haben 
dio gemoinsani aufgestellton Yorschrifton Gewicht 
und Geltung.

Die Kommission bittet daher um die Enniich- 
tigung: I. mit dem Deutschen Yerbande fiir Material- 
priifungon dor Technik behufs Einigung in Yerhandlung 
zu treten, 2. dem Ańtrago dor Ilalborgor Hiitte ent
sprechend eino Aondorung dor hisherigen Yorschriften 
fiir Lieferung von GuBroliron anstreben zu diirfen.

Dio Kommission hofft, Ihnen schon in dor niieh- 
sten Hauptversammlung allseitig bofriodigende Yor- 
schliige unterbreiten zu konnen."

Dor Arortragendo kam sodann auf die Grundsatze 
fiir den Bau und den Betrieb von Dampf-Trocken- 
und Schlichtzylindorn zu sprochon, wio solcho neuer- 
dings von dem Minister fur Handel und Geworbe 
Yorgeschrieben sind. W ir haben dieselben bereits 
friiher wiedcrgegeben. *

Redner fiihrt darauf fort: „Dieso Yorschrifton
haben in mehreren Kreisen der EisengieBerei Be- 
denkon liorvorgerufen und ist der Kommission yon 
unserem Yorstando der Auftrag erteilt, diese Frage 
klar zu legen. ** Dio angestellten Erkundigungen

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1906 Nr. 9 S. 567.
** Ueber diese betretfs einiger Paragraphen der 

„Grundsiitzo" geuuBerton Bedenken sind wir in der 
Lago, Nachstehendes mitzuteilen:

„Zu 7. Dio Yorschrift, daB diu Zylinder min- 
doatens dem iiuBeren Luftdruck wideratehon sollen 
boi Eintritt eines Yakuums, erscheint nicht priizis 
genug. Es wiirde richtiger aein, zu sagen: A l l o
solcho Zylinder miissen oinem inneren Probedruck 
Yon mindostons 1 ł/a Atm. unterworfen wordon.

Zu 8. Dio Yorschrift, daB ais Baustolf fiir Zy- 
lindor iiber 2*/i Atm. Betriebsspannung GuBeisen nicht 
Yerwendot werden dilrfe, erscheint, einen richtig kon- 
struierten Zylinder aus gutom zweckentspreehondem 
GuBeisen yorausgesetzt, o i n e d u r c h a u s  Y o r f e h l t e  
zu sein. Eine solche wiirde fiir Konsumenton wio 
Produzenten uborall hinderlich wie auch direkt 
scliadigend sein, olino ontaprechende Yorteile zu 
bieten. Ea kann niimlich G u B e i s o n fiir dic vor- 
liegenden Zwecke, sobald nur die B e a n s p r u c h u n g  
in den r i c h t i g e n  G r e n z o n  bleibt und die c h e -  
m i B c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  eino z w o c k e n t -  
s p r e c h e n d o  ist, ais ein hinroichend s i c h  er  os  
und z u y e r 1ftas i g e s  Materiał bezeichnet werden. 
Bei den diesbeziiglichen Yorschriften ist iiber die Zu
sammensetzung, trotzdem diese doch wohl in An- 
betracht der fast iiberall auftretendon Temperatur- 
und Druckschwankungen sowio der haufig Yorkoin- 
mendon StoBo und Bewegurigen auBorat wichtig ist, 
leider nichts gesagt.

Auf einem W'erke wordon seit etwa 25 Jahren 
Zylinder und Druckapparato fiir dio Yerschiedonsten 
Zwecke, besondors aber fiir die chemische Industrie, 
hergestellt. Die Druckprobon Yariieren hierbei von 
etwa 1 '/« bis 150 Atm. Obgleich dio Beanspruchung

haben ergeben, daB die beregteu Grundsatze gar nicht 
dio Dampfmaachinenzylinder beriihron, Bondem sich 
nur auf Dampf-Trocken- und Schlichtzylindor der 
Papiorfabriken usw. beziehen. Auch wollen dio be- 
treffenden Fabrikanten eine hiihoro Dampfspannung 
ais Yorgeschrioben gar nicht.

Es liegt daher ein Grund zu Bedenken nicht Yor. 
Die irrige Auffassung ist durch die unklare Fassung 
der ininistoriollen Yorschrift veranlaflt worden und 
diirfte eine Klarlegung derselben geboten aoin.

In der im Yorjahro abgohaltenen Hauptversamm- 
lung habe ich die

Motallograpkle
ais die W issenschaft bezeichnet, welche una einen 
klaren Einblick in das Wesen dea GuBeiaens ermog
lichen und das Dunkel lichten werde, welches hin- 
sichtlich der Yerbindungen des Kohlonstolfea, Si- 
liziums, Mangans, Phosphors und Schwefels mit dem 
Eison noch herrsclit. Ich gab der Hoffnung Aus
druck, daB ich Ihnen schon heute auf Grund des Stu- 
diums dor Ihnen Yorgolegton photographischen Bilder 
yerechiedener GuBeisonsorten bostimmte Mitteilungon 
machen wiirde, wie aus diesen Bildern — ohne łlilfe  
der Chemie — d ie  Z u s a m m o n a e t z u n g  d e s  
G u B o i s e u s  und die m e  c h a n  i s c b  o n  E i g e n 
s c h a f t e n  deaselben zu orkennen seien. Meino iloll'- 
nung ist nicht in Erliillung gegangen. Jahr und 
Tag habe ich die photographischon Bildor nach der 
angedeuteten Richtung bin zu entziffern gesucht, habe 
Fachschriften zu Rato gezogen und bin zu der Er-

dieser GefiiBe spater im Betriebe meistena eino sehr 
intensire war, so sind trotz dor groBen Zahl irgend- 
welche Nachteilo oder Schiidon bis heute nicht ent
standen. Dieses ist aber nur dem Umatande zu- 
zuachreiben, daB bei diesen GefaBen neben dor Kon- 
atruktion auch auf dio riehtigo ZuBammcnsetzung dea 
GuBeisens steta die groBte Sorgfalt gerichtet wurde.

Auch die Yorschrift, daB GuBeisen bei der Druck- 
probe durchsehnittlich nicht hiiher ais mit 2 kg f. d. 
Quadratinillimeter beansprucht werden kiinno, ist zu 
weit gegangen. Man kann ohno jeden Nachteil boi 
unseren meisten deutschen Eisensorten hohor gehen.

Eb diirfte bei diesem Punkte angebracht Bein, 
Riickaicht zu nelimen, oh die Zylinder etwa oinom 
YerschleiB auagesetzt sind, sei dieser nun ein mecha- 
nischer odor durch Chemikalien herbeigefiihrter. 
Ferner diirfte os aich empfohlen, die Beanspruchung 
nach dem PhoBphorgehalt abzustufen, so daB dio 
phosplioriirmeren GuBstiicke hohor beansprucht werden 
konnen ais dio phosphorreicheren. Eine solche Yor- 
schrift wiiro nicht nur im Interesse dor Betriebs- 
sicherheit sehr zu wiinschen, sondom ea YYdrde hier- 
durch y i e l l e i c h t  auch die Einfuhr Y i o l e r  B o l c h e r  Zy
l i n d e r  aua stark phosphorhaltigom Materiał und daher 
miudorwertiger Zylinder aus Belgien verhindert oder 
doch Yermindert.

SchlieBlich aei noch bemerkt, daB dio diekwan- 
digon GuBzylinder den diinnwandigon Blechzylindern 
besonders da o n t a c h i e d e n  Y o r z u z i e h e n  sind, 
wo ein VerschloiB durch chemische Einfliisae statt- 
findot. Bei den Apparaton aus FluBeisen konnen 
niimlich YerhultniamiiBig geringe Schwiichungen der 
Wandungen oder kleine Materialfehler Bchon Y c r -  
hiingnisYoll werden, oho sie bemerkt werden. Bei 
GuBgefaBen dagegen kann dio ubsolute Abnutzung 
schon Yiel groBor werden, ehe ein Schadon eintritt. 
Eine grofiere Schadenstołle oder Abnutzung wird aber 
bei der Reyision natiirlich Yiel loichter gofunden ala 
eine kleinere. IlauptBachlich aus diesom Grundo 
muBten in bestimmten Fftllen die biaher angewandten 
und behordlich Yorgeschriebonen schinicdoisernon 
Apparate durch aolche aus GuBeisen ersetzt werden.“

Anm. d. lledaktion .
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kenntnis gelangt, daB b o i d e m  g e g e n w i i r t i g o n  
S t a n d p u n k t o  d e r  A Y i s s e n s c h a f t  d i e s e s  
Z i e l  n i c h t  z u er  r e i  eh  en ist. Die H1I. Pro- 
fossoren M a r t  e n  s und H o y n  teilen diese Ansicht. 
Wohl ist es moglich, aus dem Auftreten dos Graphits 
Schliisse auf die mechanische Fcstigkeit doB GuB- 
eisens zu ziohen, und wohl ist das Auftreten dor 
Kolile-Eison-Yerbindungen, wie Zementit, Perlit, Sorbit, 
Martensit usw., zu erkennen, dio mannigfachen Yer
bindungen des Siliziums, Mangans, Phosphors, Schwe- 
fels, Arsens usw. sind jedoch noch in Punkel gchiillt. 
Hoffen wir, daB das Studium der Metallogrnphio 
weitere Aufkliirungen bringen wird. Zurzeit muB die 
Chemio noch die Hauptsttitze des EisengieBers bleiben, 
und ist die Metallographie nur ais Ililfswissenscliaft 
7,u betrachten. Wenn auch dio Metallographie unsere 
Erwartungen nach der angedeutoton Richtung hin 
nicht erfiillt hat, so hat sie doch in das W esen des 
fliissigen und orstarrenden (lu lici sens Aufscliliisso ge- 
bracht.

Schon vor mchrercn Jahroii babo ich hier in 
diesom Kroiso wiederholt darauf liingowicsen, dal! 
das mohr oder weniger lieilie Einschmelzen des Roh- 
eisens und das mehr oder weniger rasche Abkiihlen 
des fliissigen GuBoisens einon hervorragenden EinfluB 
auf dio Qualitat der GuBstiicke ausUbt, ohne Ihnen 
eino geniigende wissenseliaftliche Bogrilndnng vor- 
fiiliren zu kunneu. Heute kann ich diese Łtlcko aus- 
fiillen. Dem gestem  gehorten, so interessanten Vor- 
trago des Urn. Professor Heyn entnehmen wir dic 
Erklfirung.

Dio Temperatur des fliissigen GuBeisens betragt 
bekanatlich etwa 1200° O. Bei dieser Temperatur 
sind die Beimengungen des GuBeisens: Kohlenstoff, 
Silizium, Mangan, Phosphor und Schwefel in dem 
fliissigen Eisen aufgclost ebenso wie Salz im Wasser. 
lie i der Abkiihlung Bcheiden sieli aus dieser Mutter- 
laugo — jo nacli dem Grade ihres Schmelzpunktes — 
die yerschiedenen Gefiigebildner der Beimengungen 
in Yerschiedenen Formen nach und nach aus und er
geben bei Yolligem Erstarren ein Konglomerat von 
Misclikristallen. Diese Abkiihlung erfolgt nicht 
gleichmSBig. Es treten zwoi Yerzogeruugen, Halte- 
punkto bei Wiirmcentwickliing auf. Dor erste Halte- 
punkt tritt boi etwa 1130° C., der z w e i t e  Ilalte- 
punkt bei etwa 700° C. ein. Bei dom Ilaltepunkte 
1130" C. scheidet nach Heyn und Osmond bei 
weiBem Roheisen Karbid aus, boi grauem Roheisen 
beginnt die Graphitbildting. Bei dem Ilaltepunkte 
700° C. bilden sich Misclikristallo von Karbid 
und Ferrit, »Perlit* genannt. Boi weiterer Abkiih- 
luug treten Pinbildungen ein und zeigen sich dieso 
bei langsamer Abkiihlung besonders in dem An- 
wachsen des Graphits. Das fliissige GuBeisen, rasch 
abgekiihlt, ergibt harto, sprode, schwaehe Eisenyer- 
bindungen, Martensit und dessen Unterabteilungen 
Troostit und Austenit. Bei langsamer Abkiihlung da
gegen entstoht Perlit, eine Yerbindung von Zementit 
und Ferrit, welche dem GuBeisen W eichheit, Zahig- 
keit und Festigkeit Yerleiht.

W ir sehen also wahrend der Erstarrung d e B  
fliissigen GuBeisens ein fortwahrendes Bilden und Um- 
bilden der Eisen-Kohle-Yerbindungen und eine stete 
Bewegung der einzelnen Beimengungen.

Gleichwie der Kohlenstoff gehen dio Bei- 
niengungen des Eisens: Silizium, Mangan, Phosphor, 
Schwefel usw., ahnliche, uns noch wenig bekannto 
Gefugebildungen oin. W ir wissen nur aus Erfahrung, 
daB diese Bildner ihres blatterigen Gefiigos wegen eine 
Schwachung des GuBeiscuB herbeifuhren, sobald die 
Gcsamtmenge der Beimengungen eino gowisso Grenze, 
etwa 6,75 o/o, ubersclireitet.

Aus allem geht hervor, daB je  nach der Abkiih- 
lungsweise ein in seinon mechanischen Eigenschaften 
ganz Yerschiedenartiges GuBeisen entstehen muB.

Ilieraus ergibt sich fiir den EisengieBor dio praktischo 
Lehre, daB RohciBen bei hoher Temperatur cinzu- 
schmelzen und die Abkiihlung des GuBeisens je nach 
der beabsichtigten Yerwendung der GuBstiicke scharf 
zu regeln.

31. I I .! Nun nocli eine kurze, jedoch sehr inter- 
essanto Mitteilung, wolcho wir der Giite des Era. In
genieur M e y e r ,  Direktor der Sulzerschen Eisen
gieBerei in Wintorthur, verdanken. Es ist gewiB zu 
einer Zoit, in welcher der Ersatz des GuBeisens durch 
StahlguB angestrebt wird, fiir den EisengieBor yon 
besonderem Interesse, zu wissen, wie sich dio
Biegofestigkeit dos (Julioisens in Ihimpfzylindorn, 

Absperrventllon, Itoliren ustt., welclio liolion 
Damplspannungon, also auch liohen Tomporaturen 

ausgosotzt sind, 
der Einwirkung der Temperaturunterschiede gegeniiber 
Yerhalten. Wenn es 111111 auch zutreffend ist, daB in 
don bezeielineten Fiillen dio Zśihigkeit dos GuBeisens 
mehr in Botracht kommt, ais die Biegofestigkeit, so 
bin ich doch der Ansicht, daB manchor Rohrbruch an 
Dampfkosseln nicht immer der Qualittlt des GuBeisens 
zur Last zu legen, sondern dem Umstande ziizuschreiben 
ist, daB der Konstrukteur der Festigkeitsabnahme des 
GuBeiBens bei erhohten Temperaturen zu wenig Recli- 
nung getragen hat.

Meines W issens ist iiber das Yerhalten des GuB
eisens bei erhohten Temperaturen noch wenig bekannt 
geworden. lir . y. B a c h  hat in der „ZeitBchrilt des 
Yercines deutscher Ingenieure" 1901 S. 168/169 Yer- 
sucho iiber die Zugfestigkeit eines hochwcrtigen GuB
eisens y o ii  bekannter chemischer Zusammensetzung 
Yeroffentlicht. Er gibt dort die Zufestigkeit a n : 

bei 2 0 ° C. nuf 2362 kg auf 1 qcm
„ 300 ̂  „ „ 2335 „ „ 1 „
„ 400" „ „ 2177 „ „ 1 „
„ 500" „ „ 1793 „ „ 1 „
„ 575°  „ „ 1230 „ * 1 „

Da nun Yerauche, welche die Biegofestigkeit des 
GuBeisens nachweisen, nicht Yorliegen, so bat ich 
Urn. Ingenieur Meyer, solche auszufiihren. Hr. Moyer 
ist mciner Bitte bereitwilligst nachgekommen. Er 
yerwendete zu diesen Yersuchen GuBstSbe von 30 mm 
Durchmesser und 500 mm MeBISngo. Zum Erwarmen 
der Probestabe dienten Oel- und Metallbiider (Ool, 
Bici, Zinn, Aluminium), und zum Breclien dor er- 
wiirmten Stiibe die Fr. Kruppsche Biegemaschine. 
Die Temperatur wurde durch einen Spezialisten kalori- 
metrisch bestinunt. 48 Yersuche Bind in dor Sulzor- 
schen EisengieBerei, Winterthur, in zwei Kontroll- 
weisen ausgefiihrt. Da die Yeroffentlichung dieser 
Yersuche heabsichtigt ist, und das verwendeto Materiał, 
dessen chemische Zusammensetzung, das Yersuchs- 
Yerfahron, die erhaltenen Resultate und dio gezogenen 
Schliisse eingehend behandelt worden sollen, so werde 
ich mich liier nur auf dio Wiedergabo einiger woniger 
Zahlen bescliranken, welche das charakteristiseho Bild 
der Resultato ergeben. Es betrug bei oiner Temperatur:

die Bletfefefitig- die Durcli-
I. R e i h e . keit auf 1 qmm Megung

nim
Yon 1 8 °  C. . . .  37,05 7,75

» 6 6 “ „ . .. . . . 35,00 7,50
» 2 6 8 °  „ . . 7,00
* 297 » „ . . . . . 31,30 7,50
.  C20“ „ . . . . . 19,05 14,00
„ 8 0 7 “ „ . ,, . . . 11,90 24,00

. R e i h e .
Yon 1 8 °  O. . . . . 37,14 7,6

85"  „ 7,0
„ 1 5 5 °  , 7,0
„ 370" „ . .. . . . 33,10 7,5
„ 5 8 0 0 „ . . .  25,40 14,5
„ 810"  „ . ., . . . 9,70 20,0
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Die Farbo dor Bruchflaeho der Stabo war
bei 8 5 ° C. . ,, . naturfarbig,

310° V • • . grauyiolett,
Jł 460° V • * . blau,
n 510° . blaugrau;

670° n • • graubraun,
780 " n • ■, . schwarzblau,

n 810° n • . schwarzgrau.
AuffHllig ist das Verhalten dor Durchbiegting.
Wenn wir auch don angefilhrten Zahlen nar an- 

nilhernde Riehtigkeit zugestohoD, so zeigen diesolben 
docli — gogen nnsere Erwartung — daB schon boi 
66" O. eino Abnalimo dor B iegefestigkeit cintrkt. 
Eine solir beachtenswerto Erschoinung. Wir wisson, 
daB dio Temperatur dea gcaattigtcn Wasserd<imjifos 
boi 5,5 Atmospharen Druck =  155,85° C. betragt. Boi 
dieser Temperatur erloidet dio Biogefestigkeit des 
Gulieisena oine Abnahme Yon =  3,36 kg auf 1 qinm. 
lla t  der Konstruktcur diese Festigkcitaabnahme nicht 
in Rcchming gezogen, so ist die Yeranlasaung zu 
Briichen gogobon. Demnach empliehlt sich die Fort- 
sotziing dor Yeraucho und ist dabei heBonders zu be- 
achten, wolcheiiEinfluBdie Beimongungon des GuBeiaena 
usw. bei ver8cbiedonem Golialto und boi Yorsohiedenen 
Temporaturen auf die Featigkcit dosaelben ausiiben.

Ich hoffo, daB diese kurze Mitteilung Anregung 
geben wird zu wciteren Yersuchen im Intereaso der 
Wiasenschaft und zum Nutzeu der EisongieBer; ich 
holTo forner, daB schon in dor nachsten IIauptvcrsamm- 
lung die Erfolge diosor Yeraucho vorgelegt worden. 
Heuto bitto ich um Ihro allseitigo Zuatimmung, dem 
Urn. lngenieur Meyer fiir scino miihevollon Arhoiton 
unseren Yerbindlichaten Dank zmn Auadruck bringen 
zu diirfen.u (Lebhnfter Beifall.)

Der Internationale Verband der Dampf- 
k e s s e l -  U eberw achungs-V ere ine

hiolt seine dioajiihrige 36. Dolcgiorten- und Ingonieur- 
Vcrsammlung zu Mailand im AnschluB an dio dort 
stattfindende Ausstellung ab.* Es waren Yertreter 
faat aller deutschen und franziisisohon Yercine sowie 
des MailSnder, Turiner, Stockholmer und Malm3er 
VoroiiiB und eine Anzahl von Giiston anweaend. Am 
Montag den 17. Septembor, Yormittags 9 Ulir, fand 
die Eroltnung des Kongressos im Palast der por- 
manenten Auastcllung dor achonen Kiinate durch Ober- 
ingoniour D u n s i n g  in Yertretung dea Yerhinderten 
Yoraitzcnden Direktor Z w i a u e r - Wi e n  statt. Es wurde 
boachlosson, daB sich dor Ycrband den Bestimimingen 
iiber die Foatstoilung der MaBstiibo fiir Tndikatorfodern 
im Einvornehinen mit der P h y s i k a l i s c h - T e c h -  
n i s c h o n  R e i c l i a a n a t a l t ,  aufgeatellt yoiu Y o r o i n  
d o u t s c h o r  T n g o n i e u r e ,  anschlieBo. (Yergl. Zeit- 
achrift des letzteren Yeroines 1906 Heft 18 S. 709.)

An daa Referat dea Oberingenieurs II i 11 i g  e r - 
Berlin" iiber typische Defekte, wio sie bei Waaser- 
rohrenkeaaeln hekannt goworden und zu Yerhindorn 
sind, kniipfte sich eine eingehendero Beaprechung. 
Dabei apielten die SdhweiBniihte der Keaselrohro eine 
liervorragende Rolle, dio bei Ansaminlungen yoii Riick- 
stiindon aus dem Waaaer und bei Zirkulationaatorungen 
iiberhitzt worden, aufplatzen und die Gefahr lierYor- 
rufon, daB durch den auatretomlen Inhalt dea kochendon 
Wassors und dea lierauageblaaenen gluhenden Kohlen- 
materiala daa Bedienungapersonal bcschiidigt wird. 
Nahtlose Ma n n e s ma n n - Ro h r e  und nach innon auf- 
achlagonde Feuerturen werden hiergegen zur An- 
wendung empfohlen.

Oberingenieur M ii n a t e r berichtet iiber Er- 
fahrungen und Yerbroitung Yon mechamschen Feuer-

* Nach „Zeitachrift fur Dampfkessel- und Ma- 
schinenbetriob“ 1906 Nr. 39.

beschickungs-Einrichtungen (Stockem), wobei dieselbon 
beBchrioben, ihro Yor- und Nachtcilo geachildort und 
gowttrdigt werden. Tn der nauptsache kommt der 
Referent zu dem SchluB, dafi diese Einrichtungon 
koineswegs fiir alle Falle geeignet sind, dafi sio wobl 
die mochaniache Arbeit des Beschickens erloichtern, 
aber BorgfSltige und sacliYerBtandigo Ueberwacbung 
erfordorn, alao Yoin Wiirtor abhiingig sin d ; auch kann 
das Reparaturenkonto hoch worden. Die Auanutzung 
kann ebenso weit gesteigert worden wio mit gewiihn- 
lichen, gut geleitoten Feuorungseinriohtungen. — Tn der 
Bosprecbung wird liervorgelioben, daB Yorgesclialtete 
Kohlonbrecher aich niclit bewahrt haben, da sio •hiiulig 
defekt werden und Yiol Staub erzeugen.

Uober das in den letzten Jahren Yielfach an- 
gepriesene Yerfahren der Spoisewaaserroinigung mittels 
Baryts berichten Oberingenieur B i i t o  w -E ssen  und 
Dr. 11 a u a d o r f  f -E ssen , daB die Einfiihrung in dio 
Praxis nur erat in wenig Exemplaren atattgefunden 
hat, und nonnenswerto Erfahrungen noch nicht Yor- 
liegen ; einigo Stellen Bin d  zufrieden, andere gar nicht. 
Im allgomeinen achoint es, ala werde daa Yerfahron 
nicht billiger, unter Umstiinden kiinno os weaentlicb 
teurer werden, auch nolime die Roaktion an Energie 
gegon Ende jedes Einzelprozeases wesentlieb ab. Die 
Beobachtungen sollon fortgesctzt, und das Referat im 
nSchaten Jahre wiederbolt werden.

Die Oberingenieuro P i e t a c h  und Bi l t o w haben 
aich bemulit, iiber die Bedienung von Dampfturbinon 
und iiber ihre Instandhaltungsarbeitcn Erfahrungen 
zu sammeln, sind aber noch nicht zu einem befrie- 
digenden Resultate gekommen und werden die Boricht- 
erstattung im nachsten Jahre wiederholen.

TJeber die Einrichtungen fiir die Unterrichtung 
und UnterwoiBung von Kesselwiirterii hat Z w i a u e r -  
Wion ein achriftliches Referat Yorgelegt, das eine 
lobhafto Diskussion hervorruft, aus welchor sich ergibt, 
dafi die Angelegenheit schwierig ist, und daB Yor 
allem die amtlichen Bescheinigungon ilbor dio Be- 
fiihigung der Hoizer ein zwoisebneidiges Scbwort 
bilden, wiihrend dor Nutzon und die Erfolgo von gut- 
organisiortem Unterricht und Uobungen allgemein an- 
erkannt werden. Łehrheizer worden ais zweckmilBigo 
Einrichtungen erachtot, wenn dieselben zu dem Am to 
nicht nur technisch, sondern auch hinsichtlicb dos 
'l'aktes wohl befiibigt sind.

