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Huttenbesitzer Heinrich de Wendel f .

R a sc h  ist der Huttenbesitzer H e i n 
r i c h  de W e n d e l  seinem drei Jahre 
jungeren Bruder R o b e r t  in das Reich 
derEwigkeitgefolgt.
Der am 12. Oktober 
auf dem Schlosse von 
Yaugien Heimgegan- 
geue war das Haupt 
der weltbekannten de 
Wendelschen Eisen- 
hiitten, die zu beiden 
Seiten der dcutsch- 
franzosisclienGrenze 
in Lothringen liegen 
und schon seit Gene- 
rationen von der 
Familie betrieben 
werden. E r wurde 
geboren im Jahre 
1844; ais sein Yater 
Karl in jugendlichem
Alter kurz vor dem Ausbruch des deutsch- 
franzosischen Krieges 1870 gestorben war, 
hatte er mit seinem jungeren Bruder 
Robert und seinem Yetter Baron Theodor

de Gargan die verant\vortungsvolle Ober- 
leitung dor groBen W erke in einem Augen- 
blick zu ubernehmen, da die Verhalt- 

nisse sich ganz be
sonders schwierigge- 
staltet hatten. Gleich- 
wie sein ihm imTode 

vorausgegangener 
Bruder hinterlaBt 
auch der Verewigte 
den Ruf, daB er es 
mit seltenem Takt 
und gro B em Geschi ck 
verstanden hat, dic 
W erke durch diese 
schwere Zeit nicht 

*• nur zu erhalten, son-
/  dern sie trotz der

gleichzeitigen Um- 
walzungen in der 
politischen Lage wie 

in der Technik zu bober Leistungsfahigkeit 
weiter auszugestalten. Gerade ihm fiel viel- 
leicht der schwierigste und yerantwor- 
tungsvollste Teil der Aufgabe zu, weil er
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die technisch gebildete K raft in der Oberleitung 
war und ihm oblag, aus den Umwalzungen, die 
durch das Thomasverfahren und die dann fol- 
gende Entwicklung der Eisenhiittentechnik be- 
dingt waren, die richtigen SchluBfolgerungen 
zu ziehen und die Initiative seinerseits zu er- 
greifen.

Aus den vielen Aufgaben, die er zu gliick- 
liclier Losung brachte, sei der im Jahre 1880 
erfolgte Bau des Eisenwcrkes von Joeuf hervor- 
gehoben, das jenseits der Grenze errichtet wurde, 
um dem Hause den franzosischen Markt zu 
erhalten. Der Enverb des Thomasverfahrens 
war der AnlaB, zuniichst ein neues Stahlwerk 
in Hayingen,. dann cin solches in Grofl-Moyeuvre 
anzulegen; damit gleichzeitig ging der Ersatz 
des ScliweiBeisens durch das FluBeisen vor sich. 
In Yerbindung mit diesen Stahlwerken erbaute 
er gleichzeitig auch uinfassende W alzwerko zur 
W eitcrverarbeitung der Erzeugnisse, wrobei er 
neuerdings der Ausnutzung der Hochofengase 
groBe Aufmerksamkeit zuwendete. In voller Er- 
kenntnis der Wichtigkeit, die fiir die groBen 
Werke hinsichtlich der Erzversorgung besteht, 
lieB er in Frankreich nach Westen zu weite Ge- 
lande abbohren und fiihrte dadurch die Entdeckung 
sehr bedeutonder Minettevorkominen lierbei, wah
rend man friiher allgeinein angenommen hatte, 
daB dieses Erz an der Grenze aufhore. Neben der 
Entwicklung des Kohlenbergbaues in Lothringen 
nahm die Firma seit 1901 auch das Abteufen 
von neuen Schachten in Westfalen in Angriff. 
Die Zahl der von ihr beschaftigten Arbeiterschaft 
iibersteigt gegenwartig 20 000.

Der Tod hat Heinrich de Wendel nach einem 
schmerzYollen Leiden, das ilin schon einige Zeit 
plagte, erreicht; der Heimgegangene hinterlaBt 
aus gliicklicher Ehe mit Bertlia de Vaulserre drei 
Solinę, die zum Teil bereits seit einiger Zeit in der 
Yerwaltung tatig  sind und denen in Verbindung 
mit den Solinen seines Bruders* nunmehr die 
Oberleitung der groBen W erke zufallt. Der Ver- 
ew'igte war mit durchdringender Yerstandeskraft 
und einer klaren Auffassung begabt, Eigenschaften, 
die ilin befahigten, die Hiittenwerke auf der Hohe 
der Zeit zu erhalten. Dabei waren alle, die in 
seine Nahe kamen, entziickt von seinein be- 
sclieidenen und anspruclislosen Wesen, das ihn 
davon abhielt, in groBerem MaBe in die Oeffent- 
lichkeit zu treten.

In den 80 er Jahren wurde H. de Wendel vom 
Diedenhofener Bezirk zum Beichstagsabgeordneten 
gewahlt, aber bald legte er dies Mandat wiederum 
nieder. Das Iron and Steel Institute verlieh ihm im 
Jahre 1900 aus AnlaB der Pariser W eltausstellung 
die Bessemer-Denkmiinze, und auch an sonstigen 
Auszeichnungen hat es ihm nicht gemangelt.

Es ist begreiflich, daB durch den Tod eines 
Mannes, der in tatkraftiger und schopferischer 
Weise an der Spitze eines der groBten Eisen- 
werke der W eit stand, eine klaffende Liicke 
gerissen ist; der allgemeinen Trauer, die seine 
Familie und die groBe Zahl der Werksangehii- 
rigen erfilllt, schlieBen wir uns schmerzlieh 
bewegt an. Sein Andenken ■wird bei uns in 
hohen Ehrcn bleiben.

* Yergl. den Jfachruf in „Stahl und Eisen" 1903 
Nr. 18 S. 1017.
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Metallographische Untersuchungen fur das GieBereiwesen.*
Von E. H e y n .

j v l  eine Herren! Das Eisen in seinen mannig- 
'  A faltigen Formen darf zu den rśltselhaftesteu 

undverwickeltstenStoffengerechnet werden, dereń 
sich der Mensch fiir seine Zwecke bedient. Je  mehr 
man sich in das Wesen dieses Stoffes vertieft, 
um so erstaunlicher erscbeinen die Leistungen 
auf dem Gebiete der Eisenindustrie, um so mehr 
bewundert man das Gescliick, mit dem der Eisen- 
hiittenmann und der Verarbeiter des Eisens der 
unendliclien Schwierigkeiten H err wurde, die sich 
aus der venvickeltcn Natur des Eisens ergeben 
muBten. Sie traten in den Kampf mit diesen 
Schwierigkeiten ein, ohne daB ihnen die Wissen- 
schaft helfend zur- Seite stand, etwa wie ein 
Feldherr, der auf einem feindlichen Gebiet Krieg 
fiihren muB, ohne daB ihm genaue Karten vom 
Kampfgebiet zur Verfiigung stehen und ohne 
daB er iiber die Kampfesweise und die Starkę 
seines Gegners genau unterrichtet ist. Die 
Wissenscliaft kam, wie in so yielen Fiillen, erst 
hinterdrein, sie wurde erst durch die Bediirf- 
nisse der Praxis ins Leben gerufen und vor- 
wiirts getrieben. Die Entwieklung der Wissen- 
scliaft vom Eisen ist auch heute noch wesentlich 
hinter der Entwieklung des praktischen Eisen- 
hiittenwesens zuriick, trotz der gewaltigen Ar
beit, die bereits getan worden ist. Zwar ist 
die Chemie des Eisens in hervorragender Weise 
ausgebildet und hat ais milchtiger Bundesgenosse 
dem Eisenhiittenmann helfend im Kampf zur Seite 
gestanden, hat ihm neue Hilfskrafte zugefiihrt 
und ihm wirksame Waffen geliefert. Ich er- 
innere hier z. B. an die Lebensarbeit unseres 
yerstorbenen Altmeisters L e d e b u r .  Aber dio 
yielerlei Tiicken des Eisens, die dem Eisenhiitten- 
inann immer und immer wieder das Leben sauer 
machen, sind gewichtige Zeugen dafiir, daB 
unsere Wissenscliaft uns noch manchmal im 
Stich laBt. Diese Erkenntnis hat dazu gefiihri, 
dafi man die Riltsel des Eisens noch von anderer 
Seite zu fassen yersuclite; und so hat sich Im 
Laufe der letzten 30 .Talire ein Zweig der 
Wissenscliaft entwickelt, der mit Hilfe des Mikro- 
skopes, ferner unter Benutzung der zahlreiehen 
Grundlagen, die die physikalische Chemie in- 
zwisclien geschaften liat, die Natur des Eisens 
tiefer zu erforschen sucht. Diese Wissenscliaft 
ist die Metallographie; sie ist weiter -niclits, ais 
der wissenschaftliche weitere Ausbau der Lelire 
yon den Metallen und Legierungen. Sie ist be- 
rufen, in yielleicht ein oder zwei Generat.ionen

(Xachdruck Ycrbotcn.)

der Grundstein zu werden fiir die theoretische 
Metallurgie. Auf die Geschichte ihrer Ent- 
stehung will ich nicht nilher eingehen. Sie ist 
in erster Linie verknupft mit den Namen 
M a r t e n s ,  S o r  b y , O s m o n d ,  R o b e r t s -  
A u s t e n ,  und eine grofic Anzahl von Forschern 
baut auf dem von diesen Mannern geschaffenen 
Baugrund weiter.

Loider ist gerade dic wissenschaftliche Er- 
forschung des G ufi e i s e n s  auf metallographi- 
scher Unterlage noch am weitesten hinter den 
Bediirfnissen der Praxis zuriick, trotz aller lier- 
yorragenden Arbeiten auf diesem Gebiete. In 
groben Umrissen sind zwar die Erscheinungen 
bei der Erstarrung dieses Stoffes von R o b e r t s -  
A u s t e n *  erlilutert worden. Indessen sind die 
experiinentellen Unterlagen bei weitein noch nicht 
geniigend, um auf Einzelfragen der Praxis in 
den meisten Fiillen Auskunft geben zu kijnuen. 
Bisher ist mehr die qualitative Seite der Auf- 
gabe erforseht ais die quantitative, und auch 
dabei bediirfen noch manche Punkte der Kliirung. 
Es ist nicht meine Absicht, in meinein Yortrage 
die Theorie des Gufieisens, soweit sie his je tz t 
feststeht, zu entwickeln. Das lafit sich kurzer- 
hand nicht mit Erfolg durchfiihren. Ich glaube, 
Ihren Wunscheu mehr zu entsprechen, wenn ich 
durch einige herausgegriffene Beispiele, die sich 
ohne besonderen wissenschaftlichen Aufwand in 
einfacher Form behandeln lassen, llire Auf- 
merksamkeit auf Ziel und Wesen der metallo- 
graphisehen Wissenscliaft hinlenke.

Der alte Lehrsatz, dafi Silizium die Graphit- 
aussebeidung b e g ii n s t  i g t , hat sich in vielen Tau- 
senden von Fallen bewalirt und darf ais all- 
geinein anerkannt hingestellt werden. Dagegen 
ist die yielfach yerbreitete Anschauung, daB der 
Siliziumgehalt des Roheisens die u m n i t t e l b a r e  
U r s a c h e  der Graphitausscheidung is t, nicht 
haltbar. Man legt sich die Saclie gewohnlich 
so zureclit, daB das Silizium nicht nur das 
Losungsvermogen des f l i i s s i g e n  Eisens gegen- 
iiber Kohlenstoff verringert (was unzweifelhafte 
Tatsache ist), sondern daB es auch das Losungs- 
yermogen des f e s t e n  Eisens gegen Kohlenstoff 
yermindert, so daB beim Uebergang des Eisens 
aus dem fliissigen in den festen Zustand, unter 
Umstilnden auch noch bei niedrigeren Tem
peraturen, eine dem Loslichkeitsunterschied ent- 
sprechende Menge Kohlenstoff ais Graphit aus- 
geschieden wird. Das klingt plausibel, ist aber

* Yortrag, gehaltcn auf der Yersammlung deut- 
soher G ieBerei-Fachleuto in Nurnberg am 14. Sep- * R o h  e r t s - A u a t e n : 4. Bericht. „Engineoring",
tember 1906. 3. Marz 1899 S. 295.
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niclit schliissig; denn ein wesentlicher Unter- 
scliied zwischen dem Losungsvermiigen des fliis- 
sigen Eisens gegeniiber Kohlenstoff und dem Ło- 
sungsvermogen des festen Eisens besteht auch 
dann, wenn Silizium abwesend ist; und doch 
braucht deswegen, wio ja  bekanut, nicht not- 
wendigerweise G ra  p h i t bildung einzutreten, son
dern das Eisen kann den UebersehuB des Kohlen- 
stoffcs wie beim siliziumarmen WeiBeiseu ais 
K a r b i d  abscheiden. Auf der andern Seite 
finden sich Roheisensorten, die trotz sehr ge- 
ringen Siliziuingehalt.es groBere Graphitmengen 
enthalten, zuweilen sogar die Hauptmonge des 
Kohlenstoffes in graphitischer Form ausgescliieden 
haben. Es sind mir eine Reihe solcher Falle 
bekanut geworden, aber nieistens sind die Ab- 
kuhlungsverhaltnisse, unter denen diese Eisen- 
sorten erstarrten, nicht geniigend gekliirt. Da- 
gegen hat W  u s t * vor kurzem iiber eine ganze 
Reihe von Roheisen berichtet, dereń Abkiihlungs- 
verliilltnisse und Analysen genau mitgeteilt sind. 
Darunter befindot sich z. B. ein Eisen, das bei 
einem Gesamtkohlenstoffgehalt von 3,76 °/o und 
einem Siliziumgehalt yon nur 0,009 °/o 2,33 °/o 
Graphit enthielt, willirend. in einem unter Hhnlichen 
Yerhaltnissen abgekiihlten Eisen mit 3,29 °/o 
Gesamtkohle und 0,025 °/o Silizium nur 0,05 °/o 
Graphit gefunden wurden. Yielleiclit konnen Sie 
aus Ihrer Praxis noch weitere Falle anfiihren, wo 
trotz gleicher Abkiihlungsverhitltnisse und gleicher 
chemischer Zusaminensetzung das Eiseu einmal 
mit mehr, das andere Hal mit weniger Graphit 
erstarrte, ais dem beabsichtigten Endzweck ent- 
sprach. Alle solche Fillle miissen ais Ratsel 
erscheinen, solange man die Anschauung von 
der unmittelbaren Einwirkung des Siliziums auf 
die Graphitbildung bcibehalt. Die bekanut ge- 
wordenen Erseheinungen beziiglich der Graphit- 
ausscheidung werden vollstandiger erklilrt durch 
folgende von mir vertretene** Auffassung:

Die Eisenkohlenstofflegieriingen, die zunachst 
siliziumfrei angenommen werden sollen, haben 
die Fahigkeit, bei der Erstarrung und Abkiili- 
lung je  nach besonderen Umstanden in zwei ver- 
schiedene Systeme iiberzugehen:

a) System: Eisen Karbid (WeiBeisen bezw.
Stahl), grnphitfrei;

b) System: Eisen -f~ Graphit, karbidfrei. Dieses
System mochtc icli kurz Graiihiteisen nennen.