Ca r i o - Magdeburg hat die polizeiliclien Bestini- 
mungen iiber Dampffasser aus allen Kulturlandern 
znaammongestellt, dio aich weniger zu einem Yortrag 
eignen, ais ein Kachachlagewerk bilden und in dem 
Yorsammlungsbcricht abgodruckt werden sollen.

C z e r n e  ck-Frankfurt a.O. borichtet iiberbowahrto 
AuBfulmingcn von Absperr- und SteuerungBYentilen 
fiir hochiiberhitzten Dampf, unter Yorfiihrung einer 
groBen Anzahl Yon Zeichnungen und Besehroibungen.

Ais weit liervorragender und mit groBem Beifall 
aufgenommener Gegonstand ist ein Yortrag des Di- 
roktora E b o r 1 e - Miinchen zu bezeichnen, der sich 
mit Yorarbeiten zur BeBtimmung des Einflusses des 
Keaselsleins auf den Wirkungsgrad der Dampfkessel 
bofafite. Ea wurde theoretiseb aber zwoifelflfrei naeh- 
gewiesen, daB allerdinga der Koasolstein einen Wider- 
atand gegon den Warmedurcbgang durch die Keasel- 
wandungon bildet, dali dieser aber gering is t , und 
jedonfalls geringor ais andere Einttiisse im Keaael- 
betriebe, z. B. dio RuBablagerung auf der Aufienseite 
dor Kesselwandungen. Dagogen veruraacht dor Kesael- 
stein -eino Erbohung der Temperatur der Kessel- 
wandungon, besonders im heiBcsten Teile der Feuerungs- 
kamlle, wo das Temperaturgefiille grofi ist, und des- 
halb gefiihrdet der Kosselstein dio Sicherheit des 
Kesaela viel inohr ais dio Wirtachaftiichkeit, zunial da 
die Temperaturzunahme in den hinteron Teilen der 
Heizflachen nur klein ist, und dort die anfanglich 
Yerzogerte Witrmeaufnahme wieder ausgeglichen und
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nachgoholt wird. Es wird dio Schwierigkoit horvor- 
gehoben, dio den praktisclien Vorauchen zum Nachwois 
dieser Yerhaltnisse entgogenstehen, besonders durch 
di<j Nebeueinfliisse der Ruliablagerung und durch dio 
Uninoglichkeit dor Herstellung eines kontrollierbaren 
und dauerhaften KeBsclsteinbelages. Letzteres bildet 
sogar eine wesentlicho Schwierigkoit bei Lalioratoriums- 
versuchon. Gleiehwohl hat dio Yersammlung Direktor 
E b e r l e  YeranlaBt, soleho Verauche Yorzunehmen und 
im nachsten Jahre wieder dariiber zu berichten, wozu 
sieli dioscr bereit orkliirto.

In dor geschaftliehen Tagesordnung wird der bis- 
herige • gcsehaftsfiihrendo YorbandsYerein W ien (Di- 
roktor Zwi a u o r )  wiedergowalilt. Die niichatjahrige 
Yersammlung soli in Danzig abgelialton werdon.

Internationaler Materialpriifungskongrefi.
(Fortsctzuug statt SchluB von Seite 1214.)

Ueber dio
Erprobung Yorschledenor Mctnllo nach dom 

lirincllsckcn Yorfaliron
lag eino Arboit vor yoii 1’ i e r r e  B r o u i 1- Paris.

Yerfasser erliiutert zuerst, woleho GroBen mittels 
der Brinellschen Kugeldruckprobe* bestimmt werden 
konnen. Es sind dies: 1. Das MaB der Hartę, aus- 
gedriickt durch das Verhaltnis A des auf die Kugcl 
ausgeiibteii Druekes P zn der splmrischen Oberlliiche 
des h o rY o rg e b ra c h te n  Kugeloindruckos. 2. Die Fest- 
stellung des — yoii Brinell ais konstant bezeiclineten — 
Vorhaltniasc8 zwischen derBruchbolastung f.d.Quadrat- 
millimetcr eines der ZerreiBprobe unterzogenen Stabes 
und dom Quotionten A. 8. Dio Feststollung des von 
Brinell ais konstant bezeiclineten Yerhiiltnisses der 
scheinbaren Elastizitatsgrenzo, dio dadurch bestimmt 
wird, daB eine Kugel you  5 111111 Durchmesser im Ab- 
stande v o n  2 mm yoii der Kanto in das Matorial ein- 
geproBt wird, zu der Elastizitatsgrenzo, die sich bei 
der gewolmlichen ZerreiBprobe f. d. Flacheneinheit 
des (Juerschnittes orgibt. 4. Die Festsotzung der 
— gleichfalls ais konstant bezeiclineten — Yerhaltnis- 
zahl zwischen dor Hohe der Ausbuchtung, dio durch 
Eindriickcn oiner Kugel in der Entfernung von 2 mm 
yoii der Kanto der Probeplatte entsteht (und zwar muB 
dieser Druck so lange wirkon, bis dio Ausbuchtungs- 
stollo reiBt) und dom MaB der Dehnung, welches dio 
ZerreiBprobe liefert.

Dio zur 1’robo lierangezogenon Metallo waren 
Kupfer, Eisen und 9 Y e rsc h ie d e n e  Stahlsorten von 
der extra-weichen Sorto (32 kg, FluBeisen fur Kessel- 
bleche) bis zur harton Gattung (75 kg, FluBstahl fur 
Lokomotiy - Radreifen). Dio FluBoisen bezw. Stahl- 
sorten wurden sorgfaltig ausgeglilht, die ZorreiBstabe 
wurden anstoBend an dio Proboplatton, welche fiir die 
Brinellsche Probe dionten, entnotnmen. Es wurden 
fiir jede FluBeisen- bezw. Stahlgattung vier ZerroiB- 
Yersuche und zwoi Brinellsche Kugeldruckproben 
durchgefuhrt.

U 111 dio Oberflachen der Kugeleindrucke zu be- 
stiminen, wurden die Durchmesser derselben mit Hilfe 
eines Y on Lo Chatelier angegebenen MeUapparates 
gemessen. Das W esen der Mossung besteht darin, 
daB die beiden Schenkel eines W inkels Yon be- 
stimmter GroBe tangential an den Umfang des Kugel- 
eindruckos gelegt werden; diese ‘Winkelschenkel be- 
sitzen eino Teilung, welche zu dem gemeBsenen Durch- 
messer des Kugeloindruekes in einem bestimmten. Yer- 
lialtnis steht. Es ist auf soleho Weiso leicht moglich, 
den Durchmesser auf ein Zwanzigstel eines Milli- 
metors genau zu messen; Le Chatelier hat sich eines 
MeBapparates aus Glag bedient, Breuil yerwendete 
oin hohles Stahllinoal. Der Druck wurde mittels

einer ZerreiBmaschino, welche mit Sehneckenantrieb 
und einem kieinen R cY O rs ie ra p p a ra t  Y c rseh en  w a r ,  
lierYorgebracbt. U111 d io  Kugel Yon 5 mm Durch
messer im Abstando von 2 mm Y-on der Kante der 
Yersuchsplatte a u fz u s e tz e n , hat Breuil oinen kloinen 
Apparat ersonnon, welcher os gestattet, d ie  Kugel 
genau a u f  d e n  zugohijrigen Platz zu sto llen; und in 
der Tat nimmt selbst oino kleino YerBcbiobung d o r 
Kugel beroits groBen EinfluB a u f  d a s  MaB jener Be- 
lastung, woleho die ersto Ausbuchtung d e r  Kante lier- 
Y o rru f t (d ie  Brinellsche Elastizitatsgrenzo), sowio a u f  
das MaB d e r  Ausladung, bei welcher d io  Ausbuch
tung r i s s ig  w ird  (Brinellsclio Dehnung).

Dio Ergobnisso dor Proben waren naclifolgende: 
a) Bildet man fiir jedo Metallsorto dio beiden

.. , , R  maximum — R  minimum
Yerhaltmsse  ------------. —.---- --------------— ----------  und

R im Mittelwort 
A maximum — A minimum „ ,
---------- --------- --------------------------- , bo f in d e t m a n :

A 1111 Mittelwert

Fur saueron 
MartinfluBstahl

Fiir saueren 
MartinfluBstahl

FUr saueren 
MartinfluBstahl

Fiir saueron 
MartinfluBstahl

Fiir TiogelfluB- 
stahl .................

Fiir TiogelfluB- 
eisen . . . . . .

Fiir saueres 
MartinfluBoison 
(Bloch) ..............

Fur saueres 
MartinfluBoison

ThomasfluBoisen

Bruchfcstlgkeit 
f. d. qmm

76 kg

64 „
( 57 „
> (QunlltUt fur 
V Kauonen)
f  49 kg
v (QualitUt fiir 
l  Acbsen)

46 kg 

44 „

I ^  ’v(Qual.:Zylludcr-
bleche)

( 3 3  kg
\ (Qual.: Boden- 
v bleche)

40 ke:

w i"  aTĄ O 
_ O

a a

1.7

9,2

2 2

2,9

6,6

2.8

2,5

7,1
1,4

l s 
<1 I

7.4 

11,8

3,6

4.4 

10,4 

11,3

8,3

6.5 
1,8

* Yergl. „Stalil und Eisen“ 1906 Nr. 10 S. 632, 
Nr. 11 S. 693, Nr. 16 S. 1025.

Im groBen ganzen kann man sagen, daB die Schwan- 
kungen in den Ergebnissen bei der Brinellschen Probe 
das Doppolte derjonigon bei der ZerreiBprobe betragen.

b) Fur ein und dassolbe Metali zeigen die Schwan- 
kungen der HartemaBo nicht den gleiehon Sinn wie 
jeno der Bruchfestigkeit; so zeigt z. B. ein ZerreiBstab, 
der gegeniiber dem anstoBend eutnommenen ein groBe- 
res R aufweist, ein kleineres A ais der letztere.

c) Dor Quotiont zwischen den \Yerten von R und 
denen yon A schwankt fiir jede Metallgattung, ohne 
ein bestimmtes Gesetz, zwischen 0,322 und 0,376. 
Wollto man daher dio GroBen Yon R durch Messung 
der GroBen Yon A feststollen, so mttBte man Yorher fur 
jede einzelne Metallsorte die Verhftltniszahl bestimmen.

d) WUrdo mail fur dieses Yerhaltnis einen aus 
allen Zahlenergebnissen der Brinellschen Probo ge- 
wonnenen Mittelwort annehmen, so wurden durch An- 
wendung desselbon zur Bestimmung des R bei ein
zelnen Ergebnissen Fehler bis zu 12 0/0 berYorgerufen, 
wodurch die Fehlergrenze uberschritten wiid, die man 
bei einer Uebernahmeprobe noch zulassen darf.

Es kann daher die B r i n e l l s c h e  V e r s u c h s -  
111 e t h o d o , so intereS8ant sio auch von einem ge- 
wissen Gesichtapunkte aus ist, nur fu r  r a s c h e  A n -
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g a b  on und in Fiillen, wo ea sich um Bestimmungen 
o hn e  b o s o n d c r o  G e n a u i g k e i t  handelt, in Yor- 
wendung kommen.

Die UnterHuchungen heziiglich der Eiastizitiits- 
gronze zeig ten : Die GrSBonschwankungen der Wcrto

welche nach beiden Motlioden er-
E Mittelwert

mittelt wurden, betrugen 2 bis 25 o/0 fiir die Ergeb- 
nisse der ZerreiBprobe und 5 bis 35 °/0 fiir dio Er- 
sebnisso der Brincllschen Probe. Stellt man das Yer- 
hiiltnis zwischen Eb und Et fest, wobei Eb dio Elastizi- 
tatBgrenzo nach Brinell, Et dio mittels ZerreiByersuches 
bcstiminto Elastizitiitsgrenzo f. d. Quadratmillimoter 
des CJuerschnittes darstollt, bo łindet man, daB dieses 
Yorhiiltnis ohne ein bestimmtes Gesetz yon 12,3 bis 
22,6 schwankt. Man kann also nicht auf Grund oines 
fiir dio Rcchnung brauchbaren Mittelwertes dieses 
VerhiiltniBBes aus dem Ergebnis dor Brincllschen 
Elaatizitatsgrenzo dio der ZerreiBprobe entsprechondo 
Eiastizitiitagrenzo herausrochnen.

W as dio Dehnung anbolangt, so hat Breuil feat- 
gestellt, daB trotz der YorsichtsinaBregeln, welche zur 
Erhaltung dor Druckrichtung getroffen wurden, die 
5 mm-Kugel in dem MaBe, wio die Ausladung dor 
Ausbuchtungsstello wiichst, daa Streben zeigt, sich der 
deformiorten Seitenfliiche zu nahern. Der Hand dor 
auBgebogenon Kante vorbleiht nicht in dor Ebeno dor 
oboron Probeplattenfliicho.

Der Bruch ist bei allen Yersuchen Brinella an 
don Stellen erfolgt, wo dic Ausbuchtung in dio do- 
formiorto Soitonflacho uborgoht; fiir wcicho Mctalló 
lSBt sich das Erscheinon dor Risse genau boobachten; 
bei harton Metallsorten reiBt dio Auabuchtungsstello 
plotzlich cin. Fiir die Erprobung woicher Metallo 
empfiehlt Breuil, dio Kugel 1,5 oder 1 mm vom Rando 
zu setzen, da bei oiner Randentfcrnung yon 2 mm dio 
beiden Ebonen (Oberfliichc der Probeplatte und des 
OruckBtempcls) fast zur Beriihrung gelangen. Dio 
Ausladungon der Ausbuchtungen, die bei den Proben 
erhalten wurden, Bind den in Prozenten ausgedriickten 
Dehnungen keineswogs proportional, zum B oisp iel: 
Es betrug Hohenunternchled

zwischen der Lage des 
oberen Iiandeg der 

Kante ro r und nach dcm 
Druckrersuchc

fiir Kupfer, dossen Dohnang 51 o/0 mm
■ betrug, die Ausladung 3 mm . . 3
fiir Eisen, dessen Dehnung 28 % be

trug, die Ausladung 2,7 mm (in
dor W a lz r ic h tu n g ) ........................... 3

fiir Eisen, dessen Dehnung 28 o/o be
trug, dio Ausladung 1,2 mm (quor
zur W a lz r ic h tu n g )........................... 3

fiir Blech aus MartinfluBstahl, dcaaon 
Dehnung 36 o/# ‘botrug, die Aus
ladung 3,15 m m ...............................  4

fiir ThoinastluBBtahl, deaaen Dehnung
31 o/o botrug, die Ausladung 2,7 mm 4

fflr Blech 1. QualitSt, dessen Deh
nung 30 o/0 betrug, die Ausladung
2.7 m m ............................................... 2,7

fiir TiegolfluBstahl, dessen Dehnung
29.5 o/o betrug, die Ausladung
2.7 m m .................................................  2,7

fur TiegelfluBstahl, dessen Dohnung
25 o/o betrug, die Ausladung 2,7 mm 2,7

fiir Achsenstahl, dessen Dehnung
28 o/o betrug, die Ausladung 3,7 mm 2,7

fiir Kanonenstahl, dessen Dehnung 
25 oIg betrug, die Ausladung 3,0 mm 2,5

fiir Tiegelstahl, dessen Dehnung 24 o/0 
betrug, die Ausladung 2,5 mm . . 3,0

fur Itadreifenstahl, dessen Dehnung
18.5 o/o betrug, die Ausladung
2,9 m m .................................................. 1,3

Es zeigt also das Ycrhiiltnis zwischen der Doh
nung nach Brinell (Ab) und jener, welcho Bich aus 
dom ZorroiByorsucho orgibt (Az), durchaus keino kon
stanto GroBe. Stollt man den ycrtikalen AbBtand 
fest, um welchen dio oboro Kante der Ausbuchtung 
gogoniibor der Oberilache, auf welcher die Kugel zu 
wirkon begonnon hat, horabgesunken ist, so findet 
man dio ZahlengroBen in der letzten Kolonno der vor- 
stohenden T abelle; dioso letztoron stimmon beasor mit 
den in Prozenten angogobonen DehnungsmaBen liberein. 
Breuil hat eino Gruppo yon Yersuchen mit Kugcln 
yon 10 und 15 mm Durchmosser zu dem Zwecke 
durchgefiihrt, um zu boobachten, wio sieli das MaB dea 
Hiirtegradea eines Metallos mit dom Durchmosser der 
Kugel und m it dor aufgowendeton Pressung (1000 kg, 
200Ó kg, 3000 kg, 4000 kg und 5000 kg) iindort.

Die SchluBfolgerungen sind: a) Der Koeffizient 
dos lliirtegrades ist fUr oin und dasselbe Motali keino 
konstanto GroBe. b) FUr oin und dasaolbe Motali und 
bei ein und derselben KugelgroBo wiichat das A im 
allgemeinen mit dom aufgowondoton Drucke. c) Fiir 
ein und dasselbo Metali und unter Anwendung gleich 
groBer Drucke ergibt sich boi einer Kugel yon 10 min 
ein groBeres A ais boi einer yon 15 111111.

Diese Resultate stimmen Ubrigcns siimtlich mit 
jenen Brinells iiberein.

Die Kurvcn, wolcho die Boziehung zwischon 
Druck und UŚrtegrad darstellen, habon dio Form 
einer gewohnlichen Kompro9sions-(Druck-)Kurve, denn 
der Brinellscho Versuch Btollt ja tatsiichlich nur 
einon hesonderen Fali einor Druckprobe yor. Dieser 
Umatand boweist zugleich — und die Vorsucho be- 
Btatigen os auch — daB dio Elastizitiitsgrenzo und 
dio Ztihigkeit eines Metallea auf den IfHrtegrad dos- 
aelben EinfluB haben milsBon. Nacli der Ansicht 
Breuils diirfte es yielleicht von IntercBso sein, den 
Druck odor dio aufgowendete Arbeit zu dom Yolumen 
dos aus seiner Lago yerdrangten Metallea ins Ver- 
hiiltnis zu setzen; allerdings miiBto man aucli in 
dieaein Falle, wio bei allen Yersuchen dieser Art, 
darauf achten, ob nicht die Anschwellung des Me- 
talles rings um den Kugoleindruck zur Quello einos 
Fohlera boi der Schatzung der Oborfliicho bezw. des 
Yoluinens des Eindruckes wird.

Auf dem Budapestor KongreB 1901 wurde eino 
internationale Kommisaion eingeaetzt zur

Aufstellung eluheltllcher PrUfungsrcr fali ren 
fiir Gufleisen und sonstlge Guflwaren.

Der Priiaident derselben, Dr. R. M o l d e n k c - N e w  
York, hat nunmehr einen Bericht yorgelegt, der sieli 
mit den Bedingungen in Amerika und in Deutschland 
befaBt. Es sind dies die „Yorschriften fiir Lieferung 
yon GuBeisen, aufgostollt yom Yerein doutBchor Eisen
gieBereien", und die „Standard Specificationa" der 
„American Society for Tcsting Materials". Ueber 
lotztere Bcstiminungen liaben wir friilier ausftihrlich 
berichtet.* Der Yergleich der amerikanischen und 
deutschen Bedingnishefte zeigt, daB sio gar nicht ao 
weit auseinander liegen. In W irklichkcit konnte ihre 
Yerwendungsfahigkeit in den betreffenden Landern 
nur geringo Aenderungen zulassen. Nach allen ist es 
— soweit dio Frago wissenschaftlieher Materialpriifung 
in Betracht kommt — ein wichtiger Punkt, daB diose 
Bedingnishefte in einzelnen grundlegenden Richtungen 
ubereinstimmen. Sio konnen getroBt ihrcin Verwen- 
dungBzwecko weiterhin dienen, bis die Zeit Yerbesse- 
ruiigcn und yielleicht solche Aenderungen in der 
Lage des Weltmarktos bringen wird, daB eine engoro 
Uebereinstimmung zwischen den Bedingnisheften er- 
roieht werden kann.

Was die Erprobungsmethoden selbst betrifft, mCge 
noch einigeB geaagt sein. Die beBondere Eigenart 
des GuBeisens schlieBt den Gcbrauch ton  Zugproben

* „Stahl und Eisen" 1905 Nr. 21 S. 1258.
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fiir Handelszwecke aus. In der Tat konnen nur mit 
den genauest zugerichteten Priifungsmaschiiien ver- 
ItlBliche Zugver8ueho gemacbt werden. Daher haben 
dio deutschen Kedlngnieheft© dieses Prufungsverfahren 
ganz beiseite gelassen, wahrend in Amerika der Yer- 
sucli gewOhnlich unter Yorbehalt erfolgt. Die Quer- 
probe scheint fast allgemein angenommen zu sein, da 
sio handlicher ist und bei sorgfilltiger Beobachtung 
einen guten Malistab fiir den W ert des Materials 
abgibt. Sclilagproben wurden bisher noch nicht in 
der GieBerei-Industrie eingefiihrt, ebensowenig wie 
I.ocli-, Schcr- oder andere Proben, welcho jetzt auf 
dor Bildfliiche auftauohen und der Untersuchung neue 
W ege erofTnen. Man darf indessen hoffou, daB die 
Forsehungsarbeiten fortgesetzt werden und daB dio 
Zukunft dem Stroben, die GieBoreiprodukto zu vervoll- 
kommnen, weitere Hilfsmittel geben wird.

Kin nonós Dynamometer
beschreibt Fiirst A n d r e  G a g a r i n e ,  St. Petersburg.

Yerfasser hat eine Maschine zur Yornahmo von 
Matcrialerprobungon konstruiert, welche fiir eino rascho 
und exakte Ablesung der Elastizitatagrenze eingerichtet 
ist. Dag Diagramin derselben hat dio Abmessungen 
h =  500 nun und b == 900 mm und die Maximalkriifte 
betragen jo nach Belieben eine Tonne oder fttńf Tonnen. 
Dio zu drOckenden Probestiicke haben Wiirfolforin 
von 75 mm maximaler Seitenlange. Dio Maschine 
besteht aus einer Yertikalen Schraube und einem 
horizontalen Hebel, zwischen weichen das Probestiick 
anzuordnen ist. Mit Hilfe einer Eurbel wird eino 
Diogrammtrommel gedreht, wiihrend die Schraube

sich senkt. Der Probewurfel iibertragt den Druck 
der Schraube auf den kurzeń llobelarm. Dieser kurzo 
Arm ist keiner Biegebeanspruchung unterworfen. Er 
wird durch dio Exzentrizitiit eines gewolbten W inkels 
gebildet, der wio cin Teil eines zwischen Yelozipcd- 
kugeln gelagerten Hohlzylinders aussioht. Sobald sich 
der kurze Arm senkt, steigt das Endo des langcn 
Armes an und lost die Bewegung eines Raderwerkes 
aus, wodureh ein auf dem Hebel aufgehangtes Lauf- 
gewicht von dom Stutzpunkt dieses Hobels entfernt 
wird. Sobald das Gewicht weit genug gelaufcn ist, 
so daB es im Gleicligewicht mit der K raft steht, 
welcho die Schraube auf das Probestiick ausiibt, stellt 
sich der Hebel horizontal und hemmt die Bewegung 
des Riiderwerkcs. Soli der Druck abfallen, so sinkt 
der lange Arm, und ein anderes Riiderwerk zieht nun 
das Laufgewicht gegen den Unterstiitzungspunkt des 
Hobels, bis sich wiedor Gleicligewicht gebildet hat 
und der Hebel wieder horizontal steht.

Eine biegsame, nicht ausdehnbare Schnur, die an 
dem Laufgewicht angebunden ist, bewirkt, daB die 
Feder, welche vor derTrommel golagert ist, sich hebt, 
wiihrond die Druckkrafte wachsen und das Laufgewicht 
sich entfernt. Ein 111 (juadratmillimeter geteiltes Blatt 
Papier (500 X  900 111111), das auf der Tronimel auf- 
gespannt worden iat, nimmt das Diagramm auf, das 
sich um so mehr nach der Seite dehnt, ais die Hohe 
unseres 1’robewurfels abnimmt ( l  111111 der Papier- 
lilnge entspricht ' /I00 mm Doformation), und das 
um so hoher wird, je groBer die Druckkraft wird 
<1 111111 Ilohe am Papier entspricht jo nach Wahl 2 
oder 10 kg Druckkraft). (SchluO folgt.) C. G.

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

D e u t s c h l a n d .  Bei der regen Bautatigkeit, 
die zurzeit dio Stahlindustrie belebt, diirfte ein llin- 
weis auf den

Blockwiiriuofon, Patent GUttler-Sclirader, 
angobracht sein, der eine beachtenswerto Keuerung 
auf diesem (iebieto darstellt. Der umstehend abgobildeto 
Ofen wurde von ZWilingeiiieur Paul Sclirader, Iser- 
lolin, unter Zugrundelegung des D. R. P. 161582 
(Giittler) durehkonstruiert und wird z. Z. auf Yer
schiedenen Werken projektiert bezw. gebaut. Ludwig 
Stuckenholz, Wctter-Ruhr, hat eino Spezial-StoBvor- 
richtung fiir diesen Ofen entworfen. Dor abgebildete 
Ofen dient zur Erwfirmnng Yon Kniippel (200 []m m ) im 
Gewicht vón otwa 300 kg. Auf zwoi Stu fen yon je
4 ih Lilnge finden jo 20 B locke Platz. A is Heizanlage 
ist Kohlenfeuerung angenommen.

Auf gemauertem Sockol ist die EinstoBmaschine 
montiert, deren Motor eine Kurbclstange bewegt, die 
einen doppelarmigen Hebel hin und her scliwingcn 
liiBt. An diesem Hebel greifen in einem Abstand 
Yon etwa 500 111111 voneinander die beiden StoBer an, 
deren regulierbarer Hub etwa 400 mm betragt. Der 
obere StoBer bestreicht den Zufiilirungstisch, der 
untero miindet in ilohe der unteren Stufe. Die Ein- 
riehtung arbeitet mit regulierbarer Geschwindigkeit 
kontinuierlich.

Wiihrend dor obere StoBer d ie  Blocklago der 
ersten Stufe 11111 200 mm Y o rsch ieb t, w c ic h t d e r  untere 
StOBer dem von der orsten auf die z w e ite  Stufo 
gleitenden Błock aus. Geht der obere Stolier zuriick, 
bo vcrschiebt der andere dio untero Blocklago um 
200 111111 und sebiobt dadureli einen Błock Yor die 
Abziehotlnung. Die BlOeke gleiten iiber wasser- 
gekilblte Rohro, deren Yerwendung ais Gleitsehienen 
in Amerika und Deutschland (Peine) sich ais zweck- 
mSBig erwiesen hat. Dio Rohro miisson natiirlich 
von Zeit zu Zeit um 90° gedreht werden. Der Ucber-

gang Yon Stufo 1 zu Stufe II ist so bemessen, daB 
beim Horuntergleiten cin Weriden dor Błocko um 
90° stattfindet. Durch diese stufenformigo Anordnung 
des Ilerdes, welcho sieli fiir Blocke bis zu 1,2 t Ge
wicht eignet, w ird: 1. die zur Arerscliiebung der Block- 
lage erforderliche Kraft halbiert; 2. erhalten dio 
Blocke, beYor sie von Stufo I auf Stufe II gleiten, 
gerade an d e r  Seite eine scharfe Hitze, dio vorher 
fiir dio Heizgaso unzuganglich war;  3. werden die 
Blocke gewendet und dadurch einerseits die dritto 
Blocksoito den Ileizgasen zugiinglich gomacht, ander- 
seitB dio Yorher gokiihlto Blocksoito senkreeht gestellt, 
so daB etwa durch die Rohre entstandene schwarze 
Stellen ausgegliiht werden. Sclirader sieht auBerdem 
eine neue Anordnung der Gleitsehienen yor (D. R. P. 
angemeldot), die bei Blockwiirmofen jeder ltonstruktion 
auch 11 a c li t r ii g l  i c li leicht eingebant worden kann. 
Die Gleitsehienen sind niimlich nicht durcliweg in 
gleichem Ahstand \-on Ofenmitte nebeneinander her- 
gefiihrt, sondom z. B. koiiYergierend angeordnet, so daB 
dio Auflagestollen, wahrend der Błock iiber den Herd 
wandert, permanent wechseln. Durch diese Erfindung 
Schraders wird dio Bildung yon schwarzen Stelłon 
wirksam Yormieden.

A m e r i k a .  Auch die amerikanischen Stildte fangen 
nunmehr an, Jubililen zu feiern. So beging in den 
Tagcn Y o m  14. bis 17. August d. J. unter groBer Be- 
teiligung seitens der amerikaniBchen Behorden wie 
der Privatindustrio die Stadt ConnelsYille, der Mittel- 
punkt des bekannten Koksbezirks, dio Feier ihrer 100- 
jahrigen Erhebung zur Stadt.* Das Ilauptstilck der 
reichen Ausschmiickung der Stadt bildete ein miieh- 
tigor, aus Kohle und Koks errichtcter Torbogen. Dio 

Entwicklung yon Connolsrille 
ist Schritt fiir Schritt mit der Geschichte der Koks
industrie in den Yereinigten Staaten yerknilpft, und wenn

* „The Iron Trado Reyiew“ 1906, 23. August.
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auch die Stadt zurzcit keine 20 000 Einwohner zahlt, amerikanischenKontincnts. Rund 75°/osnmtlichen Koks
so ist doch der jahrliche Umschlag des Bezirka nahezu der Yereinigtcn Staaten werden in Pennsylvą8|en,AVest-
so groB wie der irgend eines andern Industriereyiera des moreland und der Grafscliaft Fayette erzeugt.

Der erste Koks wurde 
im Jalire 1831 von Lester 
Norton in dem Gebiete des 
heutigen Connelsville dar- 
gestellt; mehrere woitere 
Yerauche folgten, von denen 
besonders bemerkenswert 
das Unternehmen von drei 
Farmbesitzern am Youghio- 
gheny-FluB, Proyance Mc- 
Cormick, Jam es Campbell 
und John Taylor, ist, die 
im Fruhjahr 1842 etwa 8 0 0 1 
selbst dargestellten Koks in 
Booten den Youghiogheny, 
Monongahela und Ohio hin- 
ab nach Cincinnati brach- 
ten. Der Erfolg ihrer Reiso 
war war jedoch kein gtin- 
stiger; das dort nocli unbe- 
kannteRrennmaterial wurde 
mit MiBtrauen aufgenom- 
men und konnte nur mtik- 
sam in kleinen Partien ab- 
gesetzt werden. Der Rest 
wurde an einen GieBorei- 
besitzer fiir eine patentierto 
eiserne Kornmiihle yerhan- 
delt, welche Campbell nach 
Hause brachte, dio aber bei 
der lubctriebsctzung ver- 
sagtc , so dali er sic fiir 
30# yerkaufenmuBte. "Wenn 
man auch in Cincinnati baid 
den Connelsyiller Koks hatte 
schatzen gelernt, so daB er 
hiiufiger und regelmitBig 
dorthin geliefert wurde, no 
begann die Bliitezcit fiir 
dieso Koksindustrie docli 
erst mit dem Jahre 1860. 
Der 1859 erbaute Clinton- 
Hochofen war der erste 
Hochofen in der Nfihe yon 
Pittsburg, in dem Koks mit 
Erfolg angewendet wurde, 
abor erst, ais mon zu Con
nelsyiller Koks ttbergegan- 
gen war. Eino Koksofen- 
anlage folgte nun raseh dor 
andern und die Anzahl der 
Koksofen wucha gewaltig. 
Standen im Jahre 1873 be- 
reita 3673 Bienenkorbofen, 
so wuchs die Anzahl dor 
Oefeh im Jahre 1905 auf 
30 842 Stttck mit einer 
Jabreserzougung yon rund 
18 000 000 t. Die bekann- 
teste der heutigen Firmen 
ist wolil dio im Jahre 1871 
gegrttndete H. C. Frick Coke 
Company.

O s t i n d i c u. Nachdem  
dio von dem verstorbenen 
indischen I n d u B t r i e l l e n  J. N. 
T a t a  begonneneii. und yon 
seinen Sohnen fortgcsetzten 
Beatrebungen zur Grundung 
einer „Tata Iron and Steel 
Co., Ltd.“ mit einem Aktien-
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kapitał von einer Million £  gefiihrt haben, welcho, 
.wio wir bereitg friiher berichtet haben,* beabsichtigt, 
bei Sini, oinem 275 km von Kalkutta an der Bongal- 
Nagpur-Eisenbahn gelegoncu Platze, oin Eisenwerk zu 
erbauen, diirfte es fiir unsere Leser yon cinigem  
Interesse sein, Niiheres iiber die

Bodingungen fiir eine Kolilen- und Eisenindustrie 
in Britisch-Ostindien

zu erfahren. Zwei Amerikaner, Ch. P. P o r i n  und 
C. ł l . W e l d ,  haben nach mehrjŚhrigem Studium hier- 
iiber einen Bericht yeroffentlicht, dem wir dio meisten 
der nachstehenden Angaben entnohmen. **

W as zunachst die m Betracht kommenden Boden- 
schiitze indiens betriift, so begann "\VeUl sein Werk 
in dem Distriki Chanda in den Zentralproyinzen, wo 
groBe Eisenerzlager geineldet waren, die sich aber

ais unzureichend erwiesen. Auch die Kohle von 
Warora in demselben Bezirk lieB sich nicht yerkoken. 
GroBe Eiscnerzvorrate dagegen fand W eld in den 
Dschungeln der Dhullee- und Rajara-Berge, etwa 60 km 
siidlich von Kajnandgaon. Woiterhin befinden sich 
Eisensteinablagerungen in don Gurumaishini-Bergen, 
in dem niirdlichen Teile des Eingcborenenstaates 
Majurbhani, welche, was Menge wie Beschaffenheit 
der Erze anbetrifft, so ermutigende Aussichten boten, 
daB die Frage nach dem Erzersatz fur ein Hochofen
werk ais gelSst erscheinen muBte.

Die Suche nach einer allen Anforderungen ge- 
liiigenden Kokskohle wurdo auf den Therria-Feldern 
bccndigt, im ostlichen Teil deB Manbhum-Distrikts, 
Bengalen, wo die giinstigsten Bedingungen yorlagen 
(ygl. beifolgende Kartę). Dio Feldcr grenzen im Osten 
unmittelbar an die Raneegunge - Kohlenfeldor und 
uimfassen ein Areał von annahernd 390 qkm. Stein
kohlen werden zwar in den Yerschiedensten Proyinzen

gofunden, bo auBer Bengalen im Iholum-Bezirk  
(Punschab), in den Zentralproyinzen und Zentralindion 
(Warora und Umaria), im Gebiot des Nizam, in 
Assam, in Birma und a. O., doch hat sich dor Berg
bau nicht iiberall gleichmaBig entwickelt. * Dio 
indischo Stoinkohle ist eino bituminose Fettkohlo yon 
Yorziiglichor Beschaffenheit, besonders geoignet zur 
Dampfkessclfeuerung. 30 o/0 des GesamtauBbringens 
werden daher auch von don indischen EiBonbahngcsoll- 
achafton ais Lokomotivkohle gekauft. W ie aus einem 
amtlichen Berichte zu eraehen, weisen die Stoin- 
kohlenbetriebo starkę Schwankungen auf; insgesamt 
befandon sich im Jahre 1904 296 Stoinkohlenzechen 
im Betriebe (davon 256 in Bengalen) gegen 302 
(bezw. 279) im Jahre 1903. Dio Gesamtfordorung, 
an der aich Bengalen mit 7/s boteiligto, stieg seit dom 
Jahre 1885 mit 1294000 t stotig und orreichte im 
Jahro 1904 8216000 t. Obgleich demnach Indien in

der Lage ist, seinen Kohlenbedarf selbst zu docken, 
ja in den letzten Jahren botrachtliche Mengen nament
lich nach Ceylon ausfiihrto, z. B. im Jahre 1904/05 
gegen 600 000 t, so findet doch eine Einfuhr fremder, 
englischer wie billiger japanischer und australischer 
Kohle in bedeutendem MaBstabe statt. Yor 15 Jahren 
betrugen die Einfuhrmengen an Kohle und Koks noch 
iiber 3/i Millionen Tonnen, d. h. fast */s der indischen 
Fórderung; heute ist dio Gesamteinfuhr auf 180000 t 
gesunken und macht im Yergloich zu der inzwischen 
gestiegenen Selbstforderung nur noch 2,4 o/o aus. Es 
kann daher nicht geleugnet werden, daB die Aussichten 
fiir dio Entwicklung einer indischen Steinkohlenindu- 
strie sehr giinstige sind.

Das einzige, nach ouropiiischer Art eingerichtete 
Eisenwerk Indiens ist zurzeit daa dor „Bengal Iron 
and Steel Co.“ zu Kendwa in den Raneegunge-Kolilen- 
feldern, in der Nahe von Barakar, 28Ó km nordlich 
yon Kalkutta. Dort wurde im Jahre 1874 ein kleiner

* „Stalli und Eisen14 1903 Nr. 3 S. 224, 1905 * Naheres s. „Zeitschr. f. d. Berg-, Hiitten- und
Nr. 13 S. 799, 1906 Nr. 14 S. 889. Salinenwesen“ 1906 3. Heft und „Coal and Iron“ 1906,

ł ł  „Iron A ge“ 1906, 12. Juli. 6. August.
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Hochofen erbaut; nach yerschiedenen Gcschiekcn* 
kam das Werk in den Besitz der gonannten Gesell- 
Bcliaft, welche es allmiihlich ycrgrdBerte und zurzeit 
einen yierten Hochofen dort errichtet. Der Betrieb 
ist in erster Linio begrilndet auf ein ortlichcs Rot
und Braimeiseusteinyorkommen, auBerdem war damals 
in nachster Nachbarscbaft guto Steinkohlo vorhanden, 
wfthrend jetzt der groBte Teil derselben y o i i  den 
Ihorriafeldern bezogen werden muB. Das Werk or- 
zeugte yon 1899 bis 1901 einschlieBlich 224000 t Roh- 
eisen. Infolgo der niedrigen Lohne konnten allo 
Arbeiten yom Entladen der RohstofFe aus den Wagen 
bis zum Brechen der Koheisenmasscln und deren Ab- 
fuhrung durch Menscbonkraft erfolgen. Weiterhin 
besitzt dio „Bengal Iron and Steel Co." zwoi Riihren- 
und zwei HandelsgieBoreien mit einer Jahreserzeugung 
yon 15- bis 20000 t und ein gegen Ende 1904 fertig- 
gestelltes Stahlwerk mit zwoi basischen Martinofen, 
einem Blóckwalzwork, einem W alzwerk fiir schwere 
Trager und einer TriostraBe fiir Flackeiśen und leichte 
Profile.

Dio Lage dor neuen Siniwerko ergibt sich aus 
beifolgender Kartenskizze. Dio liauptsiichlich fiir dio 
Yerhiittung in Betracht kommenden Erze stammen 
aus den oben erwahnten Gurumaishini-Bergen, etwa
39 km siidsiidwcstlich yon der Station Ghatsila an 
der Bengal-Nagpur-Bahu; doch wird die Yerbindung 
mit dieser Bahnlinie durch das Kodkai-Tal, in der 
Riehtung auf Chaybassa, zu suchen sein. Die zutage 
tretenden Erzmengen betragen nach einer SchStzung 
insgesamt 500000 t, wiihrcnd sich etwas weiter nacli 
Siiden noch zwei weitere rciche Lager befinden. Der 
Durchschnitt yon elf Proben ergab 61,85 °/o Fe, 0,030 % S 
und 0,135 o/o P. Nach anderweitigen Angaben yon 
S t od  d a r d  und S e l k i r k  wTies der Durchschnitt aus 
35 Proben 63,18 °/o Fe, 0,064 o/0 P und Spuren yon 
Schwefel auf. Yon dor indischcu Regierung ist eino 
Normalspurbahn der Bengal-Nagpur-Gesellschaft in 
Lange yon anniihernd 100 km nach diesen Erzlagern 
genehmigt worden, so daB dio Kosten fiir dio Tonne 
E isenstein  iu Sini 75 Ccnts (3,15 J l)  betragen werden. 
Das zweite ebenfalls reiche Lager, das yon Perin und 
AYeld fiir spiiter in Aussicht genommen ist, ist das yon 
Dhullee - Rajara. Das Erz ist an drei Stellen mittels 
Diamantbohrungen nachgewiesen, dieso Erzmengen 
sollen im Betrage von 2 500 000 t nur einen kleinen 
Teil der in der lConzession yorkommenden Eisensteine 
darstellen. Die Analyse ergab: 67,45 °/o Fe, 0,061 o o I’,
1,08 o/0 SiO* und 0,16 o/o Mn.

Fiir Lieferung des Brenninaterials kommen dio 
lherria-Felder in Betracht, welche eine zum Yerkoken 
geeignete Kohlo fordern. Dort w ill dio „Tata Iron 
and Steel Co.“ oin Areał yon otwa 8 qkm erwerben. 
Nach der Schatzung yon Dr. W a l t e r  S a i s e  sollen 
daraus in Teufen yon 100 bis 300 m rund 63 l/ i  Mil
lionen Tonnen und aus groBeren Teufen l l 1/* Millionen 
Tonnen Kohlen zu fordern sein. Yerkokungsyersuche 
wurden u. a. in Deutschland in Otto-IIilgenstock- und 
in Brunck-Oefen mit Gewinnung der Nebenprodukte 
ausgefiihrt und ergaben bei ungewaschener Kohle 
einen festen, guten Koks mit allerdings ziemlich hohem 
Asehengehalt. Da ein Waschen der Kohlo nicht aus- 
fiihrbar ist, wurdo yorgeschlagen, den Abbau auf die 
reineren Floze zu beschrankcn und Kohlengrus yon 
bestimmten, anderen Flozen derart hinzuzumisclien, 
daB man cin Ausbringen aus den Oefen mit Ge
winnung dor Nebenprodukte yon 70 °/o Koks mit nicht 
Uber 15 0/0 Asche, niedrigem Schwefelgebalt und yon 
YorzSglichen physikalischen Eigenschaften erhalten 
soli. Man glaubt die Kohlo nach Sini um 2,00 § fiir 
die Tonne zu erhalten, so daB nach Abzug des Ge- 
winneB aus den Nebenprodukten der Koka auf 1,14 § 
(= 4 ,7 9  J l)  an den Hochofen zu stehen kommen wird.

Auch Kalkstoiu und sonstige Stoffe sollen in der 
Niihe bezogen werden konnen.

Besomlero Bcachtung yerdient bei dieser Anlage 
dio Frago der Wasseryersorgung der Hiitte. (Glcich 
anderen Stromen in diesem Teil OstindienB genilgt 
das yorhandene W asser nur wiihrcnd vier Monate im 
Jahr. Es sind dahor yorschiedeno Projekto aua- 
gearbeitet worden, um cin Reseryoir yon 2 250000 cbm 
gleich einem tiiglichen Bedarf yon 18 000 cbm an- 
zulegen. Beziiglich des ArbcitererBatzes hat dio 
„Bengal Iron and Steel Co.“ mit den Stammen der 
Ureinwohner gute Erfahrungen gomacht. Durch reich- 
liche Bestellungen auf zehn Jahre soitens der Regie- 
rung sowio durch FrachtermaBigungen auf der Bengal- 
Nagpur-Eisenbahn ist daa Bestehen der Neuanlago 
gesichert. Beabsichtigt ist der Bau yon zwei Hoch
ofen yon 22,9 m Hohe und 5,18 m Durchmesser mit 
oiner jiihrlichen Mindesterzeugung von 120 000 t, ferner 
yon vier basischen 40 t-.Martinofen mit einem j3.hr- 
lichon Ausbringen yort je 18 000 t, einem Błock-, 
einem Schienen- und Trilgerwalzwerk einschlieBlich 
einer StraBe fiir nandelseisen, dazu 4000 1'. S. an 
Dampf kesseln, einer EisengieBerei und sonstiger Werk- 
statten. Ueber dic Heratellungakosten stellen Perin
und AYeld loljrende Betrachtungen a u f: Ccnts

°  °  r. <i. t
Eisenerz mit 60 °/o met. Fe, 0,08 O/o 1’ 73
Koks mit 15 o/o Asche, 0,60 o/0 S, 0,15 o/o P 114 
Zuschlagstolfe (yon Katni) mit etwa 3 °/o Riick-

s ta n d .....................................................................214
Dio Tonne Roheisen kommt dann wio folgt zu stehen: 
1,67 t Erz zu 0,73 $ . . . 1,220 $
1,25 t Koks zu 1,14 § . . 1,425 „
0,50 t Zuschlag 2,14 $ . . 1,075 „

3,72 §
Kosten fiir Wasser (Instand-

haltung des Reseryoirs) 0,04 „
L o h n o ............................... 1,30 „
Y erw altu ng......................0,26 „
R e p a r a tu r e n ................. 0,25 „
S o n stig es.......................... 0,49 „

Insgesamt 6,06 $ (= 2 5 ,4 5  J t).
Unter lleranziehung der Yerhaltnisse in don Siid- 

staaten Nordainerikas kommen Perin und AYeld zu den 
Kosten fiir Stahlblockc zu 12,32 £ ( =  51,74 „//) und 
fiir Schienen zu 17,75 (=- 74,55 J l)  f. d. Tonne. C. G.

Bergbau- und IlUttonerzongnlsso Oosterroichs 
1 !)0t und 1905.

Dem „Statistischen Jahrbuch des k. k. Ackerbau- 
ininisteriums fiir das Jahr 1905“ entnebmen wir nach- 
stchende Angaben iiber die Mengo und den AYert 
mehrerer Bergbau- und Eisenhiittenerzeugnisse:

Menge in t Gesumtwcrt in Kronen

* Argl. „Stahl und Eisen" 1901 Nr. 8 S. 395. 

X X .,«

1 1005 1904 1905 1904

i Eisenerze 1913782 1819229 16814437 15095192
1 Manganerzo 13788; 10189 220461 173186

Braunkohle . 22692076.21987651100956961 96796467
Steinkohle . 
Braunkohlen-

_ — __ —

briketts
Steinkohlen-

82729, 67077 911973 729284

briketts 136059: 134776 1721499 1708738
Koks . . . 
Frischcrei-

1400283; 1282471 24654447 22020924

rolieisen . 
GieBereiroh-

947035] 820055 69836448
,

59367116

eisen . . 
Roheisen

142579, 138309 13390748 13826622

iiberhaupt. 1119614: 988364, 8322X196 73193738
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Kolilon- u. Eisenindustrie Iłayerns 15)05.
Dio Erzeugnisso der Kohlen- und Eisenindustrie 

im Bayrischen Staato yertcilten sich 1905 nach der 
yom Konigl. Bayrisplien Oborbcrgamt in Miinchen 
yorfafiten Produktionaiiborsicht wio folgt:*

ErzcugTilsse
lic-

trlebene
Werke

Menge 
in t

"Wert 
in ^

Ar-
bciter-

zuhl

Stein- und 1’ech- 
kohlen . . . 14 1178360 13541210 7 990

Braunkolilen . . 7 1 3 7 13S 400244 541
Eiaenerze . . . 26 182389 1565712 874
Roheison . . . 3 94242 526 4  078 475
Gufiwaren aus

Erzen . . . . 1 24 2 466 —

Gufiwaren aus
Roheisen . . 104 112875 2158 3 1 1 3 7125

Schwoifieison:
Stabeisen . . 11 36 459 504482G 2 336

SchweiBeiaen:
Eisendraht . . — 17 375 1671360 —

FluBeisen u. Flufi-
stahl . . . . 5 134755 14809218 1213

Dio Roheisen- nnd ElulSeisonerzengung dor 
wichtigsten Industrieliinder,

berechnot auf den Kopf dor Beyolkorung, gostaltoto 
sich im letzten Jahro gegeniiber 1895 folgondermafien.**

Karne des I.andes

Ilohci.scnerzpu- Fluflelsenerzeuguug

1«S95
t

1905
t

Zu-
nahnie

t
1891 ! 1905 

t [ t

Zu- 
nah me 

t

Yereinigto Staaten
yon Amerika . . . 0,14 0,28 0,14 0,09 0,24 0,15

Deutsclies Reich
(cinschl. Luxein-
burg)........................ 0,10,0,17 0,07 0.07 0,17 0,10

GroBbritannien und
I r la n d ..................... 0 ,180,20 0,02 0,08 0,14 0,06

OcBterreieh-Ungarn 0,03,0,03 — 0,17 0,025 0,008
B e lg ie n ..................... 0 ,16|o,25 0,09 0,07 '0,16 0,09
F ran kreich .............. 0,05:0,08 0,03 0,02 0,05 0,03
Sp an ien ..................... 0,01 0,02 0,01 0,005 0,013 0,008
Schw eden ................. 0,08 0,09 0,01 0,04 0,07

i
0,03

Boutschos Museuui.
Seit einiger Zeit haben dio Sammlungen zu dem 

Neubaufonds des Deutschen Musoums bogonnen und 
wurden bereits von einer groCercn Anzahl Firmen 
und Priyatperaonon aus allen Teilen Deutschlands 
erhobliche Boitrfigo gc-zeichnet. Neuerdings hat auch 
Geheimrat D r.-Ing . K a r l  II. Z i e s e ,  Inhabor der 
bekannten Schicliauwerften in Elbing, der bereits oino 
Anzahl sehr wertrollor Schiffs- und Maschinenmodelle 
fiir das Museum horstellcn lieB, oinen Botrag von 
20 000 „W dem Ncubaufonds uberwieBen.

Nach der freundlichen Aufnahme, welche die 
Gesuchc des Muscums um Stiftungcn boi Yoreinen, 
Gesellschaften uud Priyatpersonen finden, ist zu hoffen,

* „Oesterrcieh. Ztachr. f. Borg- u. IIuttenwesen“ 
190C Nr. 37.

** „Ironmongor“ yom 22. September 1906 nach 
einer Zusammeustollung des „Board of Trade“. — Yer- 
glciche „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 12: Die Eison- 
erzeugung aller Lander.

dafi der Anteil von zweieinhalb bis drei Millionen 
Mark, welcher von Handela- und Industriekroisen zu 
dom Neuhau doa Musoums gostiftet worden soli, sicher 
erreicht wird.