Das System b hat die groBere Stabilitat bei 
Temperaturen unterhalb der Erstarrungszone des 
Eisens; System a ist weniger stabil und hat das 
Bestreben, in das System b iiberzugehen. Hit 
anderen W orten: das Karbid ist unterhalb der

* F. W u B t : Beitrag zur Kenntnis der Eisen-
kohlenstofTlegierungen hoheren Kohlenstoffgehaltes. 
A d o l f  "W ii U n o r . —  Festschrift 1905 S. 240.

*ł  Siehe „Zeitachrift fiir Elektrochemie" 1904 
Nr. 30 S. 491: E. H e y n ,  Labile und inetastabile 
Gleicbgewiehte in Eisenkohleii8tofflcgierungen.

Erstarrungszone des Eisens nicht mehr die be- 
standigste Ersclieinungsform des Kohlenstoffes; 
der elementare Kohlenstoff in graphitischer Form 
ist bestandiger. Der Untersehied in der Be- 
standigkeit beider Formen ist aber uicht so 
groB, daB der Uebergang von System a nach 
System b auf alle Falle stattfinden miiBte, son
dern es bedarf besonderen Anreizes, um den 
Uebergang von a nacli b zu bewirken, und auch 
dann braucht der Uebergang nicht notwendiger- 
weise erschopfend zu sein, so daB es moglich 
ist, zwischen den Grenzsystemen a und b ge- 
mischte Systeme a +  b zu erlangen. Letztere 
bilden den gewohnlichen Fali unseres grauen 
Roheisens. Der auBerste Grenzzustand b wird 
nur unter besonders giinstigen Bedingungen voll- 
kommcn in der ganzen Eisenmasse e rre ich t; 
meist stelit er sich nur ortlich innerlialb der 
Masse des Eisens ein. Je  mehr sich das Misch- 
system a -f- b durch fortgesetzte Graphitausschei- 
dnng dcm Grenzzustand b nahert, um so ge- 
ringer wird das Bestreben des weiteren Ueber- 
ganges von a nach b. Die Geschwindigkeit der 
Reaktion wird allmalilich immer kleiner. Dies 
ist einleuchtend besonders deshalb, weil sich die 
Reaktion nicht im fliissigen, sonderu im festen 
Aggregatzustand abspielt, in dem die Beweglich- 
kcit der Teilchen gering ist; friiher liielt man 
ja  iiberliaupt Reaktionen im festen Zustand fiir 
unmoglich.

Falle, daB ein Stoff bei ein und derselben 
Temperatur zwei grundverschiedene Ersclieinungs- 
formen von verschiedenem Grade der Bestandig- 
keit annehmen kann, sind nicht selten. Hierher 
gehoren z. B. die sogenanntcn ,Unterkiihlungs- 
erscheinungen“ . Das Natriumthiosulfat kann 
z. B. bei Temperaturen unterhalb 52° entweder 
ais hoinogene fliissige Losung im nicht stabilen 
Zustande, oder ais ein Gemenge von Thiosulfat- 
kristallen und homogener fliissiger Losung im 
stabilen Zustande erhalten werden. Dies zeigt 
ein altbekannter Laboratoriumsversuch. Man er- 
hitzt Thiosulfatkristalle in einem Kiilbchen iiber 
52°, wobei sie in ihrem Kristallwasser zu einer 
homogenen Fliissigkeit schmelzen. Unter nor- 
malen Umstanden miiBte bei der Abkiihlung, 
sobald die Temperatur von 52° C. iiberschritten 
ist, Auskristallisation von Thiosulfatkristallen 
erfolgen. Dies geschieht aber in der Regel 
nicht, man kann die Fliissigkeit bis zu Zimmer- 
warme abkiihlen, ohne daB Kristallausscheidung 
stattfindet. E rst wenn man bei dieser Tem
peratur einen fertigen Kristall in die Fliissig- 
keit einwirft, tr itt  sofort unter Warineentwick- 
lung Kristallisation in der ganzen Masse ein. 
Die Temperatur steigt hierbei wieder. Durch 
das Einwerfen des Kristalls (man nennt diesen 
Vorgang ,Im pfentt) wird der Anreiz zum Ueber
gang aus dem weniger stabilen fliissigen, homo
genen in den stabileren festen Zustand gegeben.
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Solche Unterkiihlungserscheinungen sind nicht 
yereinzelt. Das Thiosulfat neigt sehr stark zur 
Unterkuhlung, d. h. es bedarf starker Anreize, 
um den stabilen Zustand herbeizufiihren. Andere 
Fliissigkeiten bediłrfen dagegen nur sehr ge- 
ringer Anreize; es goniigt unter Umstanden ein 
Staubkorn oder eine Erschutteruug der labilen 
Fliissigkeit, um sofort den Uebergang in den 
stabilen Zustand herbeizufiihren.

Die Erscheinung der Unterkuhlung ist nicht 
notwendigerweise an den Uebergang aus dem 
fliissigen in den festen Aggregatzustand ge- 
bunden; sie kann auch beim Uebergang von 
einem festen in einen andern festen Zustand 
eintreten; hierfiir liefert das Zinn* ein Beispiel. 
Dieses vermag bei -f- 20° aus der gewiihnlichen, 
weifien Form in ein graues Pulver (graues Zinn) 
iiberzugehen. Unterhalb 20° ist die letztere 
Form stabiler, die weifie Form labil. Trotzdem 
bedarf es erst ganz besonderer Anreize, um die 
Umwandlung einzuleiten. Cohe n  erreicht dies 
z. B. dadurch, daB er das weifie Zinn mit etwas 
granem Zinn bei Gegenwart einer Zinnammonium- 
chloridlosung impft. Dann findet ganz allmilh- 
lich der Uebergang des weifien Zinnes in das 
graue statt. Unter besonderen Verhalt,nissen, 
besonders bei sehr niedrigen Wltrmegraden, kann 
der Uebergang von selbst, ohne kiinstliche 
Impfung eintreten. Die in graues Zinn um- 
gewandelten Teile wirken dann ansteckend auf 
das noch nicht umgewandelte Zinn ein, weshalb 
man geradezu von einer „Zinnpest“ spricht.

Zwischen dem Verhalten des Zinnes und dem 
des Roheisens besteht eine gewisse Analogie; 
nur daB die bei letzterem in Betracht koniinenden 
Temperaturen wesentlich hoher liegen, und dafi 
wir nicht einen elementami Korper, wie beim 
Zinn, sondern einen aus zwei oder mehreren Ele- 
menten gebildeten Stoff vor uns haben. Durch 
diese Analogie wird es yerstiindlich, dafi das 
System Eisen-Kohlenstoff je nach Umstilnden in 
den Grenzzustahden a oder b, oder in Ueber- 
gangszustanden a +  b zwischen beiden auftreten 
kann, und dafi ein Anreiz vorhanden sein mufi, 
der den Uebergang einleitet. Zur Impfung mufi 
ein bereits fertig vorhandener Graphitkristall 
(ahnlich wie beim Thiosulfat) tauglich sein, 
oder irgend ein anderer Korper, der Anreize 
ausiiben kann, z. B. das Silizium. Es wird 
aber auch Korper geben, die dem Uebergang 
hindernd entgegenstehen, wie z. B. das Mangan. 
Da Unterkiihlungserscheinungen z umai in Fiillen, 
wo der Uebergang durch sehr schwache Anreize 
bereits bewirkt wird, schwer kontrollierbar sind, 
d. h. Zufalligkeiten nicht beabsichtigte Impfung 
erzeugęn konnen, wird man sich auch nicht 
wundern konnen, wenn das Eisen unter scheinbar

* C o h e n  und v a n  E i j k :  „Zeitschrift fiir
physik. Chemie14 30, 601; 1899.

gleichen Verhaltnissen einmal ais weifies Roh
eisen erhalten bleibt (unterkuhlt), das andere 
Mai mehr oder weniger weit in graues Roheisen 
iibergelit. Sicher kontrollierbar bleibt der Ueber
gang in die graue Form, wenn das Anreizmittel 
Silizium in geniigender Menge vorhanden ist. 
Davon macht man ja  in der Gieflerei standig 
Gebrauch. Bei niedrigem Siliziumgehalte ist im 
allgemeinen das Bestreben, in der Form a zu 
erkalten, stark ausgepragt. Wenn aber zufallig 
Impfungen eintreten, so kann auch, wie in den oben 
angefiihrten Beispielen von W i i s t ,  Uebergang 
in die stabilere graphitische Form stattflnden. 
Es bleibt eine zu losende Aufgabe, genauer alle 
Umstande aufzulinden und ihrer Natur nach kennen 
zu lernen, die solche Anreize ausiiben konnen.

Fiir dio Wirkung des Siliziums ais Anreiz
mittel zur Beseitigung der Unterkuhlung und 
des Mangans in entgegengesetzter Richtung bietet 
noch das Verhalten des Schwefels eine gewisse 
Analogie. Ueberhaupt bietet der Schwefel in 
seinem Verhalten viel Yerwandtes mit dein Eisen. 
Ich habe bereits friiher darauf hingewiesen.* 
Nach Smi t h  und Holmes** geht Schwefel bei 
160° C. aus der amorphen in Schwefelkohlen
stoff unloslichen Modiflkation Sjj. iiber in die los- 
liche St. Der Uebergang ist mit Unterkiihlungs- 
erscheinungen verkniipft, d. h. er kann unter 
gewissen Umstanden ausbleiben. Die Unter
kuhlung wird durch Spuren von schwefliger 
Saure, die im Schwefel gelost ist, begiinstigt. 
W ird dagegen die schweflige Sfture durch Be- 
handlung des gesclimolzenen Schwefels oberhalb 
310° C. mit Kohlensaure*ausgetrieben, so erfolgt 
der Uebergang von S;/. in Si bei 160° C. so 
rasch, dafi Unterkuhlung unmoglich ist. Der 
Unterkiihlung entgegen wirken ferner noch Gaso 
wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Ihre 
Wirkung iihnelt somit der des Siliziums beim 
Roheisen, wahrend die der schwefligen Saure mit 
der des Mangans in Yergleich zu stellen ist.

Es ist iibrigens nicht ausgeschlossen, dafi 
auch beim Roheisen die Gegenwart bestirnmter 
gelijster Gase auf die Umwandlung aus dem 
Zustand a iu den Zustand b Einwirkung ausiibt. 
Vielleicht steckt hierin eine der Ursachen fiir 
das verschiedenartige Verhalten yon Holzkohlen- 
und Koksroheisen.

Aus dem Obigen diirfte hervorgehen, dafi durch 
die Aenderung in der Anschauungsweise iiber die 
W irkung des Siliziums und iiber die Umwandlung 
von weifiem in graues Roheisen eine etwas hohfere 
W arte gewonnen ist, von der aus man einen 
weiteren Ueberblick hat, und von der aus man 
sich eine Reihe ratselhafter Ersclieinungen im 
Yerhalteu des Gufieisens zu erklaren yennag.

* E. He y n :  „Stahl und Eiscn“ 1900 Nr. 12 S. 625. 
Die Theorie der Eisenkohlenstofflegicrnngen nach 
Osmond und Roberts-Austen.

** „Zeitschrift fur phys. Chem.“ 54, 257; 1906.
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"I)cr Vorgang der Aussclieiilung der Tcmper- 
kohle ist mit Hilfe der obigen Ansckauung in 
einfachster Weise zu erlSiutern. Wenn das Roh- 
eisen durch Unterkiihlung in dem Zustand a des 
graphitfrcien, weiiJen Eisens erhalten worden ist, 
so befindet es sich in dem weniger stabilen Zu
stand, der das Bestreben hat, in den stabileren b 
(graphitlialtiges Roheisen) tiberzugehen. Die Lage 
ist dann ahnlieh wie beim Hilrten und Anlassen 
des Stahles. Durch das plotzlicke Abschrecken 
in Wasser wird der Stahl ebenfalls in einem

Etwas Aehnliches miissen wir auch vom unter- 
kiililten Roheisen (weifies Eisen) im Zustand a 
erw arten; beim Erwarmen auf bestimmte Tempe- 
raturen niuC eine Annaherung an den stabilen 
Zustand b erfolgen, d. h. es mufi sich Kohlen- 
stoff frei ausscheiden, und zwar um so melir, je 
langer die Dauer und je  hoher die Temperatur. 
Einer jeden Temperatur wird ein bestimmter 
Hochstwert des ausgeschiedenen Kohlenstoffs ont- 
sprechen, ahnlieh wie einer bestimmten Anlafi- 
temperatur beim geharteten Stahl eine bestimmte

<rs «■ m 
i t

.........*
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Abbildung 1. Die an einem dicken Stab angegossonon kleineron GuBeisenstabe.

labilen Zustand festgehalten, der bestrebt ist, 
in den stabileren Zustand uberzugehen, wie er 
durch langsame Abkiihlung des gliiheuden Stahles 
erzielt wird. Durch Erwarmung wird diesem 
Bestreben Vorschub geleistet; der labile Zustand 
des geharteten Stahles nahert sich hierbei dem 
stabileren (W irkung des Anlassens).* Der Grad 
der Annaherung hangt ab von der Anlafi- 
hitze und Anlafidauer; je  hoher die Anlafi- 
temperatur wird, um so mehr wird der labile 
Zustand zugunsten des stabileren aufgegeben.