Woltproduktlou an Mangauerżen.
Der Bericht von J o h n  B i r k i n b i n o  an dio United 

States Geological Suryoy enthiilt nachstehonde Zu- 
sammenstellung der Manganorzforderung dor Erde:*

L a n d Jahr t

A m e r i k a :
B rasilien** .................................... 1905 233 950
K a n a d a * * ..................................... 1905 20
C h i l e * * .......................................... 1903 17 110
K u b a * * .......................................... 1905 6 907
Yereinigto S t a a t e n ................... 1905 4 118

A a i o n :
ln d ie n .............................................. 1904 150 297
Japan .............................................. 1902 10 592
J a y a .............................................. 1899 1 388

A u s t r a l i e  n:
\euseeland . ................................. 1904 196
(jueenaland..................................... 1904 830

E u r o p a :
Bosnien und Herzegowina . . 1905 4 129
D e u tsc lila n d ................................. 1904 52 886
F rankreich .................................... 1904 11 254
G riechenlaiu l................................ 1904 7 355
Ita lie n .............................................. 1904 2 836
Norwegen ..................................... 1904 22
O esterie ich .................................... 1905 13 788
P o rtu g a l.................................... .... 1903 30
ltu B la n d ......................................... 1905 426 813
S c h w e d e n ..................................... 1905 1 992
S p a n ie n ......................................... 1904 26 895
T iirkei**......................................... 1904 49 100
U n g a r n ......................................... 1904 U  527

Kiiiiiglicho Bergakadomio zu Clausthal i. H.
Der soit mehreren Jahren im Gange bofindiicho 

Neubau der Gcbiiudo der Kiiniglichen Bergakadomio 
geht seiner Yollendung entgogen. Nachdom bereits 
im Jalire 1904 das neuo huttonmiinnische Institut in 
Betrieb genommen, ist jetzt auch das nouo Ilaupt- 
gobiiude so weit fertiggostcUt, dal! dasselbo mit dem 
Beginn des bcyorstehenden AYintersemosters ganz in 
Benutzung genommen werden kann. Zur Feier dieses 
fur dio Entwieklung der Borgakademie wichtigen 
Ereignisses war achon fiir Mitto Oktober d. J. eino 
Festlichkcit geplant worden. Aus verschiedenen 
Griinden hat diese Einweihungsfeier jedoch noch ver- 
sclioben werden mussen und soli nunmehr in den 
Tagen vom 12. bis 14. Mai nilchsten Jahres abgohalten 
werden, ein Zeitpunkt, der gewifi auch yielen frilheren 
Studierenden, die sich an der Eeier beteiligen wollen, 
gelegener sein wird ais der zuerst in Aussicht ge- 
nommene.

Preisaussclireibeu auf Erlangung eiuos zwoi- 
achsigcn ofleneu Giitenyagons mit Bremse uud 

mit Einrlchtung zur Selbstentladung.
lin Anzeigenteil der yorliegenden Nummer findet 

sich oin Preisausschreiben der Kiiniglichen Eisenbalin- 
diroktion Berlin, auf das wir unsere Leser auch an 
dieser Stelle aufmerksam machen.

* „The Iron and CoalTrades B eview “ 28.Sept. 1906.
** Ausfuhr.
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Y i e r t e l j a h r s - M ^ r k t b e r i c h t e .
(Juli, August; September 1906.)

I. Rheinland-Westfalen.
D ie  a l l g o m e i n o  L a g o  dor  M o n t a n i n d u s t r i o  

war in dom Berichtsyiertoljahr eino g u to ; die Nach- 
frago war und blieb recht lebhaft, und zwar sowohl 
fiir don inliindischen Bodarf, wie auch fiir die Ausfulir. 
Der Eisen- und Stahlyerbrauch nimmt augonscheinlich 
auf dor ganzen Erde zu, wie die gloichzeitigo giinstigo 
Lage in allen iibrigen Landem der AYelt beweist, die 
eine bemerkenawerte Eisen- und Stahlinduatrio be- 
sitzon, inabesondere in den Yoreinigten Staaten von 
Amerika, in England, Bolgien, Frankreich und Oester- 
roich. Leider war mit dieser erfreulichen Lage ein recht 
empfindlicher Mangel an Rohstoffen und besonders 
auch an Haibzeug yerbunden, der trotz dor Be- 
miihungen dos Stahlwerks - Yerbandea nicht zu be- 
seitigen war.

Bei der starkon Boachaftigung allor Tmlustrie- 
zweigc blieb trotz der sommerlieben AViirmc dio Nach- 
frago nach K o h l e n  und Ko k a  wfihrend des ganzen 
dritten Viorteljahrs 1906 nicht nur unveriindert gut; 
es maclito sich yiclinehr eine Kohlonnot bomerkhar, 
die heute noch nicht iiberwunden ist, der łlauptsacho 
nach wohl,' weil dio Zechen infolge M angek an Arboits- 
kraften an der Grenze ihrer LoiBtungsfiihigkeit an- 
gekommen sind. Das Kohlenayndikat war deshalb 
schon im Juli gezwungen, fremdo Kohlen zur Be- 
friedigung der heimischen Bcdiirfnisse heranzuziehon. 
Dazu trat in dor zwoiten ITalfte des Monats Juli und 
Mitto Septcmber ein zu dieser Zeit nicht gekannter 
'Wagonmangel ein. Durch Uoberscbichten lieB sich dor 
Kohlcnmangel auch nicht ausgleichen, da man hiorbei 
auf AYiderstiinde bei den Arboitorn gestoBen wiire, 
besonders zur Zeit der Feldarboiten. Dor gute AYasser- 
stand des Rheines im Juli und August konnto, trotz 
dor starkon Abfuhr, die Koblennot nicht miridern, 
und auch im September, ala das Wasaci- zurilckging, 
blieb der Abruf unyoriindert stark.

Der E r z m a r k t  lag nach wie yor sehr foat, die 
Jfachfrago nach Siegcrlitnder Spateisenstein hat noch 
zugenommen. Leider lieB die Fiirderung dor Grubon 
noch immer zu wiinschen Ubrig und hat bis heuto 
auf die beabsichtigte Hoho noch nicht geliraclit werden 
konnon. Die Leistung pro Mann und Schicht ist 
zuruckgegangen. Allem Anschein nach ist hierin fiir 
dio allerniichsto Zeit wesentliche Bosserung nicht zu 
erwarten. Die Eisensteinpreise im Siegerlande fiir 
das ersto Semester nachsten Jahrea erfuhren oine Er- 
hiihung yon 1,60 >.« f. d. Tonne Rohspat und 2,50 
fiir Rost. Trotz dieser sehr erhebliclion Preiscrhohung 
waren die gesamten yerftlgbaren Mongen Eisenstein 
fiir das erate Semester 1907 sehr bald yergriffen.

Im Naaaauischen liogt der Markt genau so wie im 
Siegerlande. Auch hier wurden die Proiso fur daa 
orste Semester 1907 im Durcbachnitt um 2 d l  lur 
die Tonne erhoht.

In allen Sorten R o h e i s e n  war die Nacbfrago eine 
sehr lobhafte, und die Hochofenwerke waren nicht in 
der Lago, die gewunschten Mengen zu liefern. Auch 
dio Hochofenwerke litten yielfach unter Mangel an 
Rohmaterialien.

Der Yorkauf yon Puddcl- und Stableisen fur das 
ersto Yiertel bezw. dio erate Halfte nachsten Jahrcs ist 
zu den kiirzlich festgesetzten, um 10 J l  fiir die Tonne 
crhShten Preiaen inzwischen aufgenommen worden.

Dic Beschaftigung in F 1 u B - u n d  S c h w e i B -  
a t a b e i s e n  war recht gut, und yielfach muBten Auftrage 
mit kurzeń Lieferterminen zuruckgcwiesen werden, 
w eil dieso nicht innegehalten werden konnten. Teil-

woise mufito fiir Auftrago eino Lieferfrist yon 6 bis 
8 Mouaten bedungen werden.

In A Y a l z d r a h t  waren alle AYorke stark be- 
schiiftigt; doch geniigtcn die nalbzeuglioferungen bei 
woitem nicht, um dio StraBen dor kniippelkaufonden 
Firmon voll betreiben zu konnen.

Auf dom G r o b b l e c h -  und auf dem F o i n b l o c h -  
m a r k t  horrschto auBerordentlich reges Loben bei 
erhohten Preiaen.

Dor S t a h l w e r k s - Y e r b a n d  weist in dem uns 
zugesandten Boricht darauf hin, daB angesiclits der 
auBerordentlichon \aeh frago  und dor angespanntesten 
LeistungBfiihigkoit dor AYerke die Lage noch durch 
yerschiedene Betriebsstorungon und durch Mangel an 
gooigneten Arbeitskriiften yerschiirft wurdo. Dazu 
kam noch der Ende August einsetzende Arbeiter- 
ausstand auf dcm Aachener Hiittęn-Aktionycrein Roto 
Erde, weicher Endo September noch nicht beendet 
war. Der durch diesen Ausstand yerursachte Er- 
zeugung8ausfall konnte bei der allgem ein angespannten 
Bescliiiftigung der AYcrko bei weitem nicht yollstiindig 
untergebracht werden. DorYeraand der Monate Juni, 
Juli und August (die Septomberzillern sind noch nicht 
yeroffentlicht) iibertraf den dor gleichen Yorjahrszeit 
um 154 571 t oder 11,10 o/o und den der Yorgloichszeit
1904 um 281 136 t oder 24,17 °/o.

Uebcr die einzelnen Erzeugnisse ist zu bemerken:
H a i b z e u g :  Nachdem der Yerkauf fiir das yierte 

Jahresyiertol 1906 zu den letzten Preisen and mit
5 J6 Auafuhryergiitung Mitto Juli froigegoben war, 
liefen die Auftriige sehr uinfangroich ein , da der 
Bedarf der inliindischen Ycrbraucher auBerordentlich 
atark war. Mitto August wurden dio Preise um 5 Jr 
die Tonne bei bisberigeu Bedingungen erhoht und dor 
Yorkauf fiir das ersto Yiorteljahr 1907 froigegoben. 
Dio Inlandsabnobmor hatten boreits Mitto September 
ihren Bedarf fiir dieBon Zeitraum groBtentoila ein- 
gedockt. Aus den eingangs erwiihnten Griiiulen war es 
nicht immer moglich, die YTunecho der Abnehmer zu be- 
friedigen; immerbin wurden in den ersten 8 Monaten 
des Jahres 111000 t Haibzeug mehr nach dem Inlande 
yersandt ais in der gleichen Zeit 1905. AuBerdem 
war der Yerband, wio bereits seit Jahrosanfang, weiter 
bemiiht, den Yerkauf nach dem Auslando zugunsten 
seiner inlandischen Abnehmer auf das iiuBerste oin- 
zuachriinken, obwohl bei reger Nacbfrage groBo Poston 
in letzter Zeit zu giinstigeren Preisen, ais aie das 
Inland zahlt, hatten horoingenotnmen werden konnen.

E i s e n  bab n m a t e r i a ł :  In Yignolschienen lag das 
Tnlandsgeschitft sehr giinstig, die AYerko waren voll 
besetzt, da der Abruf der yerschiedenen Staatsbahnen, 
dereń Bedarf den AYerken zur Ausfiihrung iibcrmittelt 
wurdo, sehr stark ist; reichliche Arbeit bis in das 
nachste Jahr binein ist daher gewahrleistet. Das 
Grubenschienengeschaft ging bei wesentlieb gebesserten 
Preisen flott; der Spezifikationseingang war sehr gut 
und dio Beschaftigung so atark, dali Lieferfristen yon
3 bis 4 Monaten ycrlangt wurden. Auch dio Rillen- 
sebienenwerko waren Behr flott besetzt und haben bis 
Marz nachsten Jahres und zum Teil dariiber hinauB 
Arbeit yorliegen. — lm Auslande lagen dio Verhalt- 
nisse in schweren Schienen obonfallB sehr gunstig. 
Eine Reihe groBerer AuftrSge wurdo zu guton Preisen 
hereingenommen. Dio AbscliluBtatigkeit hatte  sich 
noch umfangreicher gestaltot, wenn sich nicht der 
Yerband Gescbaften mit bedingten kiirzoren Liefer
fristen gegeniiber ablohnend hatto yerhalten mussen. 
Daa Auslands-Schwellengeschiift wurdo durch den aus- 
landischen "NYcttbowerb hinsichtlich der Preiso etwas
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beeinttuBt. Mit Sildamerika konnten wieder melirere 
Abschliisso in seliweren Sćhwellen gctiitigt werden. 
Das Riilcn- und Grubenschicnengeschaft veriief bei 
lioheren Preisen ebenfalis gut. Auch hier wurden 
Lieferfristen toii 5 bis 6 Monaten verlangt.

F o r m e i s e n :  Das Iniandageschaft in Formeisen 
nahm einen sehr befriedigenden Yerlauf, iiberatieg 
doch der Yersand der Monate Juni—August den der 
gleichen Yorjahrszeit um mehr ais 125 000 t. In 
Tragern war der Bedarf ao groB, daB die W erke den 
Anforderungen der Kundschaft nicht immer rochtzeitig 
gentigen konnten. Kach Aufnahmo des Yerkaufs fur daa 
IV. (juartal zu den seitherigen 1’reisen und Bedingungen, 
am Ende August, war daa Geschiift lieaondera lebhaft. 
Da Vorrate auf detiW erken nirgends vorhanden waron, 
und manche Lieferungen vom Lager dea Zwischen- 
handeia ausgefuhrt wurden, ao miissen die Iliindler- 
iager fiir das nachate Friihjahrsgeschiift wieder gefiiilt 
werden. Die Kundaehaft auclite sich deshalb fiir 
moglichst groBe Mengon zu decken, ao daB der am 
1. Septembor Yorliegende Auftragabcstand den Werkcn 
Yoilo Arbeit fiir 4 Monate aichert und dio Formcison- 
wcrke daher auch fiir den Winter mit Arbeit genugend 
Y crsehen sind. - -  Yom Ausiande gingeu dio Spezi- 
fikationen in bcfriedigendem Umfange ein. Der Ab- 
schluB neuer Gesehiiftc bewegte sich in engeren 
Grenzen, da dio Werke yielfach nicht in der Laga 
sind, den bedingten kiirzeren Lieferfristen nachzu- 
kommen.

Der seithcrige Yęrsand des Yerbandeę Yerteilt sich 
auf die einzelnen Erzcugnisso und Monato wie folgt:

1904
H a 1 b z e u 

1905
B

1906
Januar . . — 127081 t 175962 t
Februar . . — 121905 t 156512 t
M arz. . . . . 131G35 t 175 396 t 178052 t
April . . . . 123 807 t 157 758 t 153891 t
Mai . . . . 137284 t 169539 t 158947 t
Juni . . . . 143 348 t 151789 t 156 809 t
Juli . . . . 117652 t 146124 t 145 658 t
August . . . . 138 454 t 170035 t 147384 t
September . . 144 953 t 170815 t —
Oktober . . . 142160 t 177186 t —
NoYeinber . . 133566 t 173060 t —
Dezembcr . . 137 762 t 169946 t —

KIkc u 1> a li u m a t e r 1 a 1
100-1 1305 1906

Januar . . — 112804 t 154859 t
Februar . . — 118701 t 155671 t
Mar z . . . . . 1 2 2 5 1 8 t 147844 t 172698 t
April . . . . 122518 t 120803 t 147000 t
Mai . . . 124217 t 152159 t 179190 t
Juni . . . . 139557 t 145291 t 148107 t
Juli . . . . 90 788 t 120792 t 149931 t
August . . . . 90519 t 121134 t 146354 t
September . . 85504 t 133868 t —
Oktober . . . 1 2 1 2 9 0 t 156772 t _
NoYcmber . . 131425 t 145 758 t _
Dczember . . 134781 t 155538 t —

i o r m t; 1 s e u
hxm 1905 1906

Januar . . — 137079 t 129012 t
Februar . . — 80284 t 125370 t
Ma r z . . . . . 158417 t 147 684 t 177107 t
April . . . . 163075 t 150622 t 103 668 t
Mai . . . . 162538 t 171952 t 184434 t
Juni . . . . . 164140 t 144 709 t 176457 t
Juli . . . . 140743 t 147271 t 189975 t
August . . . . 138371 t 142 998 t 183919 t
September . . 121955 t 146079 t _
Oktober . . . 99549 t 132 996 t _
Noycmber . 82 736 t 119641 t _
Dezember , 80605 t 151951 t —

Die BesobSftigung der B r u c k o n b a u a n s t a l t e n  
war in der Bericlitszeit eine auBerordentlich starkę. 
Dio Preiso haben sich in erfreulicher W eise gehoben. 
Da groBer Arbeitermangel herrschte und die Roh- 
materialien nur mit langon Lieferfristen zu beschaffen 
waren, ao wurde die Erfullung ubernommener Yer- 
ptiichtungen Yielfach selir crschwert.

Da8selbc gilt beziiglicli des M a s c h i n o n b a u e s ,  
der woitere namhafte Auftrage heroinnelimcn konnte. 
Die Preiso sind auch hier erlioht worden, Btehen aber 
noch immer nicht im Einklang mit den Rreisen der 
Rohmaterialien.

Der Absatz in g u B e i s e r n e n  Ro l i r e  n gestaitete 
sieli rccht zufriedenstoilend.

Die 1'reise stellten sieli wie fo lg t:

Monat
Juli

Monat j Monat 
August i September

Kohlen und Koks: -Jt j J t
Flammkohlen . . . .  j 10,50—11,60 ! 10,50—11,50 
Kokskohlen, gewasehen 10,50—11,00 10,50—11,00 

„ mellcrtc, z.Zcrkl. \ — —
Koks fur Hochofen werke j 14,50—16,50 ! 14,50—16,50 

„ „ Besscmerbetr. .1 — j —

12,10
17,00

78.00
70.00
82.00 
82,00

Erze:
R o h sp a t.......................!
Gerost. Spatelsensteln .
Soraorrostro f. a. U.

Rotterdam . . .
Roheisen: GIcBcrelelsen '
Prflsc /  Nrj , 1I ’ ‘ ' i

»b iiat>c\n a m ^ u : : :
Bessemer ab llutte . . |
Pr,lsc [QuąHW t,-Pud-

, I delelsen Nr. i. , , . ,  .
Sletó. lQ«»HtrPuddcl-i> 68’00
°  K \ eisen Siegcrl.
Stahleisen, welDes, mit 

nicht iiber 0,1% Phos
phor, ab Siegen . . 70,00

Thoma$cisen mit min- j 
destens 1,5% Mangan, 
frel Verbrauchs.stelle, i 
netto Cassa . . . .  i 72,50—73,00 

Dasselbe ohne Mangan j —
Spiegeleisen, 10 bis 12% j 93,00
Engl. Gleflereiroheisen j

Nr. III, frel Ituhrort | 71,00
Luxemburg.Puddeleiscn | 

ab Luxemburg . j 56,80—57,60
Gewalztes Eisen:
Stab eisen, SehwelD- . .

FlttB- . . .
Winkcl’ und Fassoneisen 

zu ahnlichcn Grund- 
prelsen ais Stabelsen 
mit AufsehlUgen nach 
der Skala.

TrUgcr, ab Dlcdenhofen 
Bleehe, Kessel- . . .

„ sccunda . . .
„ dOnne . . . .

Stahldraht, 5,3 mm netto
ab W e r k ....................

I)raht aus SchweiBelsen, 
gewohnl.abWerk etwa 
bcsondcrc* QuaUt&ten

147,50

120,00
155.00
140.00

12,10
17.00

78.00
70.00
82.00 
82,00

70,00-

72,50—73,00

93,00

56,80—57,60

152,00 
134,00-136,00

120,00 
155,00

146.00-148,00
145.00-148,00

J t
10.50—11,50
10.50—11,00

14.50—16,50

12.10
17,00

91.00
76.00
85.00

68,00

72,50—73,00

93.00

71.00

152,00 
140,00-142,50

120.00 
160,00 

149,00-153,00 
152,00

D r. 1K Beinm r.

II. Oberschlesien.
A l l g o m e i n e  L a g o .  Der Eiaenmarkt behielt 

auch im dritten Quartal die iiberaus feste Tendenz 
bei. Dio W erke blieben bis zur iiuBersten Grenze 
ihrer Lcistungsfiihigkeit beschaftigt und der Auftrags- 
bestand wies trotz umfangreicher Verladungen erst 
im September, also mit dem Nachlassen der Bau- 
saison, einen kleinen Riickgang auf. Am SchluB des 
Quartals lag bereits bis zum Februar nachsten Jahres 
ausreichend Arbeit Yor, in einzelnen Fabrikations- 
zweigen, wie z. B. in Radsatzcn, reichte der Be- 
achiiftigungsstand noch weiter. Die intensiYe Arbeit, 
welche infolge der umfangreichen Anforderungen ge- 
leistet werden muBte, lieB zurYornahme notwendiger
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Reparaturcn kanni Zeit, denn jeder Produktionsaus- 
fall bringt Schwicrigkeitcn mit den Kunden, die oline- 
dies oft in Ycrliingerungen der ausbedungcnen Licfer- 
friston willigen miissen. Der Rohstollmangel und in 
seiner Gefoigschaft dio ITalbzeugknappheit, welche 
bereits im Yorquartalo Unbeąuomlichkoiten yorur- 
gaeliten, haben sich oher noch Yorschiirft.

Der Arbeiterinangel hat angehaltcn und dio Be- 
muhungon um Milderung dor Bostimmungnn iiber die 
Beschiiftigung ausliindischor Arbeiter wurden deshalb 
fortgesetzt. Der Bedarf an Arbeitskriiften ist boi 
den meisten Werken naturgemSB gostiegen und 
gleicherinaBen wurde der Bau von Arbeiterwohn- 
hiiusern im Berichtsquartal forciort. Im Deutschen 
Stahlwerks-Vorbando wirkto dor Arboitermangol, aller- 
dinga im Veroin mit oinom Streik auf einem west- 
lichen Werke, direkt reduziereml auf die Ycrlade- 
ziffern. Diese blieben beispielsweiso im August liintor 
der Juli-Yerladung um 7907 t oder 1,66 o/o, hinter 
der Beteiligungszilfer um 2,44 o/0 zuriick, waren hin- 
gegen um 43 490 t oder 10,02 o/0 gro Ber ala im August
1905. In den beiden anderen Monaten dos Quartala 
waren die Yorladungon noch liohor, wio donn dor 
Auftragsbestand iiberhaupt eine erhobliche Ueber- 
schreitung der Betoiligungsziffern gestattet hiitte.

Die rogo Bausaison sowie dio Anforderungen, 
welche dio Industrie durch Erweiterungen ihrer An- 
lagen stellte, yerursachten bereits im August wieder 
eino Verstoifung dos Geldmarktea, welche, im Sep- 
tembor weiter zunehmend, zur Erhohung des Reichs- 
bankdiskonts um '/j u/o auf 5 o/o fiihrte. Die Neu- 
Emiaaionen von Aktien und die Kapitalserhiihungen, 
die auBer mehreren GroBbanken auch eine groBo 
Anzahl industrieller Aktiengesellschaften durchfiihrten, 
haben die Yoraussichtlich noch nicht beeiulete Stei- 
gerung des Zinssatzes beschleunigt. Dio Vorhand- 
lungen weg&n Yorlangerung der yerschiedenen mit 
Jahresende oder Mitte nSehsten Jahres ablaufenden 
Yerbiinde in dor Eisenindustrie haben im Berichts- 
quartal begonnen, sind jedoch noch nicht zum Ab- 
scbluB gobracht worden. Die Mehrzahl derYerbiindo 
hat die Preise im Berichtsquartal miiBig erhoht, doch 
wird in Konsumontenkreiaen allgemein zugegeben, 
daB die 1’reispolitik derYerbiinde gemiiBigt geblieben 
ist, obgleich die auBerordentlich giiiiRtige Konjunktur 
Gelcgenheit zu weit hoheren Preisen gogeben hiitte. 
Zweifellos wurden dio Preise fiir siimtlicho Erzeug- 
nisso der Eisenindustrie im freien Wettbowerb zurzeit 
ganz andere und erhoblich hohoro sein.

K o h l o n m a r k t .  Der Kohlenmarkt ist auch im 
dritton Quartal in unyeriindort giinstiger Yerfassung 
geblieben. Dio Anforderung yoii Induatriekohlon war 
infolgo der weiter anhaltendcn auBergewohnlich starken 
Beschiiftigung in allen Industriezwoigen, namentlich 
aber in den Eisenhuttenwerken, 80 rege, daB dio 
kieinen Sortimente, wie Erbs-, Gries- und Staubkohlen, 
nach Aufarbeitung der Bestilnde zeitweilig knapp 
waren. Grobkohlen sind in ungewohnlich groBen 
Quantitśiten yon der Staatsbahn bezogen worden, die 
durch diese Boziige wahrend der Sommerinonato sich 
umfangrciche Yorriite schuf, um einen im Herbst 
etwa eintretenden W agenmangel nicht durch eigene 
ICohlenbeziige noch yorschiirfen zu mussen. Im Be- 
richtsąuartal horrschte, mit Ausnahme dor letzten yior 
Tage des September, kein Wagenmangel. Dessen- 
ungeachtet waren die Gruben nicht immer in der 
Lage, die Nachfrage yoII zu befriedigen, da der 
wahrend des ganzen Quartals Yorherrschende Arboiter
mangol dio Forderleistung beointriichtigte. Dor Juli- 
yersand Oberschlesiens erreichte den sonst nur im 
W inter gewohnten Umfang und auch im August blieb 
das Geschiift gleich lebhaft, da in diesem Monat, wio 
alljabrlich, oino grolie Nachfrage nach groben Sorten 
aufkam, welcho dio Abnehmer noch yor dem am
1. September in Kraft tretenden W interpreisaufschlag

zu don billigen Sommernotierungen eindecken wollten. 
Da in diesem Jahre auch oino Preiserhohung fiir 
Industriekohlen erwartot wurde, gestalteto aicli dio 
Anfordorung auf Yorriito dieser Sortimente ebenfalls 
besonders umfangreich. Die KohleiiYcrladungen zur 
Ilauptbahn betrugen:

Im dritten Quartal 1906 . . .  5 797 360 t
„ zweiten „ 1906 . . .  4 839 450 t
„ dritton „ 1905 . . .  4 971 650 t

mithin mehr gegon das zweite Quartal 1906 etwa
19,8 o/o, gegen das dritto Quartal 1905 etwa 16,6 o/0.