* E. H o y n  und O. B a u e r :  Ueber den iuneren 
Aufbau geharteten und angelassenen W erkzeugstahls. 
„Mitt. aus dem Konigl. 1’reuB. Materialprufangsamt“, 
GroB-Liehterfeldo 1906, S. 29, und „Stahl und Eisen“
1906 Nr. 13 S. 778.

liochste Anlafiwirkung entspricht.* Dies wird 
durch die Versuche von Charpy und Grenet be- 
statigt.** Der erhaltene freie KohlenstotY brauchte 
nicht notwendigerweise Graphit zu sein; er unter-

* Neuerdings ist von B en  e d i c k s  („Metallurgie"
1906 S. 435) der Yersuch gemacht worden, aus den von 
C h a r p y  und G r e n e t  erhaltenen Zahlen fur don 
Hoehstgehalt an Temperkohle bei yerachiedenen Tom- 
peraturen auf den Losliehkeitsgrad von Eisen gegen- 
iiber Graphit bei diesen Temperaturen zu schlieBen. 
Das ist ein grundsatzlicher Fehler, da hier noch keine 
stabilen Gleiehgewichte Torliegen. Es ist dies ebenso 
unrichtig, wie wenn man aua dem Karbidgehalt des 
bei Yorsehiedenen Temperaturen angelassenen ge
harteten Stahls auf die Loslichkeit des Karbids im 
Eisen bei den AnlaBtemperaturen schlieBen wollte.

** C h a r p y  und G r e n e t :  „Buli. soc. d’Encour.“ 
1902 S. 399.
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scheidet sich aber in W irkliclikeit chemisch nicht 
dayon, die Unterschiede sind wolil nur physi- 
kalischer Art. Audi beim Yorgang der Aus- 
sclieidung der Temperkolile spielt der Silizium- 
gohalt ais Anreizmittel seine Ilolle; je  lioher 
der Siliziumgehalt, um so weniger hoch braucht 
erhitzt zu werden, um den E intritt der Um- 
wandlung einzuleiten. Is t aber einmal der An- 
reiz zur Umwandlung erfolgt, so geniigen bereits 
niedrigere Temperaturen, um sie bis zu einem 
gewissen Grade fortzusetzen.' Der ausgeschiedene 
Kohlenstoff wirkt nun, wie der Thiosulfatkristall, 
selbst ais Impfmittel weiter. Ais notwendige 
Folgę der dargelegten Auffassung von dem 
Uebergang des labilen Zustandes a in den sta- 
bilen b ergibt sich, dafi auch graues Roheisen, 
das also einen Mischzustand von a -{- b darstellt,
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Abbildung 1 gibt eine Yorstellung von der 
Art des Guflstiicks. An einem dicken Stab von 
1 5 5 X  155 mm Qucrschnitt waren 11 Stabe an- 
gegossen, dereń Querschnitt stufenweise von 
1 2 X 1 2  mm auf 130 X 130 mm anstieg. Die 
im Konigl. Materialprufungsamt bereits friiher 
ermittelten und von L e y d e *  veroffentlichten 
Biegungsfestigkeiten sind der Uebersicht halber 
in Abbildung 2 schaubildlich dargestellt. Die 
Abszissen geben die Lange der Kanten des 
naliezu ąuadratischen Querschnitts, die Ordinaten
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Abbildung 2.

EinfluB der Stabdicko auf die Featigkeit.
Tiefgraues GuBeisen. Si =  2,51 o/o.

durch Gliihen bei geniigend hoher Temperatur 
yollig in den Zustand b iibergefiilirt werden 
mufi, dafi dann also der Gesamtkohlenstoff in 
graphitischer Form auftritt. Dies wird bestatigt 
durch Versuche von Munnoch. *

Nach Behandlung der obigen mehr theo- 
retischen Fragen mochte ich je tz t ein Beispiel 
heranziehen, bei dem die Metallographie unmittel- 
bar an praktische Fragen herantritt. Im Auf- 
trage Ihres Vereins wurde im Koniglichen Mate
rialprufungsamt Grofi -Lichterfelde die Unter
suchung an den GuBst&ben des Hrn. L e y d e * *  
fortgesetzt. Es handelte sich um Gufistabe ver- 
schiedener Dicke ( 1 2 X 1 2  mm bis 155 X 155 mm), 
die alle aus dem gleichen GuBeisen von fol- 
gender Zusammensetzung hergestellt waren:

G esam tkohlenstoff................................  3,38 0/0
S i l iz iu m ................................................... 2,51 „
M a n g a n ................................................... 0,81 „
P hpsphor........................... ...................... 0,56 „
Schwefel ...................................................0,09s „

* M u n n o c h :  „Jernkont. Annal. Bih.“ 1906,
5. Heft S. 201.

** L e y d e :  „Stahl und Eisen* 1904 Nr. 3 S. 186. 
Prfifung yon GuBeisen.

Querscbnltti>ksiit« mm

Abbildung 3.

EinfluB der Stabdicke auf den Graphitgehalt.

die zugehorige Biegungsfestigkeit des betreffen- 
den Stabes. Die Querschnitte waren nicht genau 
ąuadratisch; sie wurden auf ein Quadrat von 
gleichem Flilcheninhalt zuriickgefiihrt und dessen 
Seitenlange entspricht der eingezeichneten Ab- 
szisse. Aus Abbildung 2 ergibt sich das be- 
kannte Gesetz, daB die Festigkeit des dtinnsten 
Stabes am groflten ist, dafi mit Zunahme des 
Quersclmitts die Festigkeit zunachst rasch 
sinkt, um sich dann. asymptotisch dem Mindest- 
wert zu naliern. Iu Abbild. 3 sind die analytiscli 
ermittelten Graphit-

-------

Abbildung 4.

gehalte schaubildlich 
dargestellt. Die Ab
szissen haben die 
gleiche Bedeutung wie 
in Abbildung 2. Die 
Graphitbestimmungen 
sind getrennt aus- 
gefuhrt fur die Stab-
mitte und eine Ecke eines jeden Stabes (sieke 
Abbildung 4). Bemerken mochte ich hierbei, 
dafi die genaue Bestimmung des Graphitgehaltes 
tiefgrauer Roheisensorten ihre Schwierigkeiten 
hat. Die Analyse selbst ist ja  recht einfaeh. 
Aber die Probeentnahme fiihrt leicht zu groben 
Fehlern. Die Probespane entmischen sich; man 
erhalt entweder zu viel oder zu wenig Graphit, 
je  nachdem man zufallig mehr yon dem 
feinen, hochgraphithaltigen Pulver oder von den 
groberen Spanen in clie Einwage bekommt. Das 
feine Pulver enthalt bis zu 6,5 % Graphit, wie 
durch Analyse ermittelt wurde. Um diese Fehler-

* L e y d e :  „Stahl und EiBeu“ 1904 Nr. 3 S. 186. 
Prufung yon GuBeisen.
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ąuellen zu vermeiden, wurden klcine Wttrfel im 
Gewicht von etwa 2 g nach MaBgabe der Ab
bildung 4 ausgeschnitten und ohne weitere Zer- 
kleinerung zur Graphitbestimmung verwendet. 
Die Proben fiir die Graphitbestimmungeh und auch 
die Probeschliffe fiir die spater zu besclireibende 
metallographische Untersuchung wurden in un- 
m ittelbarer Nfthe der Briiche entnommen, die die 
in Abbildung 2 eingezeichneten Festigkeitswerte 
gcliefert hatten. Die Briiche sind in Abbild. 1 
angedeutet. Die Ergebnisse der Graphitbestim
mung sind in der folgenden Tabelle enthaltei^:

T a b e l l e  ii b e r  d i e  G r a p h i t  v c r t e i 1 u ng.

S t a b  m i t t o S t a b o c k e

Qucrschnitt Grnphltgęhfllt 
In %

Graphit
gehalt in 

% des Oe- 
samtkoh- 
IcnstofTH

Graphitgehalt 
in %

Oraphlt- 
gchftlt In 

% des Qc- 
Hitmtkfth- 
Icildtoffsnim X ,nm

Elnzet- 
wertr * Mitte!

Einzel- 
werte * MIttel

155 X  155 3,02
2,98 3,00 88,75

2,65
2,04
2,71
2,73

2,08 79,3

130 X  130 3,03
2,98 3,00 88,75

2,70
2,65
2,60
2.72
2.73

2,68 79,3

105 X  105 2.97
2.97 2,97 87,9 2,90

2,94 2,92 86,4

85 X  85 3,07
3,06 3,06 90,5 2.95

2.95 2,95 87,2

3,04
3,015

2,88

05 X  65 3,03 89,7 2,86
2,83
2,82

2,85 84,5

55 X  55 3,04
2,92' 2,98 88,2 2,93

2,95 2,94 86,9

44 X  44 2,81
2,86 2,84 84,0 2,79

2.77 2,78 82,2

33 X  33 2,77
2,76 2,77 82,0 2,61

2,63 2,62 77,5

27 X  27 2,65
2,67 2,G6 78,7 2,51

2,58 2,55 75,5

22 X  22 2.54
2.55 2,55 75,5 2,59

2,52 2,55 75,5

16 X  10 2,54
2,56 2,55 75,5 2,56

2,50 2,53 74,8

12 X  12 2,51
2,49 2,50 74,0

1'robeblttttch. (ib.d.ganz. 
.Quer*chnitt entnommen, 
enUpricht Mittc und Kcke

Sie weichen von den friiher von Leyde ** 
yeroffentlichten W erten, die ich mit Probe- 
spiinen ermittelt liatte, aus den erorterten Griinden 
etwas ab. Aus der Tabelle und aus Abbildung 3 
ergibt sich. dafi der Graphitgehalt in der Stab- 
mitte in den diinnsten Staben am niedrigsten ist. 
E r steigt geradlinig mit zunehmender Querschnitts- 
abmessung an und erreicht bei einem Quersclmitt 
von etwa fiO X GO mm seinen Hochstwert, den 
er auch bei weiter waehsendem Querscbnitte

* Jede Einzclbcatimmung ist mit einem beson- 
deren 1’robewilrfcl aii9gefiihrt.

** S. a. a. O.

beibehalt. In den Ecken der Stabe folgt der 
Graphitgelialt keinem ausgesprochenen Gesetz, 
dort scheinen mehr Zufillligkeiten eine Rolle zu 
spielen. Jedenfalls liegt aber der Graphitgehalt 
in der Ecko unter dem Graphitgehalt in der 
Mitte. Der geringe Unterschied in den Grapliit- 
gelialten der verschiedeuen Stabe, die innerhalb 
der Grenzen 2,50 und 3,06 liegen, kann 
die erheblichen Unterschiede in der Biegungs- 
festigkeit, wio sie Abbildung 2 zum Ausdruck 
bringt, nicht erklaren. Besonders auffttllig wird 
dies dadurch, daB bei Stabąuersohnitten iiber 
GO X 60 mm die Biegungsfestigkeit mit w'achsender 
Stabdicke weiter abniinmt, walirend dor Graphit
gehalt in der Stabmitte unverandert bleibt, in 
den Stabecken aber sogar abnimmt. Man muB 
hieraus folgern, daB bei tiefgraucn Roheisen- 
sorten, wie das vorliegende Eisen, die Menge des 
Graphits z war einen Einflufi auf die Festigkoit 
ausiibt, daB aber daneben noch andere Einfliisse 
wesentliche Geltung haben.

Abbildung 5.

Jlessungen iiber die Art dor Graphitverteilung.

Einen solchen wesentlichen EintluB iibt die 
A rt der Verteilung des Graphits aus. L e y d e  
hat in seinem Aufsatz* iiber die Festigkeit und 
Struktur des GuBeisens bereits auf dic Wichtig- 
keit der A rt der Kristallisation auf die Eigen- 
schaften des GuBeisens hiiigewiesen. Es ist aber 
hier weniger die A rt der Kristallisation des
Eisens selbst, die sich zuweilen in Hohlraumen
in Form von Tannenbttumen bemerkbar macht,
sondern mehr die A rt der Kristallisation des
Graphits, die die ausschlaggebende Rolle spielt. 
Dies laBt sich zahlenmaBig festlegen und die 
Ergebnisse der Messung sind in Abbildung 5 
wiedergegeben. Die Abszissen sind wieder die 
Stabdicken. Die Ordinaten sind die Zahlen der 
einzelnen Graphitblattchen, die in 1 qmm Gesichts- 
fcld enthalten sind. Sio wurden getrennt fur 
Rand und Mitte der Stabe ermittelt. Die Aus- 
zahlung ist etwas miihselig, da man, um brauch- 
bare Durchschnittswerte zu erhalten, eine ganzc 
Reihe von Gesichtsfeldern auszahlen mufi. Wenn 
man aber die Messung praktisch verwerten will,

* O. L e y d e :  „Stahl und Eisen" 1904 Xr. 2 S. 95.
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wird man sich mit vergleichsweiser Schitt.zung 
begniigen konnen unter Zuhilfenahme einer 
Reilio von ausgezilhlten Mustfrbildern. Wie 
Abbildung 5 zeigt, ist die Zalil z der einzelnen 
Kristallkeiine des Graphits in den diinnsten 
Stitben am gro fi ten, und am kleinsten in den 
dicksten Stilben. Die das Gesetz darstellende 
Kurve ist ithnlich einer Hyperbel. In den Rand-

teilen der Stilbe ist die Zalil z durehweg grofier 
ais in der Stabraitte. Der Yergleich zwischen 
der Kurve fiir dio Aenderung der Biogungs- 
festigkeit und der Kurve fiir die Aenderung der 
Zalil der Graphitkeime ergibt nahezu iiberein- 
stimmenden Verlauf. Es mufi also ein inniger 
Zusammenhang zwischen beiden Grófien bestehen.

(SchluB folgt.)

Fortschritte in der ununterbrochenen FluBeisendarstellung 
nach dem Talbotverfahren.

[V] achstehcnd werden zwei neue Talbotanlagen 
'  beschrieben, mit dereń Inbetriebsetzung das 

Versuchsstadium des Talbotverfahrens ais ab- 
geschlossen betraclitet werden kann.

a) D ie T a l b o t a n l a g e  de r  Ca r go  F l e e t -  
w o r k s  in Mi dd l e s b r ough . *  Die Anlage 
umfafit drei kippbare Oefen von je  175 t. Das 
Kippen erfolgt auf hydraulischem Wege. Die 
Hauptabmessungen dieser Oefen sind die fol
genden :

Herdliingo =  11,5 m  \HcrdflSche =  51,2 qm oder rund 
Herdbreite =  4,5 m j  <łm f.d. Tonne Elnaatz
GroBte Herdtiefo =  1,2 111 mm
Breito d.Gas-u.Lufteinstrdmungen =  7001 (jueinchnitt 
Hohe „ r n n =  10 0 0 /  = "° ndm

Boidersoits sind jo eino Gas- und zwei Luftein- 
B tro m u n g e n  angeordnet.