Ebenso lobliaft wio das Inlandsgeschiift gestalteto 
sich auch dio Ausfuhr nach RuBland und namentlich 
nach Oesterreich-Ungarn, da dic iu den osterreichi- 
schen Bergreyieren herrschondo Arbciterbowegung 
oinen Produktions- und Vcrsand-Au8fall zoitigte, fiir 
welchen dio osterreichisch-ungarischen Konsumenten 
in Oberschlesien Ersatz suehten, der allerdings nur 
zum Teil gewiihrt werden konnte. Dio Schiffahrts-
yorhiiltnisse auf der Oder waren im allgemeinen  
giinstig und namentlich im Juli wurden ansehnlicho 
Kohlenmengen yerladen. Kalmraum war reichlich 
Yorhanden, doch wurde infolgo der Knapphoit in den 
meisten Kohlensorten die Bestellung ganzer Kahn- 
ladungen oft erschwert, so daB der W asserweg aus 
diesem Grundo nicht voll auagenutzt werden konnte. 
Dio Kohlonbestiindo auf don oberschlosischen Gruben 
haben im Berichts<[uartal durchweg eino crhebliche 
Yerminderung erfahren.

K o k s m a r k t .  Dor Koksabsatz bot im Inland 
ein durchaus befried igendes Bild. Infolge des guten 
Geschaftsganges in der EiseninduBtrio war die An
fordorung in Hochofenkoks sehr bedeutend und dio 
Zunahme des Koksyerbrauchs fiir Zentralheizungcn 
hat auch den hierfiir in Prago komineudcn Sorten 
lebhaften Absatz gobracht. Nur nach dem Auslande, 
insbosondere nach Polon, blieb der Koksyeraand an- 
dauernd zuriick. Solange die politischen Wirren
und die wirtachaftlichen Schwierigkeiten in RuBland 
fortbostehen, ist kcino Aenderung des ungiinstigen 
Exportgc8chaftes zu erwarten, In den kieinen lCoks- 
sorten, wic Ziindcr und Asche, war der Absatz infolge des 
lebhaften Bogehrs der Zinkindustrie sehrbefriedigend.

E r z e .  Die mit der gestcigerten Roheisenproduk- 
tion ubereinstimmend gestiegeno Nacbfrago nach 
Eisenerzen war erheblich groBer ais das Augebot. 
Die Erzyersorgung wurde aber durch die hoheren
Arbeitslohne und den Arbeiterinangel, welcho den Be
trieb der oberschlesischon Eisenerzforderungen noch 
unlohnender gestalteten, wesentlich erschwert. Auf 
der Schmalspurbahn stellto sich im Berichtsąuartal 
leider auch noch AYagenmangel ein, so daB die Selbst- 
kosten fiir oberschlesische Erzo erheblich stiegen. 
Auslandische Erze kamen wiihrend des Quartals in
groBen Mengen ins Heyier, doch konnte auch hier die
wunschenswerto Steigerung nicht ganz erreicht werden, 
weil England und Amerika diejenigen Produktions- 
liinder, welchc fiir dio Yersorgung Oberschlesiens 
hauptsiichlich in Frage kommen, ebenfalls mit groBern 
Erzbodarf in Anspruch nahmen. Siidrussische Erze 
wurden gegen Ende des Quartals wiedor in groBerem 
Umfange yerfrachtet, nachdeni die Wagenkalamitut, 
untor welcher dor Bezug dieser Erze lange Zoit so 
empfirtdlich gelitten hatte, behoben war.

R o h e i s e n .  Die schon im allgemeinen Teil er- 
wahnte Knappheit in Yorprodukten und Ilalbzeug  
trat am RoheiBenmarkt am schiirfston in Erscheinung. 
Der Bedarf der Konsumenten war weiter gestiegen, 
wahrend die Yerkaufsfreicn Quantitaten der Hochofen- 
werko infolge des groBen Selbstyerbrauches in den 
eigenen W erken geringer wTurden. Es entstand da
durch eine Rohoiaennot, die selbst diejenige der Hoch- 
konjunktur noch iibertraf. Der Roheisenmarkt behielt 
infolgedessen seine feste Tendenz bei und die Preise
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erfuhron oino Erhohung, da don Yorliegenden Anfor- 
dorungen der Yerbraucher nicht iininor voll gcniigt 
wurde. Es konnte daher nicht ausbleihcn, daB diese 
Deckung ihros in Oberschlesion nicht zu befriedi- 
gonden Bedarfes in englischom Eisen suchten. Hierzu 
entschloB man sich jedoch nur in Fiiilen allerdrin- 
gendsten Bedarfes, da dio englisclicn Preise nicht un- 
wcsentlich iiber don oberschlesischen standcn. Die 
Abscliliisse fiir das Jahr 1907 begannen bereits im 
Berichtsąuartal, wonn auch nur in geringem IJmfange, 
da die Hochofenwcrko noch nicht die fur 1907 zur 
Yerfiigung stehenden yollen Quantitatcn zum Yerkauf 
freigegeben haben, weil sio don eigenen Verbrauch 
ihrer Werke noch nicht ganz uberschon konnten. 
Auch das Roheisonsyndikat war noch nicht geneigt, 
dio ihm fiir das nachsto Jahr bereits zur Yerfiigung 
stohonden Quantitfiton restlos zu yerkaufen, weil die 
gesamto Yerfassung des Eisenmarktes weitere Preis- 
Bteigerungen erwarton laBt. Rohoiscnbestiindo waren 
am Schlusso des Berichtsquartals im Revier nicht 
Yorlianden.

A l t  e i s o n .  Der Bedarf der AYerko war spozioll 
fiir Brockeneisen orheblich groBer, ais im Yorquartal. 
Dio Preise sind dcssonungoachtot nur wenig gestiegen, 
weil dio Altmaterialnachfrago aus dom Auslando dio 
in don exponierten Gobieten aufkommenden Quanti- 
tiiten nicht yoII boanspruchte. Auch W estfalen war 
nicht in Bolchem Umfange im Markt, wio dies ango- 
sichts der guten IConjunktur erwartet werden sollte. 
Dies ist darauf zuriickzufiihren, daB die steigende 
Ycrarbeitung flOssigon Roheisens den Alteisenbedarf 
im W esten iiberhaupt yermindert hat. Die Yersor- 
gung der W erke war trotz umfangreicher Posten Alt- 
materials, welches die Staatsbahn vergeben hat, yor- 
iibergehend durch den ungunstigen Wasserstand er- 
schwort, der dio Yerladungon yorzogerte.

S t a b e i s e n .  Im Juli wurdo dio Yerkaufstiitig- 
keit eingeschninkt, weil dio Werko bereits im Um- 
fang ihrer Produktion yerpfiichtet und Preissteige- 
rungen zu erwarton waren, dio im weitoren Yerlauf 
der Borichtszeit auch eintraten. Im August und 
September wurden, der dringonden Nachfrage ent- 
sprechend, wieder groBero Mengcn Yerkauft, wobei 
dio orhohten Preiso ohno Schwierigkeiten zu erzielen 
waren. Trotz ausgiobigster Yerladungon und starkor 
Produktion der Werko bliob der Yerpfiichtungsstand 
infolgo der reichlichon Neuabschiiisso unyer&ndert. 
Am Ende des Quartais wies der Spezitikationsstand 
fiir iiber drei Monate Arbeit aus. Da ein gemein- 
samer Yerkauf zwischen den westlichcn und óstlichen 
Werken noch immer nicht besteht, wirkten Preis- 
unterbietungen in einzelnon Fallen auf die Gesamt- 
preisentwicklung ungiinstig oin. Dio Werko muBten 
zum Teil auch in diesem Quartal noch Auftrage aus 
friihercr Zeit abwickeln, dio ebenfalls infolge des 
Mangcls einer Yerstandigung zwischen Ostcn und 
W osten dam als zu Yorlustbringenden Preisen horein- 
genommen waren. Die oben genannten giinstigeren 
Preise werden den W erken erst im yierten Quartal 
zugute kommen. Ueber das Auslandsgeschaft ist 
nichts W esentliches zu berichten, denn selbst zu den 
fiir einzelne Exportgebiete orhohten Preisen konnten 
nur geringere Quantitaten yerkauft werden, weil die 
Befriedigung des Inlandsbedarfcs die Werke Yoll in 
Anspruch nahm.

G r o b b l e c h .  Auch hierin waren die Auftrage 
umfangreicher ais die Yerladungon, so daB die be
reits im Berieht uber das zweite Quartal erwahnten 
Lieferfristen yon 20 Wochen keine Ycrkiirzung er- 
fuhren. Die Preise bowegten sich sowohl fiir ge- 
wohuliche Handclsbloche, ais auch fiir Kesselblecho 
in weiter aufateigender Richtung. In Schiffsblechen 
bestand durch die fur die Kriegsmarine jetzt lebhaft 
beschiiftigten W erften rege Nachfrage. Die Preiso 
schwankten im August etwas infolge onglischer Kon-

kurrenzofferten, befestigten sich jedoch wiedor, ais 
neuer Bedarf nun auch umfangreicher fUr die Ilandels- 
marine im Markt aufkam. Bei kloinen Abschliissen 
wurden, den allgemein am Eisenmarkt gestiegenen  
Preisen entsprechcnd, bessero Erldse erzielt.

F o i n b l o c h .  Auch das Feinblechgeschiift stand 
unter dem Zeichen lebhaftester Nachfrage. Dio Preiso 
konnten infolgedessen etwas aufgebessert werden.

F o r m e i s e n .  Dio Nachfrage stieg mit dem 
Fortschrciten der Bausaison, und da die Werke bereits 
zu Ende des zweiten Quartals mit ihren Lieferungen 
im Riickstand blieben, wurdo der Triigermangel im 
Berichtsquartal teilweise recht fiihlbar. Es muBten 
Lieferfristen bis zu 12 W ochen yerlangt werden. Dio 
Preise sind unverandert geblieben.

E i s e n g i e B e r e i e n  und M a s c h i n e n  f a b r i k e n .  
Obgleich in den Mascliinenfabriken und EisengieBe- 
reien dio oingcgangenen Auftriigo die volle Aus- 
nutzung der Leistungsfahigkeit gestatteten, sind dio 
Preiso namentlich fUr GrauguB unbefriedigend go- 
blioben, da sio den erhohten Rohmaterialkosten nicht 
ausreichend gefolgt sind. Dio Konstruktionswcrk- 
statten nahmen an der guten GeschaftBlago teil und 
sind mit Auftragen reichlicli yersehen gcwesen. Sehr 
gut beschaftigt waren die StahlformgioBeroien, deren 
gesamte Produktion bei steigenden Preisen unter- 
gobraeht werden konnte. Wio in allen Betriebon der 
Montanindustrie, so maehto sich auch in den Eisen
gieBereien und in den Maschincnfabrikon der Ar- 
beitermangel sehr storend geltond.

D r a h t .  Der Drahtmarkt hat sich weiter giinstig  
entwickelt. Zu Anfang dos Quartals entfesselte dio 
Auflosung des Yerbandes deutscher Drahtstiftfabri- 
kanten einen allgemeinen ziigellosen W ettbewerb, der 
eine Preiscntwertung der Dralitstifte zur Folgo hatte. 
Unter dem EinfluB der unvorhergesehenen Yerbands- 
auflosung war selbst fiir Draht eine {Jewisse Yer- 
stimmung und Preisabsehwachung im Juli zu be- 
inerken. Dio Festigkeit des Rohstoffmarktes und die 
umfangreiche Nachfrage in Drahtstifton und Draht 
fiihrte jedoch bald zu einer allgemein zuversicht- 
lichen Beurteilung der Marktlage. Ais der Stahl- 
werks-Yerband bereits Ende August weitere Quanti- 
taten Halbzeug fiir das erste Quartal 1907 gegen  
einen Mehrpreis yon 5 Ji f. d. Tonne zum Yorkauf 
frei gab und bald darauf auch der Walzdraht-Yerband 
den bisherigen Mindestinlandspreis fiir Walzdralit yon 
138 auf 145 Jk f. d. Tonne fiir den gleichen Zeftraum 
hcraufsetzto, entwTickelto sich lici steigenden Preisen 
rege Kauflust zur weiteren Deckung des Herbst- und 
Fruhjahrsbedarfes. Die Drahtwerko konnten daher 
bei maBigen Mohrerliisen nicht nur bis Jahresende, 
sondom auch fiir das erste Quartal nachsten Jahres. 
sich reichlich mit Arbeit Yersorgen. Auch im Aus
lande wurden don Preiserhohungen fiir Rohstoffe an- 
nahornd entsprechende Proisaufschlago orzielt, so daB 
der Absatzausfall, w'elcher unter den gcilnderten Zoll- 
yerhaltuissen auf einzelnen Auslandsmarkten ein- 
getreten ist, durch den Mehryerbrauch des Inlandes. 
und dor noch yerbliebcnen Auslandsmiirkte aus-
geglichen wurde.

P r e i s e :
Roheisen ab Werk : >tnrk f. d. Tonne

G icB ereiroh cisen .......................  66,00—68,00
Ilamatit  ...................' . 75,00—78,00
Ciualitats-Puddelroheisen . . . .  64,00
Qualitiits-Siemens-Martinroheisen 67,00

Gewalztes Eisen, Grundpreis 
durchsehnittlich ab Werk:

S t a b e i s e n .....................................  120,00— 130,00
K esse lb lech o ................................  150,00— 160,00
F lu B e ise n b le c lie ........................ 135,00—140,00
Dunne B l e c h e ............................ 150,00—160,00
Stahldraht 5,3 m m ................... 140,00— 155,00

EitenhBłłe Oberschlesien.
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III. Grofibritannien.
M i d d l o s b r o u g h - o n - T e o a ,  9. Oktober 1906.

Ueber das Roheisengescbaft des verHos8enen 
Yierteljahres UiBt sich nur wenig weiter berichtcn, 
ais daB dio Preise fortwiihrend, mitunter ruckweise, 
gestiegen sind. Der Grund hierzu lag  in der auBer- 
ordentlich giinstigen Geschaftaentwicklung bei den 
deutschen Yerbrauchern. Es wurden nach deutschen 
und holliindischen Hiifen Yorachifft: 342 571 tons im 
dritten Quartal dieses Jahres, gegen 115 417 tons im 
gleichen Zeitrauin dos Yorigen Jahres. Auch nach 
anderen curopiiischen Litndern sind die Yorladungen 
viel groBer gewesen. Die YcrschifTungcn kustenweise 
zeigten im Yergleich zum Yorigen Jahre: im Juli  
eino Zunahnie, im August und Septomber dagegen 
eine Abnahme. Der kontinentalo Bedarf war Yon 
viel gróBerer Bedeutung fur den liiesigen Markt, ais 
die amcrikanischen Yerhaltnisse. Lieforungen aus 
den Yeroinigten Staaten nach Europa waron boi dem 
groBen Bedarf daselbst absolut ausgoschlossen, wah
rend dio Moglichkeit eines ausschlaggebenden Ycr- 
sands von hier dahin fur dio Wnrrants-Spekulation 
ausgenutzt wurde. Nach Nordamerika gingen im 
letzten Yierteljalir 18 700 tons, im zweiten (Juartal 
15 000 tons und zusammen in den ersten neun Monaten
1906 42 800 tons, gogen 44 000 tons im gleichen Ab
schnitt Y o r i g e n  Jahres. Die Besserung der Yorigen 
"Wocho wurde nicht allein durch die Preiserhohung 
des Deutschen Roheisen - Syndikates, sondern auch 
durch tatsachliche Yerkiiufe nach Amerika YeranlaBt. 
Die Abschliisse wurden gem aclit in 'W estkiisten- 
Iliim atiteisen  und zwei P osten  Yon. je 5000 tons hie- 
sigen GieBercieisens. Dio Bestiinrmingahafen sind 
noch nicht genau bekannt, um bourteilen zu konnen, 
ob es sich wie friiher um Ausnutzung der RiickYor- 
giitung dos amcrikanischen Zolles yoh an der Kdsto 
gelcgenen GieBereien handelt. Im Yorigen Monat 
litten die Abladungen nach Doutschland unter dem 
niedrigen "Wasserstandc des Rhęińsy der Elbe und der 
Oder. Im  allgemeinen scheinen sich die Konsumenton 
dort bereits bis Mai und Juni Yersorgt zu haben, 
wobei sich dio Lieferantcn Yorbehalten, auch eng- 
lisches Eisen zu geben. W ioweit diese Bedarfskilufe 
seitens der englischen Hiindler schon gedeckt sind, 
lSBt sich nicht beurteilen. Tatsachc ist, daB dio Hiitten 
hier "bis zu Endo der Saison niclits abzugeben haben 
und auch meist gut mit Auftriigen bis zum nachsten 
Somnier Yersehen Bind. In Hamatiteisen ist der Umsatz 
ebenfalls starker goworden und die Preise haben sich 
erheblich gebessert; das Geschiift entwickelt sich 
liierin unabhiiugig Yom "Warrantsmarkte in ruhiger 
W eise. Durch dio Preiserhohung der spaniachen Erze 
sind die Hiitten jedoch nicht giinstiger gestellt.

Dio Nacli frage nach Eisen mit 4 bis 5 o/o Silizium 
ist sehr stark geworden und werden daYon groBe 
Posten nach Deutschland Yerladen. Da diese Qualit3t 
nicht regelm ilB ig erzeugt wird, sind die Hutten iin- 
stande, jedes Quantum zu lloheren Proisen abzugeben, 
ais fiir Nr. 3 erhaltlicli ist.

Die Yorriite bei den Hochofen bleiben fortwiihrend 
gering, so daB auf prompte Lieferung bedeutender 
Posten nur selten zu rechnen ist. Fiir groBe Ladungen 
werden dio "Warrantslager herangezogon, welche seit 
einiger Zeit starker abnehmon. Sie enthielten Anfang 
Juli 641 371 tons, Anfang August 623 393 tons, An
fang Septembor 612 615 tona und Anfang Oktober 
598 955 tons. Yon den I l o c h ó f c n  sind 89 im Betrieb.

Die S ta  li 1 w a l z w e r k o sind meist recht gut 
beschaftigt, doch ist ea moglich, noch immer prompte 
Lieferung in scliweren Blechen und Profilen zu er- 
halten. Der jetzt in Glasgow herrschende Streik hat 
dio Preise nicht beeinfiuBt, obgleicli dort schon 12 000 
Arbeiter feiern sollen. Ein hiesiges groBes Schienen-

walzwerk hat den Betrieb auf vier "Wochontago be- 
B chrankt.

Dio G i e B e r e i e n  haben ebenfalls geniigend, 
wenn auch nicht ubermiiBig zu tun, doch bort man 
in letzter Zeit Klagen iiber starker werdendo Kon- 
kurrenz im Inlande.

Dio S c h i f f s w e r f t e n  sind im allgómeinen gut 
beschiiftigt, doch fiirchtet mair ein Einwirkcu des jetzt 
an der Ciyde herrschenden Streikea auf die liiesigen 
Yerhaltnisse. Arboitgeber wie Arbeitnehmer haben 
so groBe Summen zu ihrer Yerfiigung und zeigeń big 
jetzt so wenig Entgegcnkommen, dali eine Ycrschlim- 
merung der gogenwiirtigen Lago allgemein be- 
furchtet wird.

L ii li n c. Die Eisensteinbcrgleute erhielten im 
Juli eine Erhohung von s/-t °/o. Dio Lohue der Hoch- 
ofenarbeiter wurden ebenfalls um 3/4 o/o crholit, nach- 
dem sio Anfang April schon einmal um 3'/s % auf- 
gebessert wurden. In den 'Walzworken blieben die 
Lohne unYeriindert, und es ist bemerkeliswert, duB 
seit liingeror Zeit keine Lohnstreitigkoiton zu ver- 
zeichnen sind.

Die F r a c h t e n  steigon. Rotterdam und Ant- 
werpen 4 /— bis 4/3, Geestemundo 5/3, Hamburg 4/6 
bis 4/9, Stettin 5/— .

Dio P r e i 8 8 c h w a n k u n g  e n des letzten CJuartals 
betrugen:

Juli
Middlesbrough Sr. 3 U Mit 50/0—51/6 
AVarraut« Kassa Kłiufcr: 
Middlesbrough Kr. 3 49/10—51/8*/a

do. Iliimatit ...............  —
Schottlsehe M. N. . . . .  55/6
Wcstkuuten-IIiimałit. . . 64/G — 63/71/*

August
51/6—55/-

Scptember 
55/—

51/2—54/7*/* 54/3—55/—

5 7 /-  -
64/— 67/5*/2 66/6—63/6

H o u t i g e  P r e i s e  sind fiir prompte Ycrschiffung:

Middlesbrough Nr. 3 G. M. B. . . 55/9 bis 56/3
„ 1  n • • 57/3 „ 57/9 i  £

n „ 4  GieBerei . . 54/9
„ 4 Puddel . . 53/9

„ lliim atit Nr. 1, 2,3
gem isclit . . . 69/6 bis 70/—

Middlesbrough Nr. 3 AYarrants . . . 
‘Weatkusten-Hilmatit „ . . . .

Eisenblech ab AYerk hier £  7.5 / —
Stahlblech „ „ „ „ 7-—/ —
Stabeiscn ,  „ ,  , 7 . 5  / — z
'Winkelstahl „ „ „ .  6.12/6
"Winkeleisen 7.5 I-

68/4 J j l |  

f. d. ton mit
2 V» °io

Diskonto.

II. Jionnebeck.

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

Knappheit an Roheisen und Rohstahl, trotz der 
bis auf die Grenzo der gogenwiirtigen Leistungsfahig- 
keit gcbrachten Erzeugung, sowie auBerordentlich 
starkę Nachfrago nach Fertigerzeugniascn aller Art 
gabon dem abgelaufenen Yierteljalir das Geprage. 
Die Preise sind fast auf der ganzen Linio gestiegen, 
Yornehmlich diejenigen fiir Roheisen, wahrend die 
Halb- und Fertigfabrikato nur langsamer folgten und 
ein Teil der letzteren, so z. B. schwero Eisenbabn- 
schiencn, BautrSger und W inkel sowie Bleche, unver- 
iindert auf den seit langor Zeit gSltigeu Satzcn stehen 
geblieben sind.

Roheisen, und zwar sowohl Bolches fiir die Stahl- 
bereitung ais auch GieBcreiroheisen, war auBerordent
lich stark gefragt; das Ausland ist bisher nur in ge- 
ringerem ilaBe zur Deckung des Bedarfes mit beran- 
gezogen worden, doch ist cs wahrscheinlich, daB iu 
den nachsten AYochen sich cinigea Geschiift in aus- 
landisehem GieBereiroheiaen cntwickoln wird. Die
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Preise fiir Roheisen sind, wio aus der am Sehlusse 
gegebenen Uebersicht hervorgeht, allgemein gestiegen, 
namentlich fur GieBereiroheiaen sind Steigerungen yon
2 bis 3 § zu yerzeiehnen.

Dio Eisenerzpreise sollen fiir das Jahr 1907 einen 
Aufschlag yon SO Cents f. d. Tonne erfahren, was 
einoin Satzo' von 4,50 g fiir Mesaba-Beaaemererz ent- 
sprechen wiirde. Begriindet wird dio boabsichtigte 
Preiserhohung mit den standig scliwierigor werdenden 
Arbeiteryerliiiltnissen im Erzbezirk.

Stahlhalbzeug war andauernd sehr knapp; im 
AVesten hat der M angel in letzter Zeit sich noch ver- 
schSrft. Dio Folgo der starken Beansprucliung der 
Martinwerko ist eine betriichtlicho Preissteigerung 
des Schrotts, namentlich schweren Stahlschrotts, in 
dem sich auBcrordentlich reges Geachaft entwiekclte.

Eisenbahnschienen waren bei unycriindertem 
Grundpreis sehr g o fragt; neben groBen Bestellungen 
fiir inliiiulischo Eisenbahnen zur Lieferung ini niich- 
sten Jahro gingon Auslandsauftriige in nennonswertem  
Umfange ein. Auch fiir Lieferungen von rollendem 
Eisenbahnmaterial waren dio Anforderungen an dic 
W erke stark; in den letzten Woclion wurden von 
zwei Geselischaften nicht weniger ais 36 000 Stahl- 
wagen in Auftrag gegeben.

Andauernd starkeB Geschiift herrschte forner in 
Baueisen aller Art, Draht und Rohren; auch in Stab-

eisen, fiir das der Markt lange Zeit YerhultnismiiBig 
ruhig war, trat in den letzten Wochen eine kriiftige 
Belebung bei steigenden Preisen ein.