Liinge der Gaakammorn . . 6,75 m 1 
Broito .. - 2,45 m >Broite
Tiefo

Inhalt
: 88,8 cbm1 l

5,87 m J
Liinge der Luftkaimnern . . 6,75 m 1 
Broite „ „ . . 3,07 n. =
Iiofe  „ „ . . 5,37 m j

Auf der Einsetzseite der drei Oefen sind 
zwei elektrische Laufkrane von je 40 t T rag
filhigkeit und auf der Abstichseite zwei eben- 
solche Krane von je  75 t  Tragfilhigkeit vor- 
gesehen. .Teder dieser vier Krane ist mit einer 
20 t-H ilfskatze  ausgestattet. Die Zuschliige 
(Oxyde und Kalk) werden von einer auf der 
Ofenbiihne fahrenden Wellman-Maschine ein- 
gesetzt.

Das von den Hochofen kommende fliissige 
Koheisen wird von einem Mischer von 180 t 
Fassungsvermijgen aufgenommen. Dieser Mischer 
hat die gewćihnliche Konverterform uud wird 
durch vier Diisen warm erhalten, in welchen 
Koksofeugas und Luft verbraiuit wird. Das 
im Mischer entsilizierte und entschwefelte Roh
eisen wird den drei Oefen mittels einer 25 t- 
Pfanne zugefiihrt. Das Eingiefien geschielit durch 
Kippen der Pfanne und zwar mittels einer kurzeń 
Rinne, welche an der Arbeitsbank einer der 
Tiireli befestigt wird. Die Abstiche erfolgen 
in einer 50 t-Stahlpfanne durch entsprechendes

* Vorgl. „The Journal of the "West of Scotland 
Iron and Steel Institute" 1906 Heft Nr. 4 S. 75.

Neigen der Oefen; das gewiinschte Abstichgewicht 
soli genau eingehalten werden konnen. Die 
Schlacke wird auf der Einsetzseite abgelassen. 
Die Schlackenpfannen fassen gegen 10 t und 
rulien auf W agen, die unter den Oefen durch 
bis in den Bereich der 75 t-K rane  gefahren 
werden konnen. Die Oefen sind mit Talbots 
beweglichen Kiipfen versehen. Die Bewegung 
der Kopfe erfolgt durch Wasserdruck. Eine 
Vertikalbowcgung von etwa 75 mm und eino 
Horizontalbewegung von mehr ais 1 m ist vor- 
gesehen, von welchen die eine beim Kippen der 
Oefen und die andere bei etwaigen Reparaturen 
benutzt wird. Fiir eine weitgehende Wasser- 
kiildung dieser Oefen ist gesorgt.

Zur Lieferung des fiir die drei Oefen er- 
forderlichen Gases sind zelm Talbotgeneratoren 

.von je rund 3 ffi Durchmesser vorhanden. Die 
Generatoren haben selbsttatige Beschickung und 
sind mit einem Riihrstock versehen, durch wel
chen die Brennstoftschiclit aufgelockert wird. Zu 
diesem Zweck dreht sich der mit einem Arnie 
yersehene Riihrstock langsam um seine Yertikal- 
achse und macht ungefahr alle halbe Stunden 
eine kleine Vertikalbewegung. — Ein Generator 
vergast in der Stunde eine Tonne Brennstoff.

' Das GieBen erfolgt von hydraulisch bewegten 
W agen; dabei steht der Giefier auf einer in 
ents])rechender Hiihe angebrachten , Biihne.

Der Betrieb der Oefen wird wie folgt geleitet: 
Das Roheisen wird in Partien von 25 t zugefiihrt, 
in Stalli verwandelt und dieser alle sechs Stunden 
in Mengen von 50 t vergossen. Um diese Er- 
zeugung zu erreichen, ist es erforderlich, eine 
entsprechende Schlacke zu halten und das Bad 
vor dem Eingieflen einer neuen Pfanne Roheisen 
moglichst zu eutkohleu. Es wird ein besonderer 
W ert darauf gelegt, nach dem Eingiefien des 
Roheisens eine moglichst vollkommene Reaktion 
zu bekoinmen. Nach einer solchen enthalt das 
Stahlbad nur melir rund 0,3 “o Kohlenstoff. Je  
grofler die auf eininal eingegossene Roheisen- 
menge und je  hoher der Silizlumgehalt derselben 
ist, desto lebhafter flndet die Reaktion statt.

Nach jedem Stahlabstiche werden sofort 
Eisenoxyde und Kalk zugesetzt; wiihrend diese
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schmelzen, werden die in der Schlackenlinie er- 
forderlichen Reparaturen ausgefiihrt. Diese Re- 
paraturen sollen viel geijnger sein ais bei ge- 
wohnliclien feststehenden Oefen. Sobaki die Zu- 
scliliige aufgeschinolzcn sind, wird die erste 
Pfanne Roheisen zugegossen. Hierauf werden 
wieder Zuschlage gesetzt und auf diese wird die 
zweite Pfanne Roheisen, welche immer eine weit' 
geringere Reaktion verursaclit, nachgegossen. 
Wenn sich das Bad nach dom zweiten Roheisen- 
zusatze etwas beruhigt bat, wird ein Teil der 
Schlacke entfernt, da eine zu dicke Schlacken- 
decke das Fertigmachen yerzogert.

Ist das Bad lieifi genug, so werden Proben 
genommen und diese auf Kohlenstoff, Phosphor 
und Schwefel untersucht. Entsprechen die Proben, 
so wird abgestochen. Ferromangan wird in der 
GuBpfanne zugesetzt.

Der erste Ofen, der im Herbst vorigen Jahres 
in Betrieb kam, erzeugte wiihrond der ersten 
12 Betriebswochen wochentlich rund 1000 t.

Das Hochofeneisen entbielt im Durchschnitt
1,25 °/o, das Misehereisen dagegen nur 1,00 °/o 
Silizium. Auf die Erzeugung yerkauflieher 
Schlacke wurde kein W ert gelegt, sondern nur 
darauf gesehen, guten Stahl zu erhalten. Um 
fiir alle drei Oefen genug flussiges Roheisen 
zur Verfiigung zu haben, ist der Bau einer 
Kupolofenanlage vorgesehen.

b) D ie  T a l b o t a n l a g e  d e r  J o n e s  & 
L a u g h l i u  S t e e l  Co. in P i t t s b u r g *  urnfaBt 
fiinf Kippofen von je  200 Tonnen Einsatz, fur 
welche ein Mischer von 250 Tonnen Fassungs- 
yermogen yorgesehen ist. Die Arbeitsweise ist 
im grofien und ganzen dieselbe wie auf den 
Cargo Fleetworks. Ais Hauptvorteil wird das 
rasche Frischen Im Talbotofen betrachtet, welches 
die Verwendung von Schrott iiberfliissig macht.

Die Talbotofen liegen samt der Bessemerei 
und den W alzwerken am Siidufer, die Hochofen 
dagegen am Nordufer des Monongaliela. Beide 
Werksteile werden durch zwei Briicken der 
Monongaliela - Connecting Railroad Co. mitein- 
ander yerbunden. Ueber eine dieser Briicken 
werden die 20 t-Pfannen zum Mischer befordert. 
Das Mischorgebaudo stelit hinter dem Ofengebilude 
und enthalt aufier dem sehr hoch gelegenen Mischer 
noch die Yorratsraume fiir Erze, Dolomit, Kalk- 
stein und dergleichen. Die Entnahme vom Mischer 
und den Yorratsrttumen erfolgt von der Einsetz-

* A ub „The Iron Trade Royiew" 1906 Heft 6 S. 17.

Das Ausbringen (auf den Metalleinsatz gerechnet) 
betrug 105,7 °/o. Auf eine Tonne Erzeugung 
entfallt eine Arbeitszeit von 8,4 Mmuten. Der 
Brennstoffyerbrauch konnte nicht genau bestimmt 
werden, da aus der gemeinsamen Leitung auch 
Gas fiir andere Zwecke entnommen wurde. Eine 
Schatzung ergab 25 kg fiir die Tonne Erzeugung. 
Die Erzeugung fiir den Ofenmann wurde nicht 
festgestellt, doch sollen nicht mehr Leute be- 
schaftigt gewesen sein, ais bei einem gewohn- 
lichen basischen 50 t-Ofen, der in der Woche 
nur 450 t erzeugt.

Um die Giite des erzeugten Flufieisens zu 
beweisen, wird hervorgehoben, daB dasselbe von 
Lloyds und anderen Abnehmern fiir den Schiff- 
bau zugelassen wurde. Ein Auszug aus den 
fur die ersten 50 Abstiche angegebenen Ana- 
lysen ist in nachstehender Tabelle enthalten. 
Fiir die erste Hillfte der Abstiche wurde das 
Roheisen unmittelbar von den Hochofen, und fur 
die zweite Halfte vom Mischer genommen.

biihne aus. Das Ofengebaude ist rund 180 m 
lang und 30 m breit. Das Misehereisen wird 
den Oefen mittels einer 25 t-Pfanne zugefiihrt. 
Eine Lokomotive vermittelt den Verkehr zwischen 
dem Mischer und den Oefen.

Die Einsatzbiihne wird von drei Kran-Einsetz- 
maschinen der Morgan Engineering Co., Alliana- 
Ohio, bestrichen. Die Schlacke wird in Schlacken- 
wagen abgelassen. Sobald diese voll sind, werden 
sie zu einer 90 m langen und 9 m breiten 
Schlackenrampe gefahren, die von einem 25 t- 
Kran bestrichen wird. Die auf die Rampę aus- 
gegossene Schlacke wird zwecks Ruckgewinnung 
von Spritzeisen zerschlagen.

Die Oefen werden mit Naturgas geheizt. 
Zum Giefien sind zwei Pfannenlaufkrane von je 
75 t Tragfaliigkeit yorhanden. Die Gufihalle 
enthalt drei GuBbiihnen. Die Blockformen stehen 
auf Wagen, die wahrend des GieBens verschoben 
werden. Die Oefen sind ungemein stark gebaut 
und sollen deshalb wenig Reparaturen erfordern. 
Das Kippen erfolgt auf elektrischem Wege. 
Jeder Ofen hat eine Blechesse von 2,1 m Durch
messer und rund 55 m Hijhe.

Der Besprechung einer Abhandlung W ilsons* 
sind folgende Angaben entnommen: Talbot
vergleieht einen feststehenden amerikanischen 
Standard-Martinofen yon 50 t  mit seinem 175 t-

* „Thfi Journal of the W est of Scotland Iron and 
Steel Institute", Februar 1906 S. 85 und 90.
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Ofen. Die Gas- und Luftkammern beider Oefen 
sind gleich grofi. Der 50 t-Ofen ist 8,83 m 
lang und 4,30 ni breit. Der 175 t-O fen ist
11,50 in lang und 4,60 m breit. Nach eng- 
lischer Arbeitsweise betrieben, macht der 50 t- 
Ofen 9 bis 10 Sclimelzungen mit einer Erzeugung 
von 450 bis 500 t, wiihrend der 175 t-Talbot- 
ofen Wochenleistungen von 1100 bis 1200 t 
erreicHt. Die stiirkere Annierung und die Kipp- 
yorrichtung sind beim 175 t-Ofen teuer. Fiir 
den 50 t-O fen ist eine Gebiludeliinge von 24,6 m 
und fiir den 175 t-Ofen eine solclie von 32,2 m 
erforderlich. Die Einsetzbtihne ist in beiden 
Fiillen annahernd gleicli grofi. Der 40 t-K ran 
auf der Einsetz-, und der 75 t-K ran  auf der 
Abstichseite wini in beiden Fiillen gebraucht. 
Bei einer grofien Ani ago diirften die Kosten 
fur Talbotofen, auf die Tonne Erzeugung ge- 
rechnet, geringer, keinesfalls jedocli hoher sein, 
ais jene fiir feststehende Oefen yon 50 t 
Fassungsvermogen.

Moderne Hochofen
Ausgefiihrt von der B e n r a t h e r  Mas  cli

Die automatiśche Hochofen-Begichtung hat 
in neuerer Zeit in den weitesten Kreisen 

der Hiittenleute die griifite Beachtung gefunden, 
da sie ein Mittel an die Hand gibt, eine Reihe 
yon Hilfsarbeitern zu ęrsparen und einen oko- 
nomischen Betrieb zu garantieren. Die in Ab
bildung 1 dargestellte Begichtungsanlage wurde 
fiir zwei Hochofen der H a s p e r  E i s e n -  u n d  
S t a h l w e r k e  in Haspe im vorigen Jahre  ge- 
liefert, neuerdings ist genau dieselbe Anlage fiir 
eine dritte Hochofenanlage in Arbeit. Abbild. 2 
ist eine photographische Wiedergabe der beiden 
bereits im Betrieb befindlichen Aufziige.

Das in Eisenbahnwagen ankommende Erz 
wird in grofie Erztaschen ausgeladen, dereń 
Oberkante auf gleichem Niyeau mit der lliitten- 
sohle liegt, so dafi die Eisenbahnwagen, ohne 
dafi sic hochgehoben zu werden brauchen, auf 
die yerschiedenen Yerteilungsgleisc iiber die 
Erztaschen fahren, wo sie entladen werden. 
Unter den Taschen laufen fiir jeden Ofen zwei 
elektrisch angetriebene Mollerwagen. In diesen 
Wagen, die mit Wiegevorrichtung yersehen sind, 
wird dann die Mollerung fertig  gemacht. Fiir 
die Bedienung -eines Wagens ist nur ein Mann 
erforderlich, da derselbe aufier der Bedienung 
des Wagens nichts anderes zu tun liat, ais die 
YerschluBklappen der Erztaschen zu offnen und 
zu schlieBen. Mit der fertigen Mollerung wird 
dann der Wagen zu den iiber den Schriig- 
aufziigen eingebauten Rutschen gefahren und hier 
der Jnhalt des Wagens durch Oeffnen des Bodens

Nach einer Mitteilung Talbots wurde in 
P ittsburg yersnchsweise mit 65 ojo Schrott ge- 
arbeitet. W ird mit viel Schrott gearbeitet, so 
steigt der Brennstoft'verbrauch von 30 auf 35 kg 
fiir 100 kg Erzeugung. Der Herd der Talbot
ofen wird unter der Woclie nicht reparicrt. Die 
Sclilackenlinie wird dagegen nach jedem Abstichc 
ausgebessert. Der Erzzuschlag betriigt 20 bis 
25 o/o. Der Eisengehalt der yerwendeten Erze be- 
tritgt 65 % und konnen auch phosphorreiche Erze 
(ebenso wie phosphorreiches Roheisen) zur Yerwen
dung komnien. Der Kalkzuschlag ist gleich 10 °jo 
yom Blockgewichte. Das Schlackengewicht kann 
mit 20°/o des Blockgewichtes angenommen werden. 
Die mechanisclien Gcneratoren sollen gut arbeiten. 
Die Kosten derselben konnte Wilson nicht angeben.