Die Preise stellten sich wie fo lg t :

1906
tc tc oc£  a 
a*’<1

2 3 •2 1/ c = ■<
5 - ■3 C.« OW a

Dollftr fiir dic Tonne

GieBerei-Roheisen Stan
dard Nr. 2 loco Phila-
d e l p h ia ....................... 18,25 18,50 20,25 20,50 16,75

GioBerei-Rolieiaen Nr. 2
(aua dem Siiden) loco
C in c in n a ti................... 1 6 , - 16,50 18,50 1 9 , - 14,75

Beaseiner -Roheis. (  ; K 
Graues PuddeleisJ £

18.35
16.35

18,85
17,35

19.35
18.35

19,60
17,85

16,35
15,10

Bessemerkniippol ( Ł ^ 2 7 , - 27,50 2 8 , - 2 8 , - 2 5 , -
Schwere Stahlscliienen

ab W erk im Osten . 2 8 , - 2 8 - 2 8 - 2 8 , - 2 8 , -
Ccnia fiir das Pfund

BehiUtorbleche .'1 , 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Feinbleche Nr. 27 > 5 1 = 2,40 2,40 2,40 2,40 2,20
Drahtstifte . . .) ” a 1,85 1,80 1,85 1,90 1,75

Industrielle

Actien-Gcsellschaft RolandshUlto in Weidenau 
a. d. Sicg.

Die Gesellschaft konnto, wie der Yorstand in 
seinom Berichto iiber das Geschiiftsjahr 1905/06 mit- 
teilt, infolge der lebhaften Nachfrage nach Roheisen 
im September 1905 den Ofen der Alton Haardter 
Hiitte und im  November den non ausgerttsteten 
Ofen II anblasen. Indessen hat sich infolge des MiB- 
ycrhaltnisses zwischen Roheisen- und Eisensteinpreisen 
die Erwartung guten Yerdienstes bei dem hohen Be- 
schiiftigungsgrado leider nicht bostiitigt. Auch der 
Mangel an Arbeitern brachto mancho Unannehmlich- 
keit mit B ich . Dio Eisonsteinnot veranlaBto den Yor- 
stand, mit den Gruben Neue llaardt und Grimberg 
Yortriige abzuschlicBen, die don Toraussichtliclien Be
darf dor Hiitte an oinheimischom Eisenstein zu je- 
weiligen Tagcsproiaon fiir 10 Jahro sichcrn. Grube 
Gilberg arbeitete ohne ZubuBe mit kleinem Yerdiensto 
bei befriedigendon Aufschliissen, diirfte aber vorlaufig 
auch bei guten Eiaensteinpreisen kaum eine Ausbeute 
abwerfen. Die Bilanz zeigt auBer dem Gewinnsaldo 
T om  1. Juli 1905 in Hohe von 9702,52 ^8 einen 
Gewinn yon 53 699,19 Abgeschricben wordon 
39460,81 Jt und die ubrigen 23 940,90 .i! der Rtick- 
lago uberwiesen.

Actiengosellschaft Charlottenhiitte 
iu Niederscheldon.

Bei reichlichcr Beschaftigung in allen Betriebs- 
zweigen erhohte sich der Uinsatz des Unternehmens 
infolge gesteigerter Produktion und besserer Preise 
yon 5 8 4 3 9 0 3 .*  im yorigen auf 7 550108 Jt im letzten 
Geachiiftsjahre. Das Gewinn- und Yerlustkonto zeigt 
auf der llabenseite an Zinsen und Skonto 1 i 333,47 
an Fabrikationa-Gewinn 781 723,64 Jt und an Zuzali- 
lungen der Aktioniire im Sinno des Hauptycrsamm- 
lungsbesclilusses vom 10. Februar d. J. — mit dessen 
Durchfiihrung ein einheitliehes Aktienkapital, be- 
atehend aus 3 047 000 Jt Yorzugsaktien Lit. B, ge- 
schaffen wurdo — 535579,01..*; dagegen stehen auf 
der Sollseito an allgemeinen Unkosten und Obligations-
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zinsen 250 084,77 an Abschreibungen 643019,72  
und an Zahlung fiir zuriickgekaufte Aktien 9981,80 
so daB sich ein Reinerlos von 425 549,83 Jt ergibt. 
Hiervon sollen 21 776 J t  der geaetzlichen Riicklage 
uberwiesen, 28 583,97 „tt ais Tantiemę fiir Aufaichts- 
rat und Yorstand yerwendet und 268512 ^  ais Diyi- 
dende yertoilt werden, zum Yortrage auf neue Rech- 
nung wiirden inithin noch 106677,86 J t  yerbleibon. —  
lin B erichtsjahre wurde die clektriaehe Zontralo durch 
Aufetellung einer neuen Dampfmaschine yergroBert, 
die elcktrischo Anlage erweitert und eine neue Kessel- 
anlage mit sechs Kesseln erbaut. Das Hochofenwerk 
erhielt einen weiteren Cowperapparat, eine neue Gas- 
geblasemaschine und eine yollstiindigo Gasreiuigungs- 
anlage. Um dio Leistungsfiihigkeit der Martinanlago 
zu erhohen, wurdo der 15 t-Ófcn durch einen 30 t- 
Ofen eraetzt; auBerdem wurde das Martinwerk mit 
einem elektrischen Chargierkran yersehen. Yon der 
mit einer Nachbargrube konsolidierten Grube Briider- 
bund erwarb die Gesellschaft laut BeschluB der 
Generalyersammlung yom 7. April 1906, die zu diesem  
Zwecke eineErhohungdes Aktienkapitals um 1 0 0 0 0 0 0 ^  
genehmigtc, silmtlicho ihr noch nicht gehorenden Kuxo 
zum Preise yon 1 072 850 Jt.

Aktiengesollschaft „Eisenwerk Rotlie Erde“ 
in  Dortmund.

Wio der Bericht dea Yorstandes naher ausfiihrt, 
ycrachaifte die giinstige Lage des Eisenmarktes dem 
Unternehmon im letzten Gesch&ftsjahre eino fast an
dauernd befriedigende Beschaftigung. Leider wurde 
das Ergebnis der Walzwerksabteilung durch eine 
E.yplosion des Schwungrades an der MittelstraBe, die 
infolgedessen mehr ais acht W ochen stilliegen muBte, 
durch wiederholtcn Mangel an ICohlen, durch Roh- 
eiaen- und vor allem durch andauernde Knappheit in 
Halbzeug weaentlich beeintrachtigt, gestaltete aich 
aber dennoch ao, daB es ais befriedigend bezeichnet 
werden darf. Aehnlich schloB die Abteilung Beachlag- 
teilfabrik ab. Beide Abteilungen zuaammen erzielten 
einen RohuberachuB yon 292 053,53 (i. V. 182 567,98) M , 
zu dem 36 M  fiir yerfallene I)ividende treten. Fiir
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Zinsen, Provisionen und Tantiomon sind 74 200 
fiir Abschroibungcn 69 437,75 J l  zu kurzeń, so dali 
sich ein Reinerlos von 148 451,78 .,/< ergibt, durcli 
den dio Unterbilanz dos Jahres 1904/05 im Betrage 
von 201 777,88 JL auf 53 326,10 J l  ormiiBigt wird. 
B a auBerdem bis Endo 1906 gouiigcnd Auftrage vor- 
licgon, glaubt der Vorstand, der zum 18. Oktober ein- 
berufenon Goneralversammlung dio Yorschliige des 
Aufsichtsratcs, dereń Durchfiihrung das W erk auf 
oine festero geldlicho Grundlage Btoilcn wiirde, zur An- 
nahmo empfehlen zu sollen.

Bismarckliiltto zu Bismarckliiltto, O.-S.*
Dio am 29. September d. J. abgehalteno General- 

Yergammlung der Aktioniiro beschloB, dag Akticn- 
kapital y o ii  6 000 000 auf 10 000 000 J ł, also um
4 000 000 J l zu erhohen und von diesem Betrage
1 200 000 Ji mit Dividemlen-l?erechtigung ab 1. Januar
1907 zum Kurso von 250%  anzubioten, wahrend dio 
weiteren 2 800 000 J l zum Erwerbe der gesamten 
Aktien deg E i s e n -  und S t a h i w e r k o s  B o t h l e n -  
TTalva zu Schwientochlówitz bestimmt sind. Somit 
ist der Yorschlag dor Yerwaltung, dio beiden AYcrke 
y.u Yergchmelzen, genohmigt worden. Ueber dio Griindc, 
dio diesen Schritt giingtig erscheinen lieBen, hatte gich 
der Yoratand der Bismarckliiltto im letzten Geschafts- 
berichte etwa folgoudermaBen geiiuBcrt: "Wiihrend 
fruher in Oberschlesien Kohle und Roheisen fiir dio Iliitto 
im freien Marktverkehr eingekauft werden konnten, 
war dies seit einigen Jahren nicht mehr moglich, 
weil die meisten frilheren Roheisonverkiiufor dazu 
iiborgegangen sind, das erzeugte Roheisen im eigenen 
Betricbo weiter zu Yerarbciton. Schon vor zwei Jahren 
schloB daher die Bismarckliiltto mit der Oberschlesi- 
schen E ison-Indugtrio-A .-G . zu Gloiw-itz eino Inter- 
«ggen-Gemeinschaft fiir W alzeisen ab, um gich auf 
dieser Grundlago don groBten Teil ihres Roheiscn- 
bedarfes zu angemeggenen Preisen zu siehern. Der 
weitere Augbau der oberschlesischen Huttenwerke 
liiBt abor befiirchten, daB diese Mafiregel in Zukunft 
nicht mehr geniigen wird. AuBerdem abor glaubte 
dio Yerwaltung der Bismarckliiltto, letzterer ais Quali- 
tatswerk die neuesten Errungonschafton der Stahl- 
lierstcllung, und zwar durch dio Yerarbeitung fliiggigen 
Roheisens im Martinofen, nut/bar machen und des- 
halb ein eigones Ilochofonwerk orwerben zu miiggen. 
Alg golcheg schien die Bethlen-Falvahiitte, die eino 
mit drei Oefen und allem Zubehor auggogtatteto IIocli- 
ofcnanlage besitzt, um go mehr geeignet, ais sie nicht 
nur den Roheisenbedarf beider Werke zu dockeu 
Y erm ag, sondern au ch  noch  Mengen fiir Y orgcscheno 
Erweiterungganlagen ubrig behalten wird. Zudem 
bilden die StahlfassongieBerei, EisengieBerei, Ma- 
schinenwcrkstatt, dag l-ationell eingorichtete Rohr- 
walzwcrk, dag moderno Siemeng-Martin-Stahlwerk und 
das Stabeisenwalzwerk der Bethlen-Fah-ahiitto wert- 
Yolle Ergiiiizungen dor Bismarckliiltto oder gestatten 
<loch, bei teilwoiso gemeinsamem Betriebe beiden 
W erken Gowinn zu vorgchaffen. Endlich wird fiir 
<liege durch don Kohlcnlioferungsvertrug zwischen der 
Deutsehlandgrube und der Bethlen - Falvahiitte die 
Yersorgung mit Kohlen und Koks besonders gunstig 
gestaltet.

Chemuitzer WerkzeuginascUinou-Fabrlk 
yorni. Joli. Zimmermann in Chenmitz.

Dag Werk crzielte im Geschaftsjahro 1905/06 
laut Bericht des Yorstandes einen Rohgewinn Y o n  
206 530,48 (i. Y. 51 364,09) J l.  Zu Abgchreibungen 
.sollen 119 556,15 J l  Yerwendet, der Riicklage 4348,71 J l  
iiberwiesen, an Tantiemen 906,06 J l  Yergutet und an
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DiYidendo 81 090 ^  ( l ‘/a °/o) ausgezahlt werden. Auf 
ncuo Rechnung bloibon alsdann 719,56 J t  zu vor- 
buchen.

Deutscli-Ocsterroicliisclie Mnunosuiiiniirokreu- 
Wcrke.

Aus dom jilngst crschienenen Berichte des Yor
standes geben wir Nachsteliendes wieder:

111 der Geschichte ungorer Gegellgchaft wird das 
Jahr 1905/06 einen donkwurdigen Platz oinnehmon, 
weil es uns gegtattet, zum erstenmal eino Dividondo 
augzuzalilen. Es bildet aber gleichzeitig den Abschlul) 
oines langon Zeitabgchnittes hartor, und wie wir sagen 
zu dilrfen glaubcn, ziclbewuBter, auf die Saniorung 
aus eigener Kraft uml auf dio Schaffuńg einer festen 
Ilasis fiir die kiinftige Entwieklung unsęres Unter- 
nehmens gerichteter Arbeit. Beide Aufgaben dilrfen 
wir ais golost bezoichnen. Aus diesem AnlaB er- 
geheint es heuto angebraclit, auf die Yergangenheit 
der Gesellscliaft einen kurzeń RUckbliek zu werfen.

Die Gesellscliaft wurde am 16. Juli  1890 mit 
einem Aktienkapital yon 35 000 000 .^  gegriindet, um 
dio Patente der HII. Reinhard und Max Mannesmann 
zur Herstellung nahtloser Rohren augzubeuten. Fiir 
dio Patente und Lizenzen wurden den HH. Mannes
mann 16000000 ^* in Aktien bowilligt, nachdom 
durch, wio angenommen wurde, erschopfendo Gut- 
achton fcstgcstellt worden war, daB die fabrikations- 
miiBigo und konkurrenzfiihige Herstellung von nalit- 
losen Rohren nacli diesen Patenten durchaus moglich 
und die gewinnbringoude Erledigung groBer Yorliegcn- 
dor Auftrage, z. B. auf llohlkorpor fur Kriegsmatorial, 
auBcr F rago .se i. Aber schon bald nach der Griin- 
dung stollte es sich heraus, daB dic Patente und 
Fabrikationsmethoden nicht diojenige Entwicklungs- 
gtufe erreicht hatten, die dio Grundlage ihrer Be- 
wertung gewesen war. Zwar golang es, Rohren horzu- 
stellen, abor nicht in der Bescbaffenheit, wie sie der 
Markt Ycrlangte, und auch nicht zu wettbewerbs- 
fahigen Preisen. Selbst dio Erledigung der K rbgs- 
materialauftriige orwies sich ohne Hinzuziehung 
fremder Werke ais unmoglich und damit zugleich ais 
unrentabel. Unter diegen UmgtSnden konnte von 
einer Durchfiihrung des Fabrikationgprogrammes der 
HII. Mannesmann, das Rohre aller Sorten und Dimen- 
sionen umfaBte, zuniichst keine Redo sein, dio pro- 
duktiYO Leistung der Werke schrumpfte auf einige 
Spezialitatcn zusammen, und es getzte oine Epoche 
kostspicliger E.vperimcnto sowohl in don Einrichtungen 
wio in den Horstollungamethodon ein, die bis zum 
30. Juni 1896 einen Gesamt-Ycrlust you 21 183 016,9 4 Ł̂  
zeitigten; derselbe ermiiBigte sieli um den Nennwert you  
1 0 0 0 0 0 0 ^  Aktien, die seitens der HH. Mannegmann 
zuriickgegeben wurden, auf 20 183 016,94 ^ .  Unter 
dem Eindruek der MiBerfolge der ersten Gegchiifts- 
jahre hatten sich dio HII. Mannesmann im Jahre 
1893 zu einem Abkommeu mit den Hauptaktioniiren 
entachlossen, gemalS dem sie dor Gesellscliaft von 
den Aktien, die ihnen boi der Grilndung gewiihrt 
worden waren, unter gowisson Modalitiiten big zu 
10000000 zur Deckung der Yerlustc unter ent- 
sprechendcr Reduktion des Kapitals zuruckzugebeu 
hatten. Tatsiichlich war indessen nur die Ruckgabe 
der oben erwahnten 1000 0 0 0 ^  erfolgt, der Rest 
aber wurde, obgleich die Gesellscliaft die ihr auf- 
erlegten Bedingungen durehw^eg erfiillt hatte, ver- 
weigert, mit der Begriindung, daB der Yertrag ge- 
getzlich unausfuhrbaro Bestimmungen enthalto und 
daher unYerhindlich soi. In dcm daraug entsprin- 
genden Prozesse unterlag unsere Gesellscliaft in der 
ersten Instanz, und unHere Chancen in der zweiten 
erschienen so zweifelliaft, daB wir uns zu einem Yer- 
gleicho bequemen muBten, durch den die Streitfrage 
am 14. April 1900 ihre Erledigung fand. Die Gesell- 
schaft erliielt weitero nom. 9 000000^# ihrer Aktien
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zuriick und hatte dagogen 2 0 0 0 0 0 0 .^  iu bar und 
8 0 0000-^  in ibrcn 4'/sprozentigen Obligationen zu 
zahlen. Gleichzeitig bescliloB die auBerordentlicho 
Generalvoreammluiig vom 12. .Tuni 1900, das Grund- 
kapital um 9000 000 J t auf 25 000 000 herab- 
zusetzen. Die Unterbilanz ennaBigto sieli damit 
um 6 200000 Jt. Dio mit unseren Lizonztragorinnen 
schwebenden Prozesse wurden ebenfalls durch Yer- 
gleicbe geregelt.

Am 1. Oktober 1893 waren dio II 1{. Mannesmann 
aus dem Vorstande auageschicden. Dio Fuhrung des 
Unternehmcns war dadurch ganz in die Hfinde des 
bereits am I. Juli 1892 eingotretenen Generaldirektors 
Franken iibergegangen, dor nach griindlichor Re- 
organisation der gesamten PerBonalyerhiiltnisso den 
Aufbau einer eigentlichen Fabrikation begann. Dio 
hierfur zur Verfuguiig stebenden teehnisehen Hilfs- 
mittol waren recht primitivor Art, die damalige 
finanzielle Position orlaubte nur geringe Bewegung, 
das Renommee und der Krcdit der Gesellscliaft waren 
aufs schwersto erschilttort. Aber allmahlich setzto 
dio Besserung ein; der sehr bedeutende Aufscliwung 
des Marktes fiir Fahrradrohren, in Yorbindung mit 
dem guten Ruf, don dieses unser Fabrikat gewann, 
fiihrten zur orston lobhafteron und gowinnbringendon 
BcBchfiftigung des damals von Spezialitiiton yollig ab- 
hangigen Bouser W erkes. Dio erat nur unmerklieben 
Fortschritto in der Yerbilligung der Fabrikation auf den 
iibrigen Werken sowio unser allmiihlichea Bindringon in 
das groBo Absatzgebiet der sogenannten Handelsware 
ni ach ten nach wenigon Jahren wahrnehmbaren Er- 
folgen Platz, und diose wiederum bildeton die Grund- 
lago, auf der seit dem Jahre 1896 groBaro Yorbesse- 
rungoń in unseren W crkseinrichtungen nach MaBgabo 
der verfiigbaren bescliriinkten Mittel allmahlich durch- 
gofiihrt werden konnten. Ihre Wirkung auf dio Pro- 
duktionamengen und die Gestehungskosten war so 
giinstig, daB dor Umsatz schon im nachsten Jahro 
erheblich zunahm. Damit war der Bewois fiir dio 
Richtigkeit des eingoschlagenen W eges erbracbt, und 
es wurdo boschlossen, ihn mit aller Energie weiter 
zu yerfolgen. In der Erkenntnis, daB das Handels- 
robr dio oinzig stabilo Grundlage fiir dio Zukunft 
iinscres Unternohmeng daratcllte, richteton sich dio 
Hauptbestrebungcn nun darauf, Einrichtungen zu 
schaffen, die geeignet erschienen, die Herstellung ge- 
wohnlicher Handelsware zu stoigern und zu verbilligen, 
und zwar entschloB sich dio Yerwaltung, in der Niiho 
Diisaoldorfs eino ganz neue W erksanlage zu errichten, 
bei der allo seithor gesammelten, sehr kostspieligen 
Erfahrungen beriieksichtigt wurden. Mit dor Forcie- 
rung des Handelsrohrahsatzes ging die Schaffung 
eines abgcrundeten Fabrikationsprogranimes Hand in 
lland. W ir niuBten, da unsero nahtlosen Rohro nur 
in Abmossungen herstollbar waren, die nach unten 
und oben begrenzt sind, unsere Kitufer gegen die 
Gefahr schiitzen, daB dic Konkurrenz ihnen die 
iibrigen Rolirsortcu yorenthielt und dadurch ibren 
Handel schiidigte. Zu diesen Rohrsorten gehorton 
die atumpfgeschweiBten GasrOhren und die iibcrlappt- 
gescliweiBten Rohren Iiber 300 mm Durchmeaser; fiir 
ihre Herstellung wurdo daher unter der Firma 
.Deutsche R6hrenwerke“ im Jahre 1S97/98 eine 
cigene ueuo Anlage in Rath bei Dusseldorf in An- 
grill genoinmen.

Leider sollte Hr. Goneraldircktor Franken, dem 
dio Gesellscliaft das Fundament verdankt, aui' dem 
sie spiiter weiterbauen konnte, die Friichto seiner 
Tiitigkeit nicht mehr genioBen. Er yerstarb zum 
groBen Schmerze aller Mitgliedcr der Yerwaltung am 
9. Dezember 1899 auf einer Dienstreiso in Swansea 
(England). Im nSchsten Jahre trat der bekannto 
Konjunktursturz yon 1900/01 ein, der dio Entwick- 
lung der Neuanlagen, die zum Teil geradc erst in 
Betrieb gesetzt worden waren, ernstlich liemmtc. Es

folgten liarte Kiimpfe gegen die Syndikate in Doutsch- 
land und Ocstorreich, die in Deutschland zu Anfang 
1902, in Oesterrcich zu Anfang 1903 zu einer Yer- 
stiindigung und damit zur Sicherung der fiir uns un- 
entbelirlichen Anteilo am Gesamtabsatze fiihrten. 
Selbst wahrend dieser Kampfjahre und der gleich
zeitig herrsclienden ungiinstigen Konjunktur gelang  
os uns, bescheidene Reingewinno zu erzielcn. Dio 
Einfiihrung neuer Artikel in unser Fabrikations- 
programm und dio intensiy gepflogten Bezielmngen 
zu siimtlichcn Exportl8ndern der Erde lieBen uns den 
Tiefstand der Konjunktur sclmoller iiberwinden und 
bildeton die Ursache, daB in Millionen Mark auagedriickt

der Umsatz . . 
der Roingowinn

1900/01 1901/02 1902/03
14,111 14,732 15,906

1,516 0,506 0,638
1903,04 1904/05 1900/08

20,155 25,584 35,015
1,219 1,816 3,188

zunahm.

der Umsatz . . 
der Roingowinn

orreichte, beides also zunahm.

In das Bctriebsjahr 1898/99 fieł auch die Er- 
werbung der in Liquidation getretonon Mannesmann 
Tubo Co. Landore (South Wales) und deren Keugriin- 
dung unter der Firma „British Mannesmann Tube 
Co. Ltd." bebufs Ausdehnung des Absatzgebietes 
unseres Concerns auf England und dio englischen 
Kolonien, und in das Geschiiftsjalir 1904/05 der Kauf 
des wcitaus groBten Teiles der Aktien des Schon- 
brunner Walzwerkos, durch den wir uns in Oester- 
reich dio gleiche Stellung sicherten, wie in Deutsch
land seinorzeit durch Errichtung der Deutschen 
Rohrenwerke. Im Jahro 1903/04 haben wir, um dio 
Deckung der damals noch bestehenden Unterbilanz 
zu be8chlcunigen, auf Grund freiwiUiger Angebote
2 500 000./* unserer Aktien zuriickgekauft und dabei 
einen Gewinn yon 1 034104,93 ^  sowie einen Riick- 
gang unseres Aktienkapitals auf 22 500 000 erzielt. 
Dio Mittol fiir alle diese Erweiterungcn und Erwer- 
bungen braehten wir aus unseren eigenon Betriebs- 
iiberschussen und durch die Ausgabo von 4 000 0 0 0 ^  
41/»prozentiger Obligationen auf, die im -Mai 1899 yon 
unseren Bankiera, an ihrer Spitze dio Deutsche Bank,, 
ubernommen wurden. Wir konnen uns nicht yersagen, 
diesen hier unsern Dank dafiir abzustatten, daB sio 
aucb wahrend der schwierigsten Zeit das Yertrauen 
in eine gedoihlicho Entwicklung unaorer G esellscliaft 
nicht yerloren und uns eino ruhige von Kredit- und 
Geldsorgon nicht belaatete Arbeit crmoglicht haben* 
Xur b o  konnte die Unterbilanz, zu deren Tilgung 
auBer den erwahnten Riickkaufen von Aktien aucb 
noch 12 948912 Betriebsilberschiisao (yon 1896 bis 
1906) dienten, boBeitigt und scblieBiich eino yollstSn- 
dige Sanierung unseres Unternehniens ohne unfrei- 
willige Opfer dor Aktioniire erreicht werden, An 
Abschreibungen auf Anlagen sind auBordem in den Ge- 
schaftsjahren yon 1896/97 bis einschlieBlich 1905/00 
13 505541,57^* yerwendet worden gegeniiber einem  
Gesamtanlagewerte yon 15 429 614,29 am 30. Juni
1906. Dio Erzeugungsfiibigkcit unsorer Anlagen be- 
ziffert sich heute auf jahrlich iiber 125 000 t.