Beziiglich der Giite des Talbotstahles wurde 
bemerkt, dafi er ebenso gut wie der saure Marti n- 
stahl und besser ais der Bessemerstahl sei. Kessel- 
blechmaterial konne anstandslos geliefert werden.

K. Poech.

Begichtungsanlagen.
n en fa  b r  i k , Actiengesellsclmft, Benrath.

(Nachdruck rerboten.)

mittels dieser Rutschen in die unter letzteren 
stehenden Forderhunte entleert.

Da der Koks durch das yielfache Sturzen, 
das mit diesein Yerfahren vcrbunden is t, zu 
sehr leiden wiirde, so ist fiir die Beschickung 
des Ofens mit Koks eine besondero Yorriclitung 
getroften. Die mit Koks beladencn Eisenbahn
wagen werden auf den zwischen den Hochofen 
und den Scbriigaufziigen parallel mit der Anlage 
Jaufemlen drei Gleisen zugefiihrt und entweder 
direkt in die beiden hinter den schrilgen Auf- 
zugśbriicken eingebauten Koksfulltrichter oder 
auf den zwischen den Oefen befindlichen Vor- 
ratsplatz entladen. Durch eine kleine von Hand 
betiltigte Windę wird dann die Verschlufiklappe 
des Trichters geoffnet und der Koks rutscht, 
infolge der kleinen Neigung der Tricliter, sehr 
sanft. in den Fiirderhunt.

Der Schrilgaufzug ist doppeltriimig, mit zwei 
nebeneinander liegenden Laufbahnen. Die hin- 
teren Riider der Forderhunte sind mit doppelten 
Spurkranzen yersehen. Die HuBeren Kriinze laufen 
beim Kippen auf die auBerlialb der Hauptgleise 
angebrachten hochgehenden Schienen auf, wodurch 
der Hunt automatisch gekippt wird. Aus den 
Forderhunten rutscht das Materia) durcli einen Auf- 
gabetrichter auf die obere, fur diesen Trichter ais 
Yerschlufi diencnde Glocke. Nach jeder Charge 
wird diese Glocke gesenkt und das Materiał rutscht 
weiter in den darunter befindlichen grofien Auf- 
gabetriciiter. Nachdem die ganze Moilerung hier 
angelangt ist, wird die untere Glocke gesenkt.
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Da es bei dieser A rt yon Gichtyerschliissen 
immerhin scliwierig ist, eine gleichmaBige Yer- 
teilung des beschickten Maflrials zu erzielen, 
sind bei der Konstruktion des oberen Aufgabe- 
trichters besondere VorriohtungeJi getroffen 
worden, wodurch eine absolut gleichmaBige Yer-

des Anfzuges aucli beim Bruch einzelner Teile 
unter allen Umstanden aufrecht erhalten lassen 
mufi. Hiervon ausgeliend wurde die Windo so 
konstruieri, daB alle Teile, dereń Versagen den 
Betrieb stijren konnte, yor allem alle Breinsen, 
in doppelter Ausfiihrung yorhanden sind. Da 
die Windę auch zwei Motoren und zwei voll- 
standig ausgeriistete Fiihrerstando mit Kontrollern 
und Widerstanden und ferner einen Umschalter 
besitzt, mittels dessen jeder Motor mit jedein 
Stćuerapparat kombiniert werden kann, so ist 
man in der Lage, alle etwa wahrend des Be- 
triebes auftretenden Storungen beseitigen zu 
konnen, ohne den Betrieb stillsetzen zu miissen. 
Die Windę selbst besteht aus zwei gufleisernen 
Trommeln mit auf der Drehbank geschnittenen 
Rillen fiir die Hubseile. An einem Ende jeder 
Trommel ist ein gefrastes StahlguBzahnrad an- 
geschraubt, in welches ein Ritzel aus geschmiede- 
tem Stahl eingreift. Letzteres wird vom Motor 
durch ein Stirnradyorgelege angetrieben, das in 
einem yollstandig geschlossenen, guBeisernen, 
mit Oel gefullten Kasten gelagert ist. Auf der

teilung gewahrleistet wird. Zum besseren Aus- 
bau des Yerschlusses ist eine Montage-Laufkatze 
iiber demselben angeordnet.

Das W i u d w e r k  eines jeden Aufzuges hat 
seinen P latz auf einem portalartig ausgebildeten 
Geriist, so daB ein Eisenbalingleis unter demselben 
durchgefiihrt werden kann; ferner sind die Wiiul- 
werke (Abbild. 3) durch ein mit Holz yerschaltes 
Hans gegen Witterungseinlliisse geschiitzt. Da die 
Konstruktion dieser W ild  werke, welche durch 
Drehstrommotoren betrieben werden, eine Reihe 
neuer und bemerkenswerter Einzelheiten zeigt, 
sollen dieselbeu hier naher beschrieben werden.

MaBgebend fiir die Konstruktion der Wind- 
werke war die Forderung, daB sich der Betrieb

Verlangerung jeder Motorwelle sitzt eine elek- 
trisch betatigte Bandhremse, die jedoch vom 
Jfaschinisten auch von Hand bedient werden 
kann. Sollten diese Bremsen, yon denen jede 
einzelne stark genug ist den Aufzug stillzusetzen, 
yersagen, so treten zwei direkt an den Hub- 
trommeln angebrachte Bremsen in Wirkung. die 
durch ein Fallgewicht betatigt werden und auch

Abbildung 1.

Hochofenbegichtungs- 

anlage der 

Kasper Eisen- 

und Stahlwerke.
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Abbildung; 2. Hochofenbegichtungsanlage dor Ilaspcr Kison- und Stahlwerke.

ais Notbremsen gegen Zuhoehfaliren dienen. Ein 
Teufenanzeiger, welcher zwattglauflg mit dem 
Windwerk yerbunden ist, gibt dem Mascliinisten 
jederzeit genaue Auskunft 
iiber die Stellung der beiden 
Hunte. Die Lagerung der 
Trommeln, Hotoren und 
aller Triebwerksteile ist auf 
einem schweren gufieisernen 
Kahmen erfolgt, an den die 
Lager zum Teil angegossen 
sind. Alle Lager sind ais 
nichttro[ifende Oelkammer- 
lager ausgebildet und mit 
Ringschmierung yerselien,
Die Lagerschalen bestelien 
entweder aus Rotgufi oder 
aus Gufieisen und sind in 
letzterem Falle mit Lager- 
metall ausgegossen. Die 
Bohrung aller Lagerstellen 
erfolgt auf der Horizontal- 
Rohrmaschine, ohne dafi 
das W erkstiick umgespannt 
zu werden brauclit. Da
durch ist absolute Paralle-

litiit aller Achsen und demzufolge auch guter, 
nahezu geriluschloser Lauf aller Zahnrftder ge- 
wahrleistet.

Abbildung 3. Elektrisch betriebeno Hochofenaufzugswinde.
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Der Fiihrerstand ist in Form eines schmied- die Notbremsen zum Einfallen bringt. Ais
eisernen Podestes an den guBeisernen Fundament- weitere Sicherheitsvorrichtung, fiir den Fali,
rahmen angebaut, so daB der Maschinist die daB die oben bescliriebcne Steuerung versagen
ganze Wimle und den Teufenanzeiger diclit vor sollte, ist die Einriclitung getroffen, daB der
Augen hat. Hier befinden sich alle Steuer- jeweils auf der Gicht befindliche Forderhunt
apparate, die Handhebel fiir die Bremsen und beim Zuliochfahren gegen den Hebel eines ebon-
eiue kleine Handwinde zum Hochziehen des falls nur vom Hilfsstrom durchflosseneu Grenz-
Fallgewiclites fiir die Notbremse. Gesteuert sehalters stoBt und die Maschine stillsetzt. Diese

A rt der Steuerung, die alle 
Storungen und Ungliicks- 
fitlle unmoglich macht, hat 
sich bis je tz t im Betriebe 
vorziiglich bewahrt. Vor 
allen Dingen hat sich ge- 
zeigt, daB der Maschinlst 
iinstande ist, allein nach 
den Angaben des Teufen- 
zeigers vollkommen sicher 
zu fahren, so daB die ohen 
erwithnten Sicherheitsvor- 
richtungen nur sehr selten 
in Funktion zu treten brau- 
clien. Um die Maschinen 
nach dem Einfallen der 
Sicherheitsbremsen wieder 
in Gang zu setzen, braucht 
der Maschinist nur den 
Hauptschąlter einzuschalten 
und damit gleiclizeitig einen 
Magneten unter Strom zu 
setzen, dessen Anker ein 
kleines Gewicht anhebt, 
durch welches die Fall- 
gewichte der Notbremsen 
ausgelost worden waren. 
Dann kann der Mascliinen- 
fiihrer mittels der auf 
dem Fiihrerstande siclit- 
baren Hauptwinde die eben 

erwahnten Fallgewichte 
hochkurbeln, und die Ma
schine ist betriebsfertig.

Die beiden Gichtglocken 
sind an Ketten in Balan-

Ahbildung 4. Gichtbiihne mit oberem Teil des Hochofcnaufzugs. c'el s aufg eh .ln g t und so
weit ausbalanciert, daB zum
Hochziehen der Glocken an

wird die Maschine mittels eines speziell fiir diesen der am iiuBersten Balancierendo befestigten Kette
forcierten Betrieb konstruierten Steuerschalters. nur eine Kraft von etwa 800 kg erforderlich ist.
und zwar eiuzig und allein nach MaBgabe des Bei den hierfur Yorgesehenen elektrisch an-
Teufenanzeigcrs. Es sind jedoch alle Vorsichts- getriebeueu Windwerken dient ais Trieborgan
maBregeln getroffen, um Ungliicksfalle, die etwa eine Gallsche Kette mit Kettenrad. Das Wind-
durch Unaclitsamkeit des Fulirers hervorgerufen werk besteht aus einem Elektromotor und einem
werden konnten, zu vermeiden. Sollte namlich in oldichtein Kasten laufenden mit dem Motor
der Maschinist das rechtzeitige Stillsetzen der direkt gekuppelten Schneckenradvorgelege, die
Forderhunte versaumen, so wird durch einen mit auf einem gemeinsamen guBeisernen Fundament-
dcm Teufenanzeiger verbundenen Endausschalter ralnnen montiert sind. Auf der Verlangerung
der Spulenstrom eines elektromagnetisehen Schal- der Schneckonradwelle ist das Kettenrad auf-
ters Kdes Schiitżes11 unterbrochen, welcher die gekeilt. Da die Gichtglocken in ihrer oberen
Motoren vom Netz abschaltet und gleiclizeitig Stellung genau gegen den oberen bezw. unteren
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und der Koks mittels zwei getrennter, ebenfalls 
von der Benrather Masehinenfabrik gelieferter 
Hilngebąlinanlagen mit Seilbetrieb zu dem iiber 
dem Sehrflgaufzug eingebauten Fiilltrichter ge- 
Braclit. Da die Erztaschenreihen senkrecht und 
nicht parallel zur Begiclitungsanlage liegen und 
infolgedessen die unter den Tasclien liergehende 
Hitngebalm in derselben Richtung liiuft, so ist 
eine parallel mit der Anlage fahrende Schicbcr 
buline vorgesehen, welche gleichzeitig seclis 
Hilngebahnwagen aufnehmen kann und fiir jeden 
Wagon eine Wiegevorrichtung besitzt. Mit ilirer 
Hilfe wird das Erz dem Fiilltrichter zugefiihrt. 
Der Koks wird durch eino besondere Hangebahn 
direkt von der Kokerei in den Koksfiilltricliter 
transportiert.

GichtyerschluB und Schriigaufzug sind im 
Prinzip nach dem bekannten System „Brown- 
Hoist,ing“ ausgefiihrt, jedoch sind einige wichtige 
Veranderungen angebracht worden. welche die 
bei den alten Anlagen dieser A rt vorhandenen 
Mitngel beseitigen. Bei den alten Anlagen ist 

der Aufzug eintrumig, 
wahrscheinlich aus dcm 
Grunde, weil der Auf- 
gabetriehter rotiert, da- 
her rund sein mufi und 
deshalb zwei nebenein- 
anderlaufende Forder- 
balmen nicht verwendet 
werden konnen. Diesen 
Uebelstand beseitigte die 
Benrather Maschinen- 
falirik dadurch, dafl sie 
beide Bahnen fiir die 
zwei Forderhunte in ein

zu erzielen ist. Um jedoch zu verhindern, daB 
die lebendige Kraft des Motorwerkes in einem 
Moment vernielitet wird, wobei leiclit. Briiche 
im Triebwerk auftreten, ist derselbe mittels einer 
Masimal - Reibungśkupplung mit der Selmecken- 
welle yerbunden. Um ein Nachlaufen des Wind- 
werkes zu verliindern, ist die Kupplungsscheibe 
mit einer Gewichtbremse yersehen. Das Gewicht 
derselben wird durch einen Elektromagneten ge- 
hoben, sobald der Motor Strom erhillt. Auf 
Abbildung 4 ist die Gichtbiihne mit dem oberen 
Teil des Anfzuges und des Gichtyerschlusses 
wiedergegeben.

Abbildung 5 stelit eine fiir die Firma 
Henschel & Solin, Abteilung H e n r i c h s h i i t t e  
bei  H a t t i n g e n  an der Ruhr gelieferte Hoch- 
ofen-Beschickungsanlage dar. Hier wird das Erz

Aufgabetrichter anliegen miissen, damit kein Gas 
entw'eichen kann, muB der Hub sehr genau be- 
grenzt werden. Zu diesem Zweck sind auf 
der Schneckenradwelle einos jeden Windwerkes 
Spindelendausschalter angeordnet, die so reguliert 
werden konnen, daB dic richtige Hubliinge genau

Abbildung 5.

Hochofenbegichtungs- 

anlage der 
Ilenrichshiitto 

boi Hattingen.

und dieselbe Vertikalebene legte, ihnen aber ver- 
scliiedene Spurweitcn gab. So ist es moglich 
gewesen, die beiden von einander v6llig un- 
abhangigen Gleise in der Mitte der schrJigen 
Balm iibereinander hinwegzufiihren, wiilircnd An- 
fangs- und Endstellung (Kippstellung) fiir beide 
Hunte dieselben sind.

Der obere Aufgabetrichter, in welchen das 
Beschickungsmaterial ans den Forderhunten ge- 
kippt wird, ist, um eine gleichmiiBige Yerteilung
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des Materials iii dera groBen unteren Aufgabe- 
trichter zu erzielen, drehbar angeordnet. Wenn 
z. B. eine Erzcharge aus fiinf Hunten E rz be
steht, so wird der Aufgabetriehter nach jeder 
Entleerung eines Iluntes um ein Fiinftel gedreht, 
so daB die koinplotte Erzcliarge auf deu ganzen

starre Verbindung erhalt, die nicht mehr ohne 
grofie Schwierigkeiten zu einem andern Uin- 
drehungswinkcl umgeiindert werden kann. Bei 
der neuenKonstruktion kann jedoch ohne Schwierig- 
keit jeder beliebige Umdrehungswinkel erzielt 
werden. Beim jedesmaligen Herunterfahren eines

Abbildung 6. Trichtordrehwerk mit Aufzug nnd Montagelaufkran.

Umkreis gleichmaBig verteilt wird. Dieses 
Drehen wird durch ein kleines elektrisch be- 
triebenes Drehwerk bewirkt. Bei den alten 
Anlagen wird diese Drchyorriehtung direkt von 
der Schritgaufzugswinde durch Uebertragung 
mittels Kegelrader und langer Wellen von den 
oberen Seilsclieiben betatigt, wodurch inan eine

Abbildung 7. Elektrisch betriebene Gichtglockenwinde.

Kuntes wird das Drehwerk in der Weise in Be- 
wegung gesetzt, daB die W ańdermutterdesTeufen- 
zeigers durch einen Hilfsschalter den Motor unter 
Strom setzt. Das Drehwerk selbst ist sta rr mit 
einem Kontroller von besonderer Konstruktion 
verbunden und wird durch denselben, nachdein 
dic Glocke um den gewiinschten Winkel gedreht 

ist, stillgcsetzt. Um ein Nachlaufen zu 
vermeiden, ist das Drehwerk mit einer 
Gewichtbreinse versehen, dereń Gewicht 
durch einen Magneten geliiftet wird. Die 
OetYnung des Trichters, durch welchen das 
Materiał in den unteren Aufgabetriehter 
rutscht, ist mit einer Verschlufiklan*e ver- 
selien. die immer offen ist, solange die 
untere Glocke geschlossen ist. Sobald die 
Glocke gesenkt wird, wird diese VerschluB- 
klappe automatisch geschlossen, so daB 
keine Gichtgase aus dem Ofen entweichen 
kćinnen. Ein groBer Yorteil dieser Kon-
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struktion des G ichtyerschlusses ist, dafi er sehr 
leicht ausgebaut werden kann. Zu diesem Zweck  
is t  iiber dem Verschlufi eine M ontagclaufwiude vor- 
geseheu. Um die schw erea Y erschlufiteile zum 
Ofeuplateau heraufzubefordern, is t ein Laufkran  
von 15 t. Tragkraft iiber dem Ganzen montiert.

D ie Konstrukt.ion des Trichterdrehwerkes 
sow ie des oberen T eiles des A ufzuges nebst der 
Anordnung der M ontagelaufwinde m itten iiber 
dem T richtcr und des grofien M óntagelaufkranes

stroni-, sondern durch zw ei Gleichstrommotoren  
erfolgt, w elche g leichzeitig  arbeiten und von 
denen jeder so stark bemessen ist, dafi er die 
Forderung allein aufrecht erhalten kann, falls 
der andere w egen irgeud eines Defekt es vom 
N etz abgeschaltet werden muli. Die Motoren 
sind stark compoumliert uud werden m ittels eines 
Serien-Parallelkontrollers gesteuert.

D ie Fiilltrichterwinden zum Oeffnen und 
Schliefien der Verschlufivorriclitung der F iill- 
trichter zum Beladen der FŚrderhunte bestehen 
aus einem Elektrom otor, der mit einem Schnecken- 
radvorgelege auf einem gemeinsamen Fundament- 
rahmen m ontiert ist. A uf der Schneckenradwelle 
ist ein Stirnrad aufgekeilt, w elches die am Schieber 
befestigte Zalinstange antreibt. Um den Hub 
selbsttiitig  zu begrenzen, ist auf der Schuećken- 
radwelle ebenfalls ein Spindelendausschalter an- 
gebracht. D iese W inden werden von dem Haupt- 
fiihrerhaus aus gesteuert.

D ie Gichtglockenwinde Abbildung 7 is t von 
gleicher Konstruktion wie die yorher beschriebene.

diese W indę wird vom Maschinenhause 
aus gesteuert.

Abbild. 8 und 9 stellen  eine B e g ic h t u n g s -  
la g e  dar, die fiir den L o t h r in g e r  H i i t t e n -  

V e r e in  A u m e t z - F r ie d e  in  
K n e u t t in g e n  geliefert wurde. 
D a dieses W erk mit Koks aus 
dem Saargebiet, w elcher beim 
Stiirzen leicht zerspringfc, ąr- 
beitet, so mufite bei der W ahl 
des System s besonders darauf 
Riicksicht genommeu werden, 
dafi der Koks von den ver-

A błuldung 8.

Schriigaufzug des Lothringer Hiittenvereins 

Aumotz - Fricde, Kneuttingen.

is t  aus Abbildung 6 deutlich zu ersehen. Gleich
ze itig  erkennt man aus dieser Abbildung, dafi 
rechts und links ein Hiingebahngleis an der 
G ichtglocke yorbeifuhrt, so dafi man imstande 
ist, bei etwaigem  Yersagen des SchrUgaufzuges 
M ateriał zur Begichtung vom zw eiten daneben- 
liegenden Ofen aus herbeizuschaften.

D ie Anfzugswinde fiir den Schrilgaufzug 
gleiclit in ihrer Ausfuhrung genau den yorher 
beschriebenen, fiir die Hasper Eisen- und Stahl
w erke gelieferten  W inden, mit dem einzigen  
Unterscliied, dafi der Antrieb uicht durch Dreh-

schiedenen Beschickungsvorrichtungen m oglichst 
schoneiul behandelt wird. D er Forderkiibel des Auf
zuges dient deshalb g leich zeitig  ais Fordergefafi 
des Chargierwagens und ais oberer Aufgabetrich- 
ter des G ichtverschlusses, so dafi das Materiał, 
nachdein es entweder durch Taschen oder durch 
andere Y orrichtungen in den Fiirderkiibel ge- 
laden worden ist, hier bleibt, bis der Kiibel auf 
den Gichtyerschlufi aufgesetzt worden ist: und die 
Rohstofte so ohneUmladen yon den Taschen direkt 
in den Ofen gelangen. (System  Stilhler * Ben- 
rath). Hierdurch wird eine m oglichst w eitgehende

X X I. 20
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Sehonung des Koks gew ahrleistet. D er Kubel 
besteht aus einem zylinderform igen Mantel, der 
lose auf einem kegelform igen Boden aufsitzt, 
an weichem die zum Aufhiingen des Kiibels 
dienemle Stange befestigt is t. Am unteren Ende 
des Mantels is t aufien ein W inkeleisenring auf-

Das A ufzugsgeriist is t  ais kraftiger Fach- 
w erks-Paralleltrilger mit irinenlaufender Katze 
auśgefiihrt. Da der Forderkiibel zw ischen den 
beiden Tragern hindurchhiingt und deshalb unten 
kcin W indyerband geschaflen werden konnte, 
so sind rechts und links kraftige Biihnentrager

Abbildung 9.

EJektrisch betriebener Schragaufzug des Lothringer Hiittenyereins Aumetz-Friede, Kneuttingen.

genietet, der sich, wenn die oberste Stellung  
auf die Gichtbiihne lierabgesenkt wird, auf die
selbe aufsetzt, so dafi der Boden, der je tz t  
ais obere Gloeke eines doppelten Gichtyer- 
schlusses dient, sieli um ein Stiick tiefer senken 
muB, damit der Kubelinhalt in den grofien F.ull- 
trieliter des V erschlusses rutschen kann. Der 
Y organg des A ufsetzens und die entspreehende 
Stellung der L aufkatze is t aus Abbildung 10 
deutlich ersichtlich.

angebracht, welche zur seitliehen A bsteifung  
der Haupttrager dienen und g leichzeitig  be- 
queme Treppen aufnehmen, auf denen das Auf- 
zu gsgeriist, zum Zwecke der R evision , leicht 
und gefahrlos bestiegen werden kann. A uf dem 
Obergurt der beiden Haupttrager is t  die Łauf- 
bahn fiir ein G egengew icht v er leg t. das an 
einem oben an der Spitze des A ufzuges iiber 
eine Umleitrolle gefiihrten und an der W inden- 
trommel befestigten D ralitseil lnlngt und so be-
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messen is t, daB es aufier dem Gewiclit, der ist, den Kiibel auf der Giclit sanft aufzu-
K atze mit dem leeren Kiibel aucli nocli das setzen und um beliebig kleine Strecken zu
lialbe G ewiclit des Klibelinhaltes ausgleieht. heben oder zu senken, ohne den Kubel selbst
Hierdurch wird eine ganz bedeutendo Herab- selien zu kfinnen.
setzung der M otorleistung  
beim Anfahren der K atze  
und auBerdem ein bctrilcht- 
lich geringerer Strom ver- 
brauch, ais ohne Ausgleich  
erreicht. E s wird nttmlich 
durch die W irkung des 
Gegengew ichtes die zu lei- 
stende Hubarbeit ungefilhr 
zu gleichen Teilen auf die 
Auf- und Abfahrtsperiode 
dor K atze verteilt, so daB 
die Aufzugswinde bei beiden 
Fahrtrichtungen ungefilhr 
die gleiche Hubarbeit zu 
leisten hat, wahrend bei 
Ausfiihrungen ohne G egen- 
gew icht die gesam te Hub
arbeit beim Aufwftrtsfahren 
gele iste t wrerden mufi und 
beim Senken der K atze die 
Y orher zu viol aufgewrendete 
Energie zum Heben der 
K atze und des leeren Kiibels 
durch die Bremsen yernichtet 
wird. Abgesehen von den 
b illigeren , weil kleineren  
W indenm otoren, und den 
nur lialb so grofien Strom- 
stofien im N etz beim An
fahren bat dalier der A us
gleich mit G egengew iclit 
noch den V orteil erheb- 
licli groBerer Oekonomie 
fiir sieli.

D ic Aufzugsmaschine 
selbst, die unter F lur in 
einem geriiumigen Hause 
ihren P la tz  h a t, is t von Abbildung 10. Forderkubel und oberer Teil dea SchrSgaufzugeg.
gleicher Konśtruktion w ie
die bereits beschriebenen. Auch sie wird ledig- D ie Vorsichtsmafiregeln gegen Zuliochziehen 
lich nach den Angaben des T eufenzeigers ge- des Kiibels sind dieselben w ie bei den yorher
steu ert, besonders auch beim Betriebe dieses beschriebenen Ausfiihrungen und haben sieli
A ufzuges hat sich geze ig t, dafi der Maschinen- auch hier im Betriebe von vornherein auf das
fiihrer nach einiger Uebung sehr gut imstande beste bewfthrt.

Neue Stahlwerks-Geblasemaschine.
(Ilierzu Tafel X X X I.)

I J ie  auf T afel X X X I dargestellte liegende Com- 
jiound-Stahlwerks-GeblUsemaschine, welche 

aus der Fabrik der K o ln is c h e n  M a s c h in e n -  
b a u - A k t i e n - G e s e l l s c ! ia f t  in  K f i ln - B a y e n -  
t h a l  stanunt und neuerdings mehrfach fur 
deutsche und franzosische Stahlwerke gebaut

ist, hat einen Hocbdruckzylinder von 1300  mm 
Durchmesser, einen Niederdruckzylinder von 
2 0 0 0  mm Durchmesser, zw ei Geblasezylinder 
von je  1800 mm Durchmesser und einen gemein- 
samen Hub von 1700  mm. Sie is t  imstande, 
bei 50 Touren i. d. Minutę, 7 ,5  Atmospharen
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absoluter Dampfspannung im Hochtlruckzylinder, 
etw a 18 bis 20 % redużierter Ftillung und An- 
schluB an eine Zentralkondensation 852  cbm 
W ind anzusaugen und auf 2 bis 2 '/a Atm. 
Ueberdruck zu pressen.

D ie Dimensionen der Maschine sind in allen 
T eilen so stark bcmessen, dafi dieselbe auch 
mit iiberhitztem Dampf yon 10 Atm. arbeiten  
kann. D ie B ajonettgesteile liegen auf der

Hochdruck

Niederdruck

pansion dem jew eiligen  Kraftbedarf entśprechcnd 
einstellen. D er N iederdruckzflinder erhalt Kolben- 
Trickschieber mit fester Expansion. D iese Steue- 
rungen haben sich bestens bewahrt. Um die 
Maschine in jedcr Stellung in Gang setzen zu 
konnen, is t vor dem R eceiver ein kleiner Kolben- 
schieber angeordnet, welcher, vom Maschinen- 
stande aus gesteuert, dem R eceiver Dampf zu- 
oder abzufuhren gestattet. D ie Dampfzylinder, 

Schieberkasten und R eceiver haben 
zur Mermeidung von W arm everlusten  
eine Umkleidung mit W arm eschutz- 
masse.