Waa daa yerfioasene Gescbaftsjahr 1905/06 an- 
betrifft, so sind in der Fabrikation auf samtlichen 
Werken Fortschritte zu yerzeichnon. Dio neuo W erks- 
anlago in Boua war am 30. Juni ihrer Vollendung 
nahe und ist inzwischen mit Erfolg in Betrieb gesetzt 
worden. Mit den Saarbriickcr GuBstahlwcrken hatten 
wir einen langsrchtigon Yertrag auf Lieferung von Roh- 
atahl in Hohe eines jahrlichen Maximalquantuma voił 
25 0 0 0 1 abgeschlossen. DadieAbwicklung dea Yertrages 
zuletzt Schwierigkeiten bot, so habon wir, um uns im 
Interesse einer ungestiirten Fabrikation Bpeziell auf 
uuserm Werke in Bous die Yerfiigung iiber eine 
eigene Stalilbezugsquelle zu aichern, kurz nach Ab-
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lauf des Geschaftsjahrcs samtliche Akticn der Saar- 
briicker GuBstahlwerkc angekauft.* Am 28. Juni 1906 
ist zu Mailand unter Mitwirkung der Soeieta Metallur- 
giea Italiana dio „Soeieta Tubi Mannesmann" mit 
einem Aktienkapital von 5 000 000 Liro gegriindet 
worden, yon denen wir 3/ł  iibernommen und mit 30 0/0 
=  917 550 J l eingezablt habon. Dio seinerzeit von 
uns ins Leben gerufene Aktiengesellachaft Deutscho 
Rohrenwerke ist im Beriehtsjahr in Łiquidation ge- 
troten. AYir haben die in fremden Iliinden befind- 
lichou Aktien zum Kursę von 11-1 angekauft und 
filhron das AVerk nicht mehr ais besondere Gesell- 
sebaft, sondern ais Abteilung SchweiBrohrwerk in den 
Biichern. Der Gesamtumsatz einschlieBlich desSchweiB- 
rohrwerkes (aber ohne Schiinbrunn) bozillert sich auf 
35 014 649,79 (i. Y. 28 217 974,33) Jl. Der Brutto- 
gewinn auf Yerkaufskonto bctriigt 7 511 541,38 J ,  der 
Keinerlos nach Abzug aller Unkosten und Abschrei- 
bungen 1 514 024,79 ^5. Er orlaubt, 75 731,24 dem 
gesetzlichcn Reservefonds zu iiberweisen, 150000 ,4  
dem Beam ten-1‘ensions- und Arboiter-Unterstiitzungs- 
fonds zuzuwendon, 50 000 J t  an den Aufsicbtsrat zu 
vergiiton, 1 125000 J l  (5 o/o) ais Diyidende zu yorteilen 
und 113 893,55 ii! auf neue Rechnung yorzutragen.

Deutsche Werkzeugnmscliineit-Fiibrik 
ronnals Sondermann & Stior in Clieninitz.
Dor AbscliluB votn 30. Juni 1906 ergibt ein

schlieBlich 22 549 ,,// Yortrag aus dem Jahro 1904/05 
einen UeberschuB Ton 243 711,10 J t . Dio Abachrei- 
bungen sind mit 104 516,34 ^  bozilfert. Yon den 
Yerbleibenden 139194,76 J l  sind 5832,26 „// an den 
Reservefonds, 9331,70 -.// ais Tantiemo an den Yor- 
stand und je  23,30 Jl, insgesamt also 11 650 J l,  an 
500 GenuBschoine zu iiberweisen, so daB nach Yergiitung 
yon 4438 J l  an den Aufsichtsrat noch 102 000 J l  
(6 o/o) Dividende ausgescliiittet und 5942,80 J l  auf das 
neue Rechnungsjahr ilbortragen werden konnen.

Diisseldorfcr Ilolironindiistrie, 
Diissoldorf-Oborbilk.

W ie der Yorstand borichtet, war dio Nachfrage 
nach Rohren aller Art wahrend des abgelaufenon 
Geschaftsjahrcs auBerst rege und daher auch der 
Umsatz des W erkes im Yergleicho zu dem des Yor- 
jahros bedeutend hoher. Die Betriebseinrichtungen 
wurden durch ein drittes Rohrwalzwerk, die Yer- 
groBerung der WaBsergasscbweiBerei und yerschiedene 
neue Bearbeitungsmaschinon wesentlich erwcitert; der 
Bau einer neuen elektrischen Zentrale wurde begonnen 
und diirfte im NoYember d. J. fertig werden. Fiir 
allo dieso Anlagcn wurden 568 179,06 aufgewendet 
und groBtentcils a u B  den Betriebsmitteln gedeckt. Der 
Yerbloibendo Rest, die Kosten fiir weitere Neuanlagen  
und Yerstarkte Betriebsmittel sollen dadurch beschalft 
werden, daB das Aktienkapital um 450000 J l  erhoht 
wird, woruber die GeneralYersammlung am 16. Oktober 
zu beschlieBen bat. Die Bilanz wcist einen Rein- 
gewinn y o i i  434 332,99 Jl nach; davon sind 19 213,96 J l  
zur gesetzlichcn Rucklage zu Yerwenden, 58 001,08 J l  
sollen ais Tantiemon und Gratilikationen Yergiitet, 
je 10 000 .4  fiir den Arbeiter- und einen damit zu 
begriindendon Beamten - Unterstiltzungsfonds bercit- 
gestellt und 270000 J l (12 "/o) ais D iyidende aus- 
geschiittet werden. Zum Yortrag aufs neue Rechnungs
jahr kommen dann noch 67 117,95

Eisen- & Stahlwerk lloescli, Aktlengesellschnft 
in Dortmund.

AVio aus dem Berichte des Yorstandos zu ent- 
nehmen ist, waren im verflossenen Gescbaftsjahre, 
abgesehen von einer geringen Einschrilnkung dea

* Yergl. „Stahl und Eisen0 1906 Nr. 16 S. 1029.

Koblenabsatzcs wiihrend der ersten Monate, samtliche 
Betnobsabteilungon voll beachilftigt. Fiir die Iliitten- 
erzeugniaso konnten durchweg giinatigcre 1’reise er- 
zielt werden, doch wurde dio Preissteigerung durch 
wiederholte Erhohungon der Rohstoffo sowie durch 
Aufbeaserung der Arbeitslohno und Zunahme der 
offentlichen Abgaben Uborliolt. Nennenawerte Be- 
triebsstSrungen kamen nicht vor. Auf Zecho Kaiser- 
stuhl wurden 1 005 887 (i. Y. 863 018) t Koblen ge-  
fordert und 160 906 (153 155) t Koks hergestellt. Die 
llochofenanlage des Iliittcnwerkes lieferte 301 621 
(298 629) t Roheisen, das Stahlwerk 380 954 (305773) t  
Rohbloeke. In der Kokcrei wurden 30 neue Oefen 
mit Gewinnung der Nebcnprodukto in Botriob ge -  
nommen. Mit Rflcksicbt auf den waehsenden Hedarf 
des Stalilwerkes wurde ferner im Herbst 1905 mit 
dem Bau eines filnften Ilochofens begonnen, der yor- 
aussichtlich noch in diesem Jahro wird angeblasen 
worden konnen. AuBerdem wurden dio Gasroinigunga- 
anlagon wesentlich erwcitert und in der Gaszentralo 
zwei GaadYnamos und zwoi GaageblilsemaBchinen auf- 
gestellt. Im Martinwerk wurde ein nouer 30 t-01'en 
mit zugehorigen Generatoren angelogt und der Bau  
einea weiteren Ofons in Angritl' genommen. SchlicB- 
lich wurden noch Yerschiedene W erkzeugmaschineii 
beschafft, eino neuo Schwellen- und Lasehenadjustago 
erbaut und die Ekonomisoranlage yergroBert. Alle dieso 
Neubauten erforderten den Betrag von 1886265,53 .,//. 
Die Forderung der Gewerkschaft lteichsland, Yon 
dereń Erzcn in dor lloehofenanlago des Werkes. 
168 423 t Y erarbeitet wurden, konnte auch im ver- 
flosscnen Jahre gesteigert werden. Der Anteil an d er  
ZubuBe betrug 32 007,96 J l.  Der Reingewinn der  
Gesellschaft beliiuft aieh bei 2 095 713,65 -II Abschrei- 
bungen auf 3 644 064,78 U/. lliervon sollen 2250000  
(15 o/o) Diyidende Yerteilt, 195 852,40 J l  statutengemaB  
ais Tantiemo Yergiitet, 100 000 ^// der B eam ten-P en- 
sionskasso iiberwiesen, 300 000 J l  zur Bildung einea 
Arbeiter - Fenaionsfonds bereitgestellt, 500 000 Jl, 
dem Dividcnden - Ergiinzungfonds zugewendot uiul 
298212,38 -.// auf neue Rechnung fibertragen werden.

Gnfistalil-Werk Witten.
AYie der Yorstand berichtet, nahm daa letzte Ge-- 

schiiftsjahr fiir das Werk einen sehr befriedigendon 
Ycrlauf; eB war das beste, das dio Gesellschaft bisher 
aufzuweiscn hatte. Der Umsatz hat aieh nicht un- 
wesentlich erhoht, so daB fiir 10377 265,80 und ein
schlieBlich der Germaniahutto 11 655 232,64 Erzeug- 
nisao berechnet werden konnten gegeniiber 9 033 645,23- 
bezw. 10 118 733,48 .4  im vorhergeliendcn Jahre. 
Hergestellt wurden 40046 (i. Y. 34 116) t Ticgelstahl, 
Martinstahl und FluBeisen, 5958 (5340) t Schmiede- 
und PreBstilckc, 23 703 (21 933) t Stabstahl und Stab- 
HuBeisen, 17 546 (15 695). t Grob- und Fcinbleche, 
2670 (2795) t bearbeitete Schiniede- und 1‘reBstiicko,. 
StahlguBteile, Goschiitzteilo und Gcschossc, 1447 
(1241) t Kleineisenzeug und 8315 (7900) t feuerfestes- 
Materiał. Auf der Germaniahiitto bei Greyenbrilck 
wurden 17 827 (19 819) t Roheisen orblasen; Y o in  
1. Juli  bis Mittc August 1905 war der Hochofen wegen  
der groBen Yorrate an Roheisen gediimpft. D er  
llocbofenbetrieb ergab einen Gcwinn von 95 851,461 
(87 394,09) Jt. In W itten wurden durchschnittlich 
1701 (1609) Arbeiter mit einem Jahresverdienste (ein
schlieBlich jugendlicher Arbeiter) von je 1242,57 J t  
oder 4,07 (3,82) J l  fur die Scbiclit beschilftigt. Nach 
der Bilanz betragt der Yerfiigbare Gewinn des Werkes. 
1 730 790,13 Jl, woYon zu Abschreibungen 501114,27 „4 
Y crw endet w erd en . Dio Tantiemon beziffern sich auf 
148 876,26 so daB die G eneralYersam mlung noch 
iiber 1 080 799,60 <4 zu beschlieBen bat. Der A'orstand 
sehlagt vor, dieae Sumine wie folgt zu yerwenden: 
800 000 J t  ais Diyidende (20 o/o), 25 000 J l  zu B e-  
lohnungen an Beamte und Meister, 30 000 J l  fiir
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dio Beamtcn-Penaions-, W itwen- und Waiaonkasso,
40 000 ,.4t fur Beamten- und Arbeiter- Priitnien- und 
Unterstutzungszweoke und 185 799,60 J t  zum Yortrag 
au f noue Rechnung.

Hugoner Guiistuhlworko, Hagon.
Der Yorstand" kann in seinem Borichte iiber daa 

Geacbiiftajahr 1905/06 infolgo der guten Beschiifti- 
gung, dio in alion Betriebcn der Gesellschaft herrachto, 
zum erstenmal seit mehreren Jahren wieder eino Divi- 
dendenzablung in Yorschlag bringen. Das Ergebnis 
gestattot zudein, atatt der zuletzt angewendeten Mindeat- 
nbachreibung von 5 °/° auf .Maschinen und Oefen 10o/0 
yorzuaehen. Fakturiert wurden Waren im Worto von 
1 628 606,84 (i. V . 1 320 748,25) .Jt-, die Menge dor be- 
recbnetpn Waro helief sich auf 5972 (4823) t. Der 
Betriebsgewinn betragt 277 782,41 dio Mietoinnahme 
1680,99 J t und dio Yerfalleno Diyidonde 327,50 
Dagegen beziffern sich dio aamtiichcn Unkosten auf 
130 559,23 J t und die Abachreibungen auf 73 156,62 Jt, 
*o daB ein Reingewinn von 76 075,05 Jt verbleibt, dor 
sieli durch den Gowinnyortrag aus dem Yorjahro auf 
t )3 118,50 .<5 erhoht. Yon diesem Betrage werden 
5210,50 • K< zu don aatzungs- und vertragamaBigen 
Tanti&men yerwendet und 75 875 ^  (5 o/o) ala Divi- 
tiendc an dio Yorzugs-Aktioniire ausgeschiittet. Zum 
Yortrage auf daa nouo Geachiiftajahr gelangen dann 
noch 12 033 Jt.

Mnschinenbau-Aktiengosollschaft Torm. Starko 
& Hoffmann in  Hirscliberg (Scliles.).

Nach ordentlichen Abachreibungen in Hohe yon 
-14 115,75 und auBerordentliehen Abschreibungen im 
Betrage yon 14 000.,® sclilieBt daa Gewinn- und Yor- 
luatkonto mit einem Uebcraehusse yon 53 405,39 „4!. 
Von dieaom Erloso sollen 2624,39 der Riicklage 
ftborwiesen, 3 0 3 1 ,2 1 ^  zu Tantiemen und Belohnungen 
■rerwond t und 46 160 (4 o.'0) ala Diyidende aus-
geschiittet werden. Fiir 1906/07 bleibt somit oin Yor
trag  roti 1589,76 .#.

Ptaoonix, Aktien-Gesellschaft fiir Bergbau und 
Iliitten betrieb zu Duisburg-Ruhrort — Hoerder 

liergwerks- und Iliitteu-Yorein.
Die am 10. Oktober abgehaltenen Hauptyersamm- 

lungen dor Aktioniiro genehmigten einstimmig den 
schon friiher* erwiihnten Yertrag, durch den die 
beiden Gesellschaften miteinander verachinolzen werden. 
Danacli iibertriłgt der Hoerdor Yerein mit Wirkung 
ab 1. Juli 1906 sein Yennogen ala Ganzea unter Aus- 
schluB der Liąuidation auf den Phoenix, und dio 
Aktionare des Hoorder Yoreina erhalten gegen jo 
1000 J l  ihrer Aktien eine neue Inhaber-Aktie des 
Phoeni.K. Die Yersainmlung des Phoeni.t beaehloB, 
zum Zwecko der Durchfiihrung der Fusion daa Aktien- 
kapital der Gesellschaft um 26 940 000 d. i. auf 
61940000  ^  zu erhohen, und stimmte auBerdem dem 
Antrage dor Yerwaitung, daa Aktienkapital weiter 
a u f 72 000 000 Jt zu yerinehron, bei. SchlieBlich 
wurden noch die Mitglieder des Aufsichtsrates des 
Hoorder Yereinea samtlich in den Aufaichtarat dea 
Phoenix gowilblt.

'Siichsisclio Gulistahlfabrlk in Doblen boi Dresden.
Dor Geachaftagang des W erkes gestaltete sich 

im  letzten Jahro besonders lebhaft; die Nachfrage 
nach den Erzeugnisson der Gesellschaft war derartig, 
daB siimtliehe Anlagen auareichend besehaftisrt werden 
konnten, und zwar zu befriedigendeu Proiaen. Da 
irotz des wesentlich hoheren Umsatzes dio Betriebs-

* .Stahl und Eisen" 1906 Nr. 19 S. 1223 und 
1224 bis 1225.

kosten nur in geringom Mafio stiogen, konnte der 
Nutzen entsprechond yergroBort werdon. Arerkauft 
wurden Erzeugnisso im Worte yon 7 815 747,47 
(i. V. 7 800 137,38) auf dio Abtoilung Doblen ent- 
fielen hieryon 7 587 728,76 <̂S, auf dio Abteilung Borg- 
gioBhdbel 228 018,71 ■.!(. Die Gewinn- und Yorluat- 
rochnung zeigt einen Reingewinn yon 987 606,89 M . 
Dio Yerwaitung acblilgt vor, hieryon 600 000 Jt (10 o/o) 
ais Diyidende, 94 1S5,07 .Jt ala TantiiSme an den Auf- 
sichtarat und den Yorstand, sowie 50 000 J t zu Bo- 
lohnungen an Beamto zu yerwenden, 30000^* an die 
Beamten-Pensionakaase und 1 5 0 0 0 -#  an die Stiftungon 
zu iiborwoisen, ao daB zum Vortrago auf noue Rechuung 
noch 198421.82 J t  yerbleiben.

Stahlwerk Oeking, Aktiongosellsohaft, 
Diissoldorf-Llorenfold.

Nach dem Yorstandaborichto stand daa Geachiifts- 
jahr 1905/06, das orśte der Aktiongesellschuft, nntor 
dom Zeichen oiner regon Beschiiftigung. Dor Uinaatz 
ubertraf mit 5097 t odor 1951 211 den dea vor- 
horgohendon RochnungsabschnitteS um 1013 t odor 
472 010 J l  und wiire noch griifior goworden, wenn 
sich niebt durch Neubauten und Arbeitorniangel emp- 
findliche Storungen oingostellt hatten. Im Xovember
1905 kam dio neue GieBerei und oinigo Monate spater 
die Yerliingerung der mechaniachen Werkatatt in Be
trieb. Die Bilanz weist einen RohUborachuB von 
405 475,55 \H auf, der Reingewinn betriigt nach Abzug 
yon 208 142,59 J l  fiir Abschreibungen, Zinaen, Pro- 
yiaionen und Griimlungskoaten und 9900 J l  Zuweisung 
zur gesetzlichen Riicklage 187 432,96 J l.  Dio Geno- 
ralyeraammlung yom 27. So])tembor gonehmigte den 
Yorschlag der Yerwaitung, aus diesem Betrage 
151 670 ,M (10 o/o) Diyidende zu yerteiion und die 
iibrigen 35 762,96 J l  auf daa neue Jahr zu iibertragen ; 
sie beschloB ferner, daa Aktienkapital um 1000 000 ^  
zu erhohen.

Yerein fiir den Yerkauf ron Siogerliindor 
Roheisen.

Die Hauptyersammlung yom 26. September d. J. 
hat beschloason, den Yerein ab 1. Januar 1907 unter 
den biahorigon Bedingungen auf zwei Jahro zu ver- 
liingern.

Yereinigte Stahlwerke van der Zypen und Wissouor 
Eisenhiitten-Aktien-Gescllschaft, Kiiln-Deutz.

Daa am 30. Juni 1906 abgelaufone Goschaftajahr 
zeigt, wio der Yorstand in seinem Berichte sagt, in 
samtlichen Abteilungen des Unternohmona ein er- 
freuiiches Bild dor Entwicklung. Dio Yerwaitung 
war bestrobt, dio W erksanlagen zu ergiinzen und zu 
yerbesaern, um eine Yerbilligung der Selbatkosten zu 
erzielen. AuBer fiir den Umbau des Mittol-Walzworkes 
wurden die Auagaben fiir eine Geblasemascliino der 
Alfredhiitte sowie fiir die Einrichtung oinor olektri- 
aeben Zentrale in W issen zum Betriebo der Forder- 
maachinen, Pumpen und Kompressoren auf den Gruben 
bewilligt. Ferner wurden im Frilhjahr fiir das Stahl- 
werk umfaasende Nouanlagen gonehtnigt. Zur Deckung 
der hierdurch entstohenden Kosten beschloB dio Ge- 
neralyersainmlung yom 8. Juni 1906, das Aktien
kapital um zwei Millionen Mark zu erhohen. Ueber 
den Betrieb iat im einzelnen zu bemerken, daB die 
Gruben bei einer Zahl yon durchschnittlich 1239 
(i. Y. 1013) Arboitern 184 898 (145 563) t Spateiscn- 
stein, 31 (10) t Brauneisenstein, 615 (702) t Kupfererzo, 
18(26) t Bleierze und 14 (7) tBlenderze fiirderten. Die Er- 
zougungder Alfredhiittebolief sich auf 113019 (79708) t 
Roheiaen, der Geaamtabsatz auf 114062 (82144) t. 
Yerbraucht wurden 242 842 t Eisenstein, 44 158 t Kalk- 
stein und 118388 t Koks. Die Iliitten bescliaftigten
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375 (286) Arbeiter. Die Oefen III und IV der Alfred- 
hiltte standon das ganzo Jalir hindurch, Ofon Y der 
HeinricbslłOtte seit 23. Oktober 1905 im Feuer. Im 
Stahlwerke wurden 78 469 t Kobblocke hergestellt und 
zu Ilalbzoug, W alzeisen, W alzstahl, Formeisen, Eisen- 
bahnoberbaumatcrial, Radreifen, Acbsen, Schmiedo- 
stilcken, Riidorn und Radsatzon weitcrycrarbeitet. 
Die Zahl der StahlwerkBarbeiter belief sich auf durch- 
schnittlich 1047 (925). Der Rohgewinn der Gesell
schaft bezillert sich auf 2 468 605,04 J t ,  der Roinerlos 
nach Abzug der allgemeinen Unkoston, Zinsen und 
Abschroibungen betriigt 1 470 451,57 J l .  Unter Be- 
riicksichtigung von 269 442,57 J t  fiir feBtgelegte Ge- 
winnanteilo einerseits und 204 645,51 ,H Gewinnvortrag 
vom 1. Juli 1905 anderBeits ergibt sich danach oin Ueber- 
schufi von 1 405 654,51 J l .  Hioryon sollen 1 040000 J l  
(13 o/n) ais Diyidende yergiitct, 50 000 J t  dom Be- 
amten-Pensions-, W itwen- und Waisenfpnds uber
wiesen, 62 066,74 zu auBcrgewohnlichon Abschrei- 
bungen und Ruckstellungen benutzt und 253 587,77 Jt 
auf noue Rechnung yerbucht worden. — Der Bericht 
des Aufsichtsrates erwabnt noch, daB łlr . Kommerzien- 
rat E u g e n  v a u d o r  Z y p e n die Stelle dos Genoral- 
direktors der Gesellschaft aufgegeben hat und Ilrn. 
Oberburgermoister a. D. F r i e d r i c h  H a u m a n n ,  bis- 
her Direktor dor Rheinischen Balingesellschaft zu 
Dusseldorf, das Amt iibertragen worden ist. Der 
Schoidondo hat dem Aufsichtsrato ais Zeichen soiner 
Anhiinglichkeit an seine bisherigen Mitarbeiter dio 
Summo von 80000 J6 uberwiesen, deron Zinsen yer- 
wendet werden sollen, um Mcistern und Arbeitern, 
die wiihrond eines bestimmten Zeitraumes in den 
Doutzer W erkstattcn der Gesellschaft beschiiftigt ge
wesen sind, Jahresgeschenkc zu gewiihren.

Westfiilisclio Drahtwcrko ln Werno bei 
Lnngenilroer.

Wiihrend des abgelaufonon Rechnungsjahres war, 
wie der Bericht dos Yorstandes aiisfiihrt, dio Boschiif- 
tigung in allen Betriebszweigen dor Werke fortgesotzt 
lobliaft, so daB dio Menge der Erzeugnisse stieg und 
der Gosamtwort dor yorsandten Fabrikate bei hohoren 
Erlosen dio Summo yon 9 316 750 J l  erreichte gegon- 
iiber 7 437 596 J l  im Jahro zuvor. Die durchschnitt- 
licho Arbeitcrzahl belief sich auf 839 (818) Mann, an 
die 1 174 045,97 (1 073 323,60) J l  Lolin gozahlt wurde. 
Der Bostand an Auftriigen betrug am 1. Juli 1906 
17 030 t odor 7780 t mehr ais am gleichen Tage des 
Yorjalires. Dio andauernd starko lieschaftigung 
machto fiir oinzelne Betriebsanlagen YergroBerungen

und Yerbesserungen erforderlich, dio inzwischen unter 
crhoblichen Aufwendungen begonnen wurden. Dio 
Bilanz ergibt einen Rohgewinn yon 1 449 636,91 J t  
und nach Vorrecliuung der Unkoston in Iloho yon 
283 338,61 J l ,  sowio dor im bisherigen Verhaltnis fest- 
gcsotzten Abscbreilmngcn im Betrago von 143 226,50 J l  
einen Roinerlos yon 1 073071,80 J l,  der sich durch 
don Yortrag aus 1904/05 auf 1 104 726,46 J l  erholit. 
Hieryon worden der gesetzlichen Riicklago 53 653,59 J l  
und der besonderen Riicklago 150 000 J l  uberwiesen, 
an Gewinnanteilen und Gratifikationen 146 223,02 J l  
yerteilt, dem Arbeiter-UnterstUtzungBfonds 20 000 J l  
zugefiilirt und ais Diyidondo 672 0 0 0 ./#  (28 o/o) aus- 
geschuttct; auf neue Rechnung werden 62 849,85 Uf 
yorgetragen. AuBer dieser Yerteilung dos Rein- 
gewinnes beschlofi dio GenoralyorBammlung yom 3. Ok
tober, das Aktienkapital yon nom. 2 400000 J t  auf
3 200 000 .M zu crhijhon; dio neuen Aktien sind ab
1. Juli 1906 diyidendenberechtigt.

Wostfiilisclio Stulił worke, Aktien gesollscliaft zu 
Bochum.