Die Geblasezylinder sind mit den 
Dampfzylindern durch zw eiteilige  
Ruńdfulirungen verbunden; erstere 
ruhen auf gehobelten Rahmen, so 
dafi einerseits die durch die E r- 
warmung bedingte Ausdehnung der 
Maschinenteile nicht behindert ist 
und anderseits die Uebertragung  
allcr in den Zylindern wirkenden  
Krafte konasial erfolgt, und schad- 
liche Biegungsbeanspruchungen aus
geschlossen sind. D ie G eblasezylin
der und dereń D eckel sind doppel- 
w andig und fiir W asserkiihlung ein- 
gerichtet; die Zylinder saugen die

Hochdruck

Niiiderdruck

Winddruck

ganzen Lange auf, sind sehr solide koustruiert 
und mit den Dampfzylindern verschraubt. Die 
Dampfzylinder haben Innenfutter und werden 
mit Dampf geh eizt; sie sind mit iliren horizon- 
talen M ittellinien auf Schlitten gelagert und 
konnen sieli infolge Erwarm ung frei ausdelinen. 
D ie Dampfzylinderdeckel sind doppelwandig und 
fiir Dam pfheizung eingerichtet. D ie Steuerung 
des Hochdruckzylinders erfolgt durch einen von 
Hand yerstellbaren Kolben-Riderschieber. Der 
Maschinist kann mittels einer auf der Expansions- 
schieberstange sitzenden Yorriclitung die Ma
schinen an- und abstellen, sowie auch die Ex-

kalte Luft durch gemauerte Kanale 
von aufierlialb des Maschinenhauses 
an. Die G eblaseventile sind in zen- 
tral 11111 die G eblasezylinder angeord- 
neten Yentilgehausen untergcbracht 
und bestehen aus kleinen abgedrehten  
Blechplattchen mit Federbelastung. 
Hochdruck, Niederdruck und W ind- 
druck sind aus den Schaulinien in 
nebenstehender Abbildung ersichtlich.

W eiterhin sei noch hervorgeho- 
ben , dafi satntliche Kolben, die 
Kreuzkopfe und die Kupplungen der 
Dampf- und Gebląsekolbenstangen  
aus QualitatsstahlguB bestehen. D ie  
Kolben sind mit dem besten W eifl- 

guB von hoher Schmelztemperatur umgossen, 
damit die Zylinderwandungen vom StahlguB nicht 
angegritten w erden; die D ichtung der Kolben er
fo lgt durch dreiteilige gufieiserne Liderungsringe. 
Die grofien Exzentcrringe zur Steuerung sind 
ebenfalls mit W eifigufi ausgegossen, um die R ei- 
bung nach M oglichkeit zu vermindern.

Das Schwungrad hat einen Durehmesser von  
8 m und ein G ewicht von 40 00 0  kg. D ie 
Schmierting der Dampf- und Geblasezylinder er
fo lgt durch automatische Sćlimierpumpen neuerer 
Konstruktion. _ , .Oskar bimmersbach.
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D ie  G a s r o h r s c h w e i f i o f e n .

Yon Zivilingenieur A n to n  B o u sse -B e r lin .

B . .M it v o r ’g e w a r m t e r  V e r b r e n n u n g s lu f t .*

I J cr groBe und bodcutsamc Uraschwung, der 
■*— A ufang der sechziger Jahre des Yorigen 

Jahrliundejpts auf dem Gebiete des metallurgischen  
Feuerungsw esens ointrat', ais W . S ie m e n s  dem 
Franzosen M a r t in  fur seine neue Stahlerzcugungs- 
methode die Benutzung des von ihm vertretenen  
Generativofens empfalil, muBte, nachdem die kurz 
darauf folgende Parisor W eltausstellung von 1867  
die glilnzendsten R esultate des neuen Ofens hatte 
melden und demonstrieren konnen und die ge- 
samte H iittenw elt auf das wilrmste dafiir inter- 
essiert worden w a r , auch auf die Konstruktion 
des RohrschweiBofens seiue W irkung ausiiben.

W enngleich die B edingungen, welche der 
letztere zu erfiillen hatte, w ie schon mehrfach 
erwalm t, nicht ganz iibereinstimmten, ja  zuiii 
T eil sogar sehr verschieden waren gegenuber  
den Anforderungen, die an den neu erstandenen  
Stahlschm elzofen geste llt wurden: die dem
Siemensschen AYarineapparate zugrunde geleg te  
und so gliicklich gelSste Idee fand doch iiberall 
dort, wo die Erzeugung- bedeutender Tem
peraturen in  F rage kam — und dies traf im 
RohrscliweiBofen in bohem MaBe zu — , eifrigste  
Y ertreter und regste  Forderung.

Schon 1872  erbaute eine belgische Firma 
fur kleiiiere Gasrohre einen Yersuchsofen mit 
W ilrmespeichern, die auf das Sieinenssche Prinzip  
liinausliefen. Leider waren die Abmessungen  
der Generatoren und Gasaustrittskanale so un- 
giinstig  gew ahlt, daB die Ergebnisse, welche 
des w eiteren noch durch den ganzlichen Maugel 
an Erfahrungen herabgedriickt wurden, in keiner 
W eise den gehegten Erwart-ungen entspraclien 
und die Bestrebungen, den Generator auf dem 
hier zu bebandelnden Gebiete einzubiirgern, vor- 

liiuiig ais gescheitert betrachtet werden muBten. 
Zwar waren die wahren Ursachen dieses nur zu 
naturlichen M ifierfolges schon bald erkannt und, 
ohne das Generatorprinzip ais solches durchaus 
unYerwendbar hinzustellen. entsprecłiend niedriger 
gehilngt worden, aber der groBe Kostenpunkt 
und die unsicheren W irtschaftsverhiLltnisse taten  
das iiirige, um dio allgem eiuere Einfuhrung zu 
hemmen.

E s konnte indes nur eine F rage der Zeit, 
ein voriibergehendes Abwarten sein, denn der 
Gedanke, durch verminderte Luftzufulir und 
grofle Schichthohe des Brennm aterials die direkte 
Bildung von Kohlensaure zu hindern und eine 
Y ereinigung des K ohlenoxydgases mit dem stark

* Siehe „Stahl und Eisen“ 1906 Nr. 10 S. 602 u. f.

(Naehdruck yerboten.)

vorgewarm ten Luftstrom  erst in seinem Ver- 
wendungsorte eintreten zu lassen, hatte nach 
w ie vor in den interessierten Kreisen warme 
Anhanger.

In der T at ergriften die RohrschweiBofen- 
konstrukteure auch sehr bald die giinstige Ge- 
legenheit, die Versuche fortzusetzen, ais B ic h e -  
r o u x , B o e t i u s ,  P o n s a r d ,  G o rm a n  usw. oin 
Ofenmodell schufen, das unter dem Namen H a lb -  
g a s f e u e r u n g  einen T eil der Y orziige des 
Siem ens-Generators aufwies uud, wenngleich von 
etwas geringerer Gesam tleistung, doch bei w eit 
w eniger Umbaukosten uud erheblich einfacherer 
B etriebsw eise schnell beliebt wurde.

A llerdings liefien sich auf diesem verein- 
fachten W ege nicht w ie bei den eigentlichen  
Generativfeuerungen mit Yollkonunener W arme- 
aufspeiclierung samtliche Yerbrennungs- und Ab- 
gase den direkten Zwecken des Ofens nutzbar 
machen, und eine genaue R egulierung verursachte 
Yiel Schw ierigkeit, aber immerhin gestatteten  
diese Halbgasofen eine nennenswerte W ieder- 
gewinnung der A bhitze, und da sie des ferneren  
unter geschickten Heizern ohne w esentlich  
hoheren Kohlenverbrauch eine Forcicrung des 
Betriebes erlaubten, sich jedern Brennmaterial 
anschmiegten oder w enigstens darauf eingerichtet. 
werden konnten, so trugen sie unleugbar viel 
zur spateren Yerbreitung des Siemens-Generators 
bei und konnen ais deren erfolgreichste Kon- 
kurrenten angesehen werden.

Es - wiirde an dieser S telle zu w eit fiihren, 
auch nur die hauptsachlichsten Bauarten der ge- 
braUchlichsten HalbgasrobrschweiBofen durch be- 
sondere Zeichnungen zu erlautern, und kann um 
so mehr unterlassen werden, ais die Yerschie- 

deiien Typen bei den w eit kraftigeren und 
leistungsfabigeren SiederohrschweiBćifen wieder- 
kehren und dort eine eingehendere Behandlung  
und nahere Beśehreibung erfaliren.

Im allgemeinen handelt es sich bei den 
Halbgasfeuerungen um Ofenanlagen, bei denen 
der Gaserzeuger direkt dem Sehweifiraum vor- 
gebaut. ist und eine teilw eise oder partielle  
Generation dadurch erreicht wird, daB die Yer
brennungsluft in Mauer werksholilraumen des 
SchweiBkanals bezw . des Gaserzeugers zirku- 
liert und durch die strahlende W arme der 
Steine hochgradig erhitzt wird, so daB sie beim 
A ustritt iiber der Feuerbriicke mit den ihr ent- 
gegenstromenden Kohlenoxydgasen eine reine, 
klare Flamme bildet.

B ei B o e t iu s ,  wohl der erste, w elcher nach 
diesen Grundsatzen mit einem Schweifiofen her- 
vortrat, handelt es sich um seitlich dem Ofen
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angesuhlossenc, sehr' gerilum ige Vorbaue von 
ungefahr 2 m T ie ie  und 1600 mm B reite, in 
welche das Brennmaterial durch einen breiten 
oder melirere schmalere, hochliegende Einw url- 
sehlitze mit tischartiger Aufwurf]ilatte zugefiihrt 
wird. D ie auf den durch Fiifie abgestiitzten  
Aufwurfplatten vor den E infiillschlitzen ange- 
h auf te Kohle bildet einen selbsttatigen dichten 
Abselilufl und eriibrigt infolgedossen besondere 
Tiiren. D er hochbeschickte, sehr niedrig (etwa  
1400  mm unter der Sobie des Schwcifikanals) 
gelegene P lanrost, auf den der Brennstoff an 
einer scliritgen. jedoch steil abfallenden Wand 
naclirutscht, rnht auf w assergekiihlten T rag- 
balken, und die Verbrennung8gase, welche natiir- 
lich nicht so heifl sind w ie bei der direkten 
Feuerung mit L uftzutritt, aber durchschnittlich  
eine hohere Temperatur haben ais bei den 
Siemensschen Generatoren, treften beim E intritt 
in den Schweifiraum auf die aus der hohlen 
Feuerbriicke mit in einer oder mehr Reihen an- 
geordneten Oeflnungeh ausstromende Śekundar- 
luft, welche in zahlreichen, zickzackfćirmig die 
Seitenwilnde und dąs Gowolbe des Ofens durch- 
ziehemlen (etw a 200  mm. breiten und 100 mm 
hohen) Kantllon stark vorgew arm t ist.

\VTas den Sehweifiofen des S ystem s. Boetius 
sehr zugute kam und ihre baldige Yerbreitung 
unterstiltzte, war die aufierordentliche An- 
passungsfahigkeit, welche es erlaubte, jeden  
wohl erprobtcn und gut bewilhrten Ofen in 
seinen alten Dimensionen beizubelmltcn, und den 
Umbau ledlglich auf dio Feuerung beschritnkte. 
RHumliche Vergroflerungen kamen kaum in Be- 
iracht und der Anbringung von Vorwilrmern 
oder einer A usnutzung der Abgaso zur Dampf- 
kesselhei/.ung stand nichts im W ege, eine For
derung, w elche bekanntlich der Siemcns-Generator 
damals noch nicht erfiillen konnte.

E tw as w eniger entgegenkommend, aber wegen  
seiner vorzQglichen R esultate beliebt, zeigte sich 
der RtihrenschwolBofen von B ic h e r o u x . W o 
nicht Platz.mangel oder soiiHtige Verhaltnisso es 
sehr wiinschonswert machten, war hierbei der 
Gaserzeuger vom eigentlichen Ofen rHumlich ge
trennt, teils um unaWiIlngiger von der K onstnik- 
tion des letzteren zu sein, teils auch, um zu 
verlmtcn, daB mitgerisseno Aschenteilchen oder 
sonstige Ynrunreinigungen, welche der Kohlen- 
aufw nrf und das Sćhiiren stets mit sieli bringt, 
in den Schweifiraum gelangen konnten.

Da B icherou\ uberdies die vorzuwilrmende 
\ rerbrennungsluft u n t e r  die Herdsohle fiihrte, 
yennied er ein Gliihendwerden der Seitenwilnde 
bezw . die Anwendung doppelt. gtiirkeren Mauor- 
werkes, w elches dio zahlreichen Kanalliohlrilume 
nach Boetius erheischten, uud begegnete damit 
einerseits erhohten Gasverlusten durch Leckage, 
anderseits einer vermehrten Warraeabgabe an die 
dickereu Mauern.

Der E intritt der Sekundiirluft geschali ge-  
wiilinlich seitlich des SchlackenabfluBsackes an 
den beiden Lilngswanden. scltener unterhalb des 
R ostes oder durch die hohlen Feuerbriicken. Es 
erw ies sich dabei vielfach ais yorteilhaft, die 
Luft durch ein kleines K ortingsches Geblilse an- 
saugen zu lassen.

Nachdem die L uft unter der Herdsohle bis 
zu den Feuerbriicken gelangt ist, stromt sie in 
SeitenwandkanUlen yon ungefahr 150  mm qua- 
dratischem Querschnitt in eine Sammelieitung, 
welche entweder, der Feuerbriicke gegeniiber 
gelegen, aus je  etw a 24  bis 30 Diisen vom 
Quersclmitt 40  X  80 mm einen A ustritt zu den 
Yerbrennungsgasen freigibt, oder sie sammelt. 
sich in einer dem Gewolbe aufgesetzten  Diisen- 
kaminer und trifft auf diese W eise die iiber die 
Feuerbriicke ziehemlen Kohlenoxvd- und Kolilen- 
w asserstoffgase ebenfalls v o r  bezw. beim Ein
tritt in den Schweifiraum (Abbild. 1).

W eniger einfach uud daher aucli minder 
beąuem, in bezug auf die Erhaltung sehr 
anspruelisvoll, aber hinsichtlich des erzielten  
Effektes dnrehaus befriedigend arbeiteten die 
Ofensysteme, bei denen zur energischeren Yor- 
wftrmung der Verbrennungsluft und beliufs st.ar- 
kerer Ofcnleistung die abziehenden Verbrennungs- 
gase durch ein Kaminersystem zogen, wo sie 
ihre W arm e entweder durcli sehr diinne trans- 
mittierende Riihren an einen auflerhalb und 
in entgegengesetzter Richtung zirkuiierenden 
Luftstrom abgaben oder umgekehrt yon auflen 
ein M agazin g itterartig  yerbundener, diinnwan- 
diger Hohlsteine umspiilten, wahrend die yorzu- 
warmende L uft durch die miteiuander kommuni- 
zierenden Hohlraume hochstieg und mit einer 
Erwarmung, bis zu 7 5 0 °  und mehr dem Schweifi
raum zustriimte.