Das am 30. Juni 1906 beendigte Geschflftsjahr 
brachto noch dem Berichte des Yorstandes dom Werke 
in allon Betrioben roichliehe Beschiiftigung, so daB 
die Erzougungs- und Umsatzziffern gogen das Yor jahr 
wesentlich stiegen. Leider zeigte sich weder das Stahl- 
werk noch dio SchienenstraBo den Anforderungen ge-  
wachson, und es hat sich immer mehr herousgestellt, w ie  
notwendig der im yorigen Berichte orwShnte IJmbou, 
der gegon Endo diesos Jahres dem Betriebe tlborgebon 
werden dilrfte, war. Yon sonstigen Vorbes9erungen 
und Erweiterungon ist zu erwftbnen, daB dio K essel- 
anlage durch drei neue Cornwallkessol yon jo 100 qm 
Hoiztlocho sowio den lian eines nouen Kamins ycrgroBert 
wurde und in Yerbindung mit den ebonfalls neuen 
Ekonomiseranlagon sparsamer ais friiher arboitet. 
Das Hammerwerk wurde durch neue Oefon, ein neuea 
Scheibenriiderwalzwerk und yorschiedene andore Yer- 
bessorungen leistungsfiihiger gomocht. Dio Roparatur- 
schmiedo und -W erkstfitto muBten wegen- dos kiinf- 
tigliin groBoren Betriobes erweitert und aulierdom 
melirere Maschinen fur andere Werkstiitten an- 
gesehafft werden. Bei einem Bruttogowinnne yon
1 715 397,90 J l  betriigt der Roinerlos nach Abzug 
aller Unkoston, Grundschuldzinson und Abschreihungen 
541 607,59 J l ,  wovon 5000 J l  yertragsmuBig ais Ge- 
winnautoile zu yergiitcn sind, wahrend 10 000 J l  dem 
Unterstutzungsfonds uberwiesen und 4 0 0 0 0 0 ./f (4"/«) 
ais Diyidondo ausgeschiittet werden sollen; 1 2 6 6 0 7 ,5 9 ^  
yerbleiben ais Yortrag auf neue Rechnung.

Yereins - Nachrichten.

Nordwestliche Gruppe des Vereins  
deutscher E isen -  und Stahlindustrieller. 

Protokull iiber die Yorstnndssltzuug vom
2, Oktober 1906, yormlttags l l 3/* Uhr, im 

Parkhotel zu Diisseldorf.
Eingeiaden war zu der Sitzung durch Rund- 

sebreiben yom 10. und 24. September.
Die TageBordnung loutete wie fo lg t:

1. Geschaftlicho Mitteilungon.
2. GriiBero Tragfahigkeit der Giiterwagcn.
3. Offenlegung der Lohnlisten zum Zweck der Ein- 

kommensteueryeranlagung.
4. Umfrage der stadtischen Statistischon Aemter be- 

treffend Einnahme und Ausgabo einor Arbeiter- 
familie und Ausfilllung yon Hauehaltungsbuchern.

5. Soust etwa yorliegende Angelegenheiten.

Den Yorsitz iibcrnimmt in Stollyortretung des am  
ErBchoinen yerliinderten Hrn. Gehoimrat S o r y a e s
II r. Geheimrat A. K i rd or f - Aa c he n .

Zu 1 der Tagesordmmg weist daa gcschaftafiihrende  
Mitglied des Yorstandes darauf hin, daB seitens eines 
Boriiner Blattes eine Umfrago an dio W erke, be- 
treffend d io  W i r k u n g e n  d e r  n e u e n  l l a n d e l s -  
y e r t r a g e ,  orlassen worden sei. Er halto es nicht 
fiir angezeigt, daB die Werke dieso Anfrago beant- 
worten, da einerseits dio Zeit seit dcm Bostehen der  
neuen Vertrage yiel zu kurz sei, um ein Urteil zu er- 
moglichen, anderBeits die Gruppe zur geeigneten Zeit 
selbst eine Erhebung in die Woge leiten werde. Dem 
stimmt der Yorstand einmOtig zu.

Ferner wird beschlossen, bei dem Ministerium 
der offentlichen Arbeiten dahin yorstellig zu werden, 
daB im Fali der B o i s t e l l u n g  y o n  L e i h  w a g o n  
seitens der Werke diesen dio gleiche Yergiltung an 
Zeit- und Loufmiete seitens dor Staatabalinverwoltung
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gewiihrt werde, die sie im ubrigen Ycrkehr lur die Be- 
nutzung fromdcr W ngen an dio Eigentumabahnen zahlt.

Das Khoinisch-Westfiilische Kolilensyndikat und 
der Stahlwerks-Yerband haben auf mehrere irnzutriig- 
lichkeiten hingewiesen, dio bozUglich dor H a n d -  
h a b u n g  d o s G o s e t z o a  b e t r e  1'fend den  F r a c l i t -  
u r k u n d e n s t e m p e  1 noch bestehen. Der Yorstand 
boschlieBt, wegen ihrer Abstollung zustitndigen Ortes 
yorstellig zu werden.

Der Voroin deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller 
zu Berlin hat boschlossen, s e i n e m  S t a t i s t i s c h e n  
Bu r e n u  eino Kommission zur Seite zu stellen, dio 
aich mit dor Ausgestaltung der Eisenstatistik befassen 
soli. Zu Jlitgliedern dieser Kommission werden Boitens 
der Gruppe dio 11II. Regierungsrat S c h e i d t w o i 1 o r-  
Oberhausen und Dr.-Ing. S c h r ii d te  r-D usseldorf ge- 
wiihlt.

Zu 2 der Tagosordnung findet ein Meinungsaus- 
tauBch iiber dio Einfiihrung von o f f e n e n  G i i t e r -  
w a g o n  m i t  S e 1 b st  e nt  1 a d  o e in r i c ht  u n g  und 
der Erhohung ihrer Tragfahigkeit statt. Dor Yor
stand ist darin einig, daB an den Yorteilen, die aus 
der Einfiihrung solcher Wagon dor Staatseiscnbahn- 
Y o r w a l t u n g  erwachson wiirden, auch dio Industrie in 
angemossener W eise durch die Gowfihrung yon Fraclit- 
ermiiBigungon boteiligt werden mUaae,

Zu 3 und 4 der Tagosordnung wird boschlossen, 
das nachstohende Kundschreibon an Biimtliche Mit- 
glioder zu orlassen:

„Wir boehren uns, Ihnen nachfolgende Mittteilung 
zu inachon:

I. b o t r. E i n k o mm o n s t o u o r g o s o t z.
Das Einkommonstouergcsetz in der Fassung yom  

19. Juni 1906 boBtimmt:
§ 23. Wer fiir die Zwecke seiner Tlaushaltung 

odor bei Ausiibung seines Berufes oder Gowerbes 
andere 1’orsonon dauernd gegen Gehalt oder Lolin 
beschiiftigt, ist verpflichtet, iiber dieses Einkommen, 
sofern es den Betrag von jiihrlieh 3000 ^  nicht iiber- 
steigt, der im Absatz 1 genannten Behorde (d. i. dio 
mit dor Aufnahmo des Porsononstandea betraute Be- 
hordo) auf dereń A’erlangen binnen oinor Frist yoii 
mindestens zwei W ochen Auskunft zu erteilen.

S 74. W er dio in GomSBheit des § 23 von ihm 
erfordorte Auskunft Terweigert oder olino geniigenden 
Entachuldigungagrund in dor gestellten Frist gar nicht 
odor unvollatandig oder unrichtig erteilt, wird mit 
einer Geldstrafe bis dreihundert Mark bestraft.

Nacli dem klaron Wortlaut dieser Bcstimmungen 
i s t  e a  unbereclitigt, wenn B o i te n s  der in Botracht 
kommenden Behorden an ińdustrielle Werke das An- 
ainnen gestellt wird, leere Formulare m i t  Namen, 
Wohnort, Beschiiftigungsart und Einkommen der 
Steuerpfliohtigen auszufiillen. Saclie der Behorden 
i s t  es vielinehr, den W erken dio Liaten mit dem 
Kamen, dcm Wohnort und der Beschiiftigungsart ein- 
zureichen, Sache der Werke dagegen nur, das Ein- 
kommon in diese Liston einzutragen.

Wenn ferner seitens der Behorden gefordert wird, 
das voraus8ichtliche Einkommen auch fur die Zeit 
tom  1. Oktober bis 31. Dezember 1906 anzugeben, 
so ist auf dio UnmSglichkeit zu yorweisen, dies a u s -  
zufiihren. Gestaltung dor Akkordlohne, Feierschichten, 
Ueberschichten u. a. m. boeinflussen das Einkommen 
«o wesentlieh, daB eine derartige » Y o r a u s s i c h t l i e h o «  
Angabo unausfuhrbar erscheint. Den Behorden ist 
deshalb anheimzugeben, auf Grund der Einkommens- 
angabe vom I. Januar bis 30. September 1906 das 
Y oraussich tliche  Einkommen fur das letzto Yierteljahr 
zu schfitzon,

II. II a u s h a 11 u n g a b u c h o r.
Das Kaiserliche Statistische Amt hat die Stadt- 

Yerwaltungen darauf aufmerksam gemacht, daB der 
Yerband der statistischen Aemter deutscher Stiidte

den Yersuch machen wolle, in uboreinstimmonder 
W eise in den einzelnen Stiidtcn Haushaltungabudgets 
zu erheben und die Ergebnisse dem Kaiserlichen 
Statistischen Amt zur Veranstaltung einer GcBamt- 
yeroffentlicliung zur Yerfugung zu Btollon. Das 
Kaiserliche Statistische Amt hat den Stadtyerwal- 
tungen solcho HaushaltungabOclier iibersandt, damit 
sie »mit Hilfe der KrankenkaBsen, Arbeitervorhande 
odor der ihnen sonst zu Goboto stehenden Organe* 
die fiir die Erhebung in Betracht kommenden Fa- 
milion feststellen und durch sio die Biicher . usfullen 
lassen. Manche StadtYerwaltungen haben sich nun 
direkt an die industriellen Werk o gewandt und sio 
ersucht, durch Arbeitorfamilien dio Haushaltungs- 
biicher ausfiillen zu lassen. W ir  h a l  t o n  o s n i c h t  
f i i r  S a c h e  d e r  W e r k e ,  d a r a u f  e i n z u g e h e n .  
MiByerstandliche A uf fassung seitens der Arbeitor, dio 
Yielfach darin lediglich eino neugierige Kontrollo des 
Arbeiterhaushaltes erblicken wurden, ist ganz sicher 
zu befiircliten, ganz abgesehen daYon, dali wir an der 
M oglichkeit einer anniiherndon Gonauigkoit und Zu- 
Yerliiasigkeit der Erhebungsergebniaae durchaua be- 
rechtigte Zwoifel liegen.“

Zu 5 d e r Tageaordnung lag nichts Yor.
SchluB der Sitzung 1 */« Uhr.

Der st. Yorsltzcnde : Dos geschStftsf. MKglicd des Yorstaudca:
gez. A . K ird o rf, gez. Dr. Beumer,

Ocli. Kommcrzicnrat. M. d. K. u. A.

V e r e in  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .  
P r o t o k o l l  

iiber dio Y o rstau d ssitzu n g  Im  2. O ktobor 1900 
lm  P a rk lio to l /.u D iisse ld orf.

Anweaend sind dio IIII. Kommerzienrat S p r i n ^ o r u m  
(YorBitzender), W e i n l i g ,  W e r a n d ,  Ń i e d t ,  
A s t h o w e r ,  G i l l h a u s e n ,  K l e i n ,  H.  L u e g ,  
T u 11, Dr.  B e u m e r ,  D o w o r g , M a c c o , II o 1 m - 
h o l t z ,  D r.-Ing. S c l i r o d t e r ,  fernor Y o g e l ,  
E e m k e , B r e u s i n g.

Entschuldigt die 1IU. L f l r m a n n ,  l l a a r o ,  B u e c k ,  
O s w a l d ,  H e g e n s c h e i d ,  M e i o r ,  K r a b l e r ,  
H a a r m a n n , Jł e u s c h , M a s s o n e z , B r a u n a ,  
I) a li 1, K a m p , S o r v a o s.

Dio Tagosordnung lautet:
1. Endgiiltige Feststeliung dea Tages und der Tages- 

ordnung der nachsten HauptYersammlung.
2. Antrag der Gcschaftsfiihrung auf wochentliche 

IlerauBgabe der Zeitschrift „Stalli und E isen“.
3. Verleihung der Carl Lueg-Denkmflhze fiir das 

Jahr 1900.
4. Sonst etwa yorliegende Angelegenheiten.

Yor Eintritt in die Tageaordnung godenkt Yor- 
aitzender des seit der letzten Sitzung erfolgton Hoim- 
gangea des Ehrenmitgliedea Prof. E c d e b u r  und der 
Yorstandsmitglieder E d u a r d  B l a B  und F r a n z  
J. M u l l e r ;  Yorsammlung ohrt das Andenken dieser 
um don Yerein hochyerdienten Mfinner durch Erheben 
yon don Sitzen.

Yorsitzender spricht sodann unter allseitiger Zu- 
Btimmung der Anwesendon Hm. Abgeordneten Macco, 
der zum 1. Oktober aus seinen Aemtern ais Syndikus 
dor Handelskammer und GeschiiftsfQlirer dea Berg- 
und Huttonmfinniachen Yereina in Siegen ausgeschieden  
ist, die beBton WunBche des Yerbandes fiir den neuen 
Lobensabschnitt a u s.'

AVeiter stollt YorBitzender aladann feat, daB der 
im August auf Einladung des Yereins erfolgte Besuch 
Yon Mitgliedern des American Institute of Mining 
Engincera einen hochst glucklichen Yorlauf genommen 
habe und zu dor Annahme berechtige, daB die Be- 
ziehungen zu den anierikanischen Fachgenosson noch 
enger und herzlicher geworden seien, ais dieB bisher 
schon dor Fali gowesen wfire. Er spricht fernor dom
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Stahlwbrks-Yerhand berzlicheu Dank aus, der dom 
Yerein den gastlichen Empfang der Amerikanor durch 
Bereitstollung reichlicher Geldmittel ermogliclit hat.

Zu Punkt 1 wird beschloaaen, auf die Tagoa- 
ordnung der am 9. Dezember in der Stiidtischen Ton- 
hftllo zu Dusseldorf abzuhaltendon Hauptyerśammlung 
neben den geschiiftlichen Punkten zu setzen :

1. Ueber dio Fortaehritto in  d e r  Elektrostahl- 
h era te llu n g . B e rich te rB ta tte r  dio HH. Profeaaor 
Ri c l i .  E i c h i i o f f  und  H. l i o  c h i  i n g.

2. Yortrag Uber elektrischen Betrieb von Royeraier- 
straBen. Yon Rogicrungsbaumeiator G o y o r  in 
Berlin.
Der zuera t Y orgesehene Y o r tra g  u b e r  dio Bo- 

wegung der lla lb- und Fertigfabrikate wird auf dio 
F rilh jah raY ersa m n ilu n g  1907 vcrschoben.

Zu Punkt 2 liegt eine Denkachrift dor Geachiifta- 
fiilirung vor, welche unter auafUhrlichor Bogriindung 
zu dem Schlusso kommt, daB dio natiirliche Entwick
lung dor Zeitachrift „Stahl und Eison“ gebietet, dio 
jetzt halbmonatlich orscheinende Zeitschrift in eino 
AYochensehrift umzuwaiideln. Aroratand beachlieBt 
einstimmig, dio Zeitschrift „Stahl und Eiaen“ vom
1. Januar 1907 ab ala AYochensehrift herauazugeben; 
ais Erachoinung8tag wird der Mittwoch in Aussicht 
genommen.

Punkt 3 wird yertagt.
Zu Punkt 4 wird beachlosaen, der nachsten Haupt- 

veraammlung yorschiedene Zuwahlen in den Yorstand 
iu Vorachlag zu bringen.

Sodann nimmt Yorstand mit herzlichem Danke . 
Kenntnis von oiner durch den Stahlworka-Yerband 
an den Yerein erfolgten Zuwcndung yon 15 000 ^  zu 
Bibliothekzwecken des Yereins und bestimmt, dali der 
Bctrag ala besonderer Fonds (liibliotbekfohds) gefilhrt 
wńrd und aeine Zinsen bis auf weiteroa Yerwondung 
iinden sollen, um LUcken in der Bibliothek auszufilllen.

Yerschiedeno Gesucho um Gowiihrung yon Bei- 
triigen finden aladann Erledigung.

Da wciterea nicht zu ycrhamlcln, erfolgt gegen
6 Uhr ScliluB der Yorstandssitzung.

Aenderungou iu der Mitglioderlisto.
Baniseth, IYm., Teilhaber der Fa. Heine & Sełfart, 

Armaturenfabrik und -MetallgieBerei, Hirschberg. 
Beling, E rnst, Kgl. AVeinbcrgo b. Prag, Choeholosch- 

gasse 1297.
B ertelt, IY., Direktor der A. Dreslor Drahtworke 

m. b. H., Creuzthal i. W.
B lank, Otto, Prokuriat der Miirkischen Maschinonbau- 

anstalt Ludwig Stuckenholz Akt.-Ges., AYetter a. d. R. 
Bohler, Otto A ., Dr.-Ing., Metallurgica Bresciana gia 

Tompini, Breacia, Italien.
Brodtm ann, Carl, Dipl.-Hutteningenieur, Sterkrade, 

MarktatraBe 10.
B runs , Heinrich, Konsul und Ziyilingenieur, Kiel, 

Niemannaweg 90. 
zum  Buseh, C., W iejska 13, AYarachau.
Buschmann, Joseph, Bonn a. Rh., Lessingstr. 37. 
v. Danilewski/, N., Generaldirektor, Furatadtskaja 36, 

St. Peteraburg.
Dichniann, C., Generaldirektor der Donetz-Jurjewka  

Huttenwerke, Jurjewski-Sawod, Gouy. Ekatorinoslaw, 
SUdruBland.

Gleirn, F ritz , Suporintendent, Tidewater Furnacea, 
Maryland Steel Company, Chester, Pa., U. S. A. 

GOhler, A dolf, Ingenieur und Yertrauensmann des 
Oberschlesiachcn Stahlwerke - Yerbandes, Gleiwitz
O.-S., AYilhelmstraBe 30.

Ilainzm ann, Gustav, Oberingenieur, P hoenix-Stohl- 
werko Joli. E. Blockinann, Murzzuachlag, Steiermark.

Hannehigue, E., Ingenieur dos Arta et Manufactures, 
chof de servico du Matćriel do M. M. Schneider'
& Cio-> Le Crousot, Frankreich.

Hurt, IY., Dr. phil., Dipl.-Ingenieur, Mitarbeiter am 
Kgl. MaterialprUfungaamt, GroB-Lichterfolde-AYest, 
Potsdamer-Chauasee 65.

Janota , Roman, HUttenmeister, Freistadt, Ooaterr.- 
Sehlesien.

ICammann, Aug., Direktor, Wilmoradorf-Berlin, Kaiser- 
platz 12.

JCirdorf, Ma.c, Direktor des Aachener IIUtten-Aktien- 
Yereins Rote Erde, Aachon-Burtacheid, Biamarck- 
straBe 61.

Klein, Herm. W., Bietrix, Loflaiyo & Co., St. Etienno, 
Loire, France.

K ley, JL, Dipl.-Ing., Mannheim, Rhcinyillenatr. 20111,
Lampe, W illi., Teilhaber dor Elektrizitats-Goaellachaft 

Zachockelt, Dreaden-A., Schuniannstr. 61 m .
Lebedeff, A lexis, Martinwerka-Ingenieur, Xa(lczdinski- 

Sawod, Gouv. Perm, RuBland.
Leder, Wilhelm, Oberingenieur der Oberschlesiachcn 

Eisenbahn-Bedarfs-Aktien-Gcscllschaft, Gleiwitz O.-S.
L ip p , M., stelly. Vorstandsmitglied der Bergisch- 

Mifrkischen Bank, Elberfeld.
M iirklin, A ., Kommerzienrat, Borsigwerk O.-S.
M inari, Guiseppc, Ingenieur, Dircttoro tecnico, Societa 

Ferriero Pieinontesi, Torino, Yia Schina.
M illler, Leonhard, Direktor der Guilloaume-Werke, 

Neustadt a. Ilaardt, Landauerstr. 80.
Nickel, Bernh., Oberingenieur der Duiaburger Ma

schinenbau-A kt.-G es. yorni, Bochem & Keotman, 
Duisburg, Schwarzerweg 37.

Reinhard, Jntius, Oberhausen, Mullieimorstr. 223.
R euter, Wolfgang, Generaldirektor der Miirkiachen 

Maaehinenbauanstalt Ludwig Stuckenholz, Akt.-Ges., 
W etter a. Ruhr.

Scheiding, O., Direktor der H allcBchcu Kaliwerke 
Akt.-Ges., Halle a. Saale, Am Kirchtor 24.

Schudł, W., Direktor der Miirkischen Maschinonbau- 
anstalt Ludwig Stuckenholz, Akt.-Ges., \Yetter a. Ruhr.

Schulz, H einr., Ingonieur, Hanuoyor, Soxtroatr. 2 pt.
Stewens, Hermann, Oberingenieur und Prokuriat der 

.Miirkischen Maaehinenbauanstalt Ludwig Stueken- 
liolz, Akt.-Gos., W etter a. Ruhr.

T ittler, It., D r., Dipl.-lliitteningenieur, Kgl. Gewerbo: 
roferendar, Solingen, Schulatr. 8.

W eiskopf, A lois, D r.-Ing., Bergwerksdirektor, Han- 
noyer-Kleefeld, Schellingstr. 15.

W eittenhiller, Robert, Oberingenieur und Prokuriat 
dor Miirkischen Maaehinenbauanstalt Ludwig Stucken
holz, Akt.-Ges., AYetter a. Ruhr.

W urst, Hugo, Dipl.-Ingenieur, Lubeck, Marlistr. 12.

X o u e M i t g 1 i o d e r.

Funcke, Wilh., Kommerzienrat, Teilhaber der Fa. 
Funcke & Hueck, Hagen i. "W.

Funcke, Wilh. j r . ,  Prokuriat der Fa. Funcke & Hueck, 
Hagen i. AAr.

Mathieu, Giistav, Hutteningenieur, A kt.-G es. Char- 
lottenliilttc, Niederachelden a. Sieg.

M eins, E rn st, Ingenieur der Berg. Stahliudustrie, 
Remscheid, Johanncsstr. I b 1-

MUller, Georg, Ziyilingenieur, Koln-Siilz, Sulzburg- 
BtraBe 207.

Pieper, Paul, Ziyilingenieur, Dusseldorf, llcrderstr. 79 *-
Yogel, Berghauptmann a. D., Koln.

Y e r s t o r b e n .

Nim ax, Generaldirektor, Ransbaeh.
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Eisenhtitte Oberschlesien.
Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhuttenleute.

E i n l a d u n g  z u r  H a u p t v e r s a m m l u n g
am Sonntag, den 28. Oktober 1906, nachmittags 1 Uhr

im T h e a t e r -  u n d  K o n z e r t h a u s  z u  G l e i w i t z .

T a g e s o r d n u n g :
1. G eschiiftliche M itteilungen.
2. Wahl des Vorstandes.
3. Vortrag des Hrn. G eh. Bergrat Professor Dr. H. W e d d i n g - B e r l i n : „D ie Eisenindustrie
4. Vortrag des Hrn. G eneralsekretar des Zentralverbandes deutscher Industrieller H. A. B 

B erlin: „U eber K athedersozialism us“.
5. Vortrag des Hrn. K ónigl. Berginspektor Dr. B r u n z e l - Z a b r z e :  „Vorfiihrung und Erklarung der  

auf dem Steinkohlenbergwerk Kónigin Luise gebrauchlichen Sicherheitsapparate zum Vorgehen  
in Brandgasen“.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.

E i n l a d u n g  z u r  H a u p t y e r s a m m l u n g
am Sonntag, den 9. D ezem ber d. J., nachmittags 12 ł/a Uhr

in d e r  S t a d t i s c h e n  T o n  h a l l e  zu  D u s s e l d o r f .

T a g e s o r d n  u n g :

1. Geschaftliche Mitteilungen.
2. Wahlen zum Vorstand.
3. Ueber die Fortschritte in der Elektrostahldarstellung. Berichterstatter P ro

fessor E i c h h o f f - B e r l i n  und H. R o c h  1 i n g - Vólklingen.
4. Der erste elektrische Reversierstral3enantrieb, ausgefuhrt auf der H ildegarde-  

hutte. Vortrag von Regierungsbaumeister a. D. G e y  e r -B e r l in .

Z u r  g e f a l l i g e n  B e a c h t u n g !  GemaB B eschluli des Vorstandes ist der Zutritt zu den vom  
Verein belegten Raumen der Stadtischen Tonhalle am V ersam m lungstage nur gegen V orzeigung e in es  
A usw eises gestattet, der den Mitgliedern mit der Einladung zugehen wird.

Einfuhrungskarten fiir Gaste konnen wegen des starken Andranges zu den Versam m lungen nur 
in beschranktem  Matłe und nur auf vorherige sehriftliche, an die G eschafisfiihrung gerichtete A nm eldung  
se iten s der einfiihrenden M itglieder ausgegeben werden; es kann jedem M itgliede nur eine Einfuhrungs- 
karte zugestanden werden.

D a s  A u s l e g e n  v o n  P r o s p e k t e n  u n d  A u f s t e l l e n  v o n  R e k l a m e g e g e n s t a n d e n  in d e n  
Y e r s a m m l u n g s r a u m e n  u n d  Y o r h a l l e n  wi r d  n i c h t  g e s t a t t e t .

Am Tage vor der H auptversam m lung des Vereins deutscher E isenhuttenleute, das ist am Sam stag, 
den 8. D ezem ber d. J., nachm ittags 5 ■/» Uhr, findet in der Stadtischen Tonhalle zu D usseldorf e in e  
Versam m lung

d e u t s c h e r  G i e B e r e i - F a c h l e u t e
statt, zu w elcher die M itglieder des V ereins deutscher E isenhutten leute und des V ereins deutsch er  
EisengieBereien hierdurch eingeladen werden.