B ei den ersten derartigen auch Rekuperatoren  
genannten Oefen, fiir die der Franzose P o n s a r d  
ais Erfinder eifrigst Reklam e machte, waren die 
zur W armeabgabe bestimmten H ohlsteine hori- 
zontal liegende Tonrohren, welche sich einzeln  
nicht unabhangig genug yoneinander ausdehnen  
konnten und infolgedessen unter der Einwirkung  
der H itze hauflg verbogen oder beim Erkalten  
rissig  wurden und zersprangen.

D ie spater und mit mehr Gliick benutzten  
Hohlsteine yon Lencauchez, Liirmann, Gaillard- 
Iia illo t u. a. (m eistens doppelt durchlocherte, 
nur durch die Geometrie der Durchlijcherung 
unterschiedene Steine) wurden yertikal mit
eiuander yerbunden, gaben abgesehen von Ver- 
stopfungen, umstandlicher R einigung und even- 
tuellen Undiditigkeiten an den Yerbindungsstellen  
w enig Grund zu ahnlichen Klagen und hielten  
sich, wenn gut eingebaut, langere Zeit. Auch 
eiserne liohren sind zu diesen Zwecken yersuchs- 
w eise in Anwendung gekom m en, mufiten aber. 
obwohl sie durch ihr besseres Leitungsyerm iigen



1. Xovember 1906. Die Gasrohrsch wei/SSfen. Stahl and Eisen. 1315

•eine raschere W arm ęiibertragung sicherten, 
wieder aufgegeben werden, da sie bei konstanten  
Temperaturen von iiber 4 0 0 °  in kurzer Zeit. 
durch Oxydation (hervorgerufen von dem Sauer- 
stoff- und Kohlensauregehalt der yorbeistreichen- 
den L uft) zerstśr t und ersatzbediirftig waren.

Im allgcmeinen geniigte es vollkominen, in 
den Rekuperatoren nur die VerbrennungsTuft 
yorzuw arm en, wahrend dio Generatorgaso mit 
ihrer Entstehungstem peratur direkt zum ScliweiB- 
raum gefiihrt wurden; in besonderen Fallen und 
fiir sehr grofle Siederohrofen ist indes auch das 
Generatorgas in einem separatcn kleineren Re- 
kuperator auf 600  bis 6 5 0 °  vorgewitrmt worden. 
Ueber die komplizierto Bauart und K ostspielig-

Abbildung 1. 

Gnsrohrechwciliofen mit Ilalbgasfeuerung.

k eit eines solchen Rekuperator - RSbrenschweiB- 
ofens geben im iibrigen Abbild. 2 a und b die beste 
Auskunft. In den dem SchweiBraum seitlich  unter 
der Hiittensohle vorgebauten beiden Feuerrilumen 
von ziem lićh geraum igen Abmessungen g le itet  
der BrennstotY auf einer etw a 5 0 °  schiefen Ebene, 
deren Fortsetzung nach unten etagenform ig ein- 
gebauto R ostplatten bilden, lierab. D ie Y ergasung  
findet, da der Feuerraum durch zw ei dem R ost- 
korper vorgelegene Tiiren dicht abgesehlossen  
werden kann, in der W eise s t a t t , daB die ge- 
ringen Luftquantitateu durch vier in den Seilcn- 
wanden und am Boden yorgesehene Kanale regu- 
lierbar einstromen und moglichst. von allen Seiten  
das Brenumaterial erreiclien konnen.

Durch eine zwischen dem Feuergeschrank  
und den R ostplatten, am Ende der K oblengleit- 
flache, angebrachto Rinne flieBt ein kontinuier- 
licher W asserstrom , dessen Dampf teils ein F est-  
backen der Schlacken und Verstopfen oder Aus- 
brennen der R ostteile  verhindert, te ils  den pyro- 
metrischen Eftekt der Generatorgase erhoht.

EinfUllsehachte und SchiirlBcher sind norinal 
ausgobildet. und in der iiblichen W eise placiert. 
D ie entw ickelten Gase gelangen durch je  zw ei 
etw a 250  mm breite und 500  mm holie Oeft- 
nungen der hinteren Feuerrauinwand in den 
SchweiBraum, indem sie zuerst in einen dem 
SchweiBraume parallel vorgelagerten  Samniel- 
kanal mitnden und von dort aus durch vertikale  
mit den Luftaustrittkanalen an Zalil und L age  
korrespoiulierende Schlitze gegen die hoclierhitzte 
Verljrennungsluft ausstromen.

D ie vorzuwarmende Luft, welche entweder 
unterhalb des SchweiBkanals in Ziekzackziigen  
bereits etw as ajigewurmt ist oder mit der ge- 
wohnlichen AuBentem pęrafir in den der Feuerungs- 
seite en tgegengesetzt liegenden Rekuperatorraum  
tritt, ste ig t von unten durch die mit entsprechen- 
den Lochern versehenen eisernen AbschluBplatten 
in die Doppelhohlsteine, welche so iibereinander- 
gebaut sind, daB die einzelnen Hohlraume der 
Steine miteinander einen ununterbrochenen Rohren- 
strang bilden.

D ie im rorliegenden F alle benutzien pris- 
matisclien H ohlsteine aus feuerbestandigem , mage- 
rem, nicht kliiftendem Ton sind 300  mm liocli, 
22 5  mm lang, 140 mm breit, enthalten je t ie r  
gleiche Hohlraume von 70 X  40  mm Querschnitt, 
und sind in der in Abbildung 3 skizzierten An- 
ordnung yerbunden. Von den neun Lagen derart. 
iibereinandergesetzter Steine sind acht Langs- 
reihen normal, d. h. mit vier Lochern yersehen, 
wahrend die beiden auBerstcn, an den Langs- 
wanden des Rekuperators angelelinten Reilien in 
jedcr H ohenlage nur je  zwoi. und zw ar h ln t e r -  
e in a n d e r  angeordnete Hohlraume besitzen. D er 
Querachse parallel liegen in jeder der neun 
Lagen 16 Reilien kreuzw eise iibereinander ver- 
setzter Steine, mit der Berucksichtigung, daB 
jede zw ei te Lage an den Begrenzungswanden  
des Rekuperators lla lbsteine erfordert, bei denen 
zw ei Hohlraume n e b e n e in a n d e r  liegen. Ins- 
gesam t sind demgemaB 1080  Y ollsteine mit yier 
Lochern, 2 8 8  Halbsteino mit zwei hintereinander- 
liegenden Lochern und 80 H albsteine mit zwei 
nebeueinanderliegenden Lochern verw endet. Um 
den 3 7 4 0  mm langen, 2 1 2 0  mm breiten und 
26 4 0  ihm hohen Steinhaufen einen unverruckbaren 
H alt zu geben und sie vor Einsturz zu schiitzen, 
endlich auch um die aufien streichenden Abzugs- 
gase in yerschiedene Ziige zu teilen, liegen  
zwischen jeder L angsreihe Steine, auf den 
letzteren direkt angetormten seitlichen Leisten  
schmale, 80  mm breite und 20 mm starkę P latten.

Nachdem die Luft in der vorerwahnten  
W eise die neun Steinlagen passiert und auf dem 
W ege betraehtliehe W armemengen aufgenommen 
hat, tr itt sie  durch zw ei 5 0 0  mm breite, im 
Scheitel 300  mm hohe Kanale in der Richtung  
zur F euerseite hin in eine dem SchweiBraum  
parallel laufende Sammelleitung, welche etw a
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80 0  mm tiefer liegt. ais der Generatorgaskanal 
uml m ittels senkrecht aufsteigender Schiichte 
den L uftaustritt zum SchweiBraum freigibt. 
D ieser L uftaustritt geschieht oberhalb und direkt 
hinter dem Gasaust.ritt 
durch kreisrunde, nach 
vorn etw as konisch 
w erdendeLocher einer 
Scham otteplatte, uml 
zw ar mit R iicksicht 
darauf, daB die der 
K opfseite des Ofens 
angrenzende Partie  
des SchweiBkanals er- 
heblich mehr W arn e  
beniitigt ais die hin- 
tere, dem Fuclis zuge- 
wandte H alfte, durch 
v ier L uftaustritte mit 
je  3 X  2 =  6 Lo
chem  , wahrend die 
folgenden sieben Aus- 
strom stellen von P la t
ten mit je  2 X 2  =  4 
Lochern bekleidet sind 
(Abbildung 4). Sowohl 
Luft w ie Gasstrom  
sind durch Schieber 
yon auBen regulierbar 
und dem Stand des B e- 
triebes entsprechend  
zu liandhaben.

D ie wie gewohnlich  
am Ende des Schweifl- 
kanals abziehenden  
Gase treten iiber eine 
niedrige Briicke in 
einen der F euerseite  

zugewandten Abzugs- 
schacht, gelangen so
dann yor der Riick- 
seite desRekuiierator- 
raumes z u den drei 
obersten Stein lagen  
desselben und werden 
von dort aus, da die 
folgenden Steinlagen, 
nach unten zu, immer 
in Hohen von zw ei 
Steinen und zw ar ab- 
wechselnd einmal yorn 
und einmal hinten, an 
dieBegrenzungswande  
abgeschlossen sind, in 
Sclilangenlinien zum Kamine gefiihrt. Abweichend 
von der sonst iiblichen Anordnung, der SchweiB- 
kanalsohle ein wagerechtes Profil und starkes 
Gefiille zu geben, zeigt der yorliegende Ofen 
nur sehr w enig Gefalle, und die Schlacke sammelt 
sich in einer der G asaustrittseite gegeniiber-

liegenden Rinne der sclirag nacli dort dossierten  
Herdsohle, um am Ende des SchweiBraumes 
seitw iirts entfernt zu werden. Da der Ofen 
urspriinglich fiir die H erstellung von SiederShren

2 a. Rekupcrator - RohrenachwciBofen.

bestimmt w ar, sind die auf der Zeichnung dar- 
gestellten  Hohen- und Breitendimeusionen des 
Flainmherdes etw as reichlich und konnen von 
600  beziehungsweise 800  mm auf 575  bezieliungs- 
w eise 650  mm reduziert w erden, indes die 
Lange yon 6000  auf 6500  mm ohne Beein-
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trachtigung der iłbrigen Dimensionierungen zu 
modifizieren ratsam ist.

D ie Betriebsergebnisse waren bei unverkenn- 
bar niedrigerem Kohlenverbrauch w ie friiher und

gleichmafiige H eizwirkung erroięhen. A llerdings 
ste llte  der Ofen liinsichtlich seiner Unterhaltung  
reclit grofio A nspruche; denn ob aucli die reichlich  
angebrachten Oeffnungen zum R einigenundK ontrol-

Abbildung 2b. Rekuperator - RohrenscliweiBofen.

selbst unter Anwendung m inderwertiger Kohle hin- 
sichtlich Temperatur und Flammenbeschaffenheit 
yorzuglich; durch die Regulierbarkeit der beiden 
Gasarten (der Einfachheit halber soi auch die Ver- 
brennungsluft ais solche angesehen) liefi sich eine 
nicht ruflende, fast neutrale und an jeder Stelle

łieren eine bequeme Zug&nglichkeit jedes einzelnen  
T eiles der Rekuperatorkammer und der Gasziige  
sicherten: Verstopfnngen durch Flugascbe, Un- 
dichtigkeiten der Ilohlsteine und starker Yerschleifi 
des Gewolbes an den Ausstrom stellen boten fast 
taglichen Anlafi zu kleinen Storungen.
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Ein Umstand, der indos lange Zeit .allen 
diesen Feuerungen mit direkt dem Ofen an- 
geschlossenen Gaserzeugern zugute kam und bei 
den alteren Siemens-Generatorcn oft schmerzlicli 
vermiBt wurde, war die M oglichkeit, die Abgase 
bis auf etw a ‘2 5 0 °  herunter ausnutzen und zur 
K esselheizung heranziehcn zu konnen. In neu 
und groB ziigig angelegten Betrieben, wo Kraft 
und L icht am besten aus einer modernen, mit 
allen Kontrollapparaten und Verbesserungen aus-' 
gestatteten  Z entral-K esselanlage erzeugt werden, 
mag das w eniger ins Gewicht fallen. Jene 
K essel, welche ais blofięs Anhftngsel fiir die 
iiberschuśsige W annę des Schweifiofens fungieren,

arbeiten schon aus dem Gnaule selten giinstig , 
w eil die SchweiOer und Stocher ihren Ofen fast 
nie so regulieren konnen, w ie es fiir die Dampf- 
erzeugung am zweckniaBigsten ist, vielmehr in 
erster Linie ihre AufmerksaAikeit dem primaren 
Zwecke des Ofens zu widmen haben; aber iinmer- 
hin besitzt der billige W eg , auf diese W eise  
Nutzdam pf zu erhalten, seine nicht zu unter- 
schatzende Zugkraft. Selbstverstandlich sind 
dabei alle komplizierten Kesselsystem e aus
geschlossen und es kommen lediglicli W alzen- 
oder Flainmrohrtypen in Betracht, die yermoge 
ihrer grofleren Unemptindlichkeit gegeniiber den 
Schwankungen und UnregelinaBigkeiten des Be- 
triebes sich den yerscliiedenen Phasen des Ofen- 
ganges anpassen konnen.

Die durchschnittliche Dampfproduktion eines 
solchen K essels schwankt je  nach seiner Bauart, 
HeizflachengroBe usw. zwischen 12 bis 20  kg  
f. d. qm Heizflache und Stunde. Bei W alzen-

kesseln empfiehlt es sich, denselben nach hiuten 
zu eine N eigung vou 10 bis 1 5 °  zu gebeu. 
wahrend Flaminrohrkessel, w ie schon erwahnt, 
im ersten Zuge mit Vorteil eine dfinnere Scha- 
m otteausfiittenm g erhalten sollten.

Stehende K essel sind im allgemeinen nicht 
ratsam, da sie durch betrachtliche Jlengen mit- 
gerissenen W assers stets nassen Dampf liefern  
und der starkę W asscrdruek zur Anwendung 
unyorteilhaft dicker Blcche fiir die unteren 
R inge zw ingt.

B eziiglich eines andern Punktes, der yielfach  
den SchweiBofen mit direkt angeschlossenen Gas
erzeugern gegeniiber den Siemens-Generatoren  

eine Ueberlegenheit bieten soli, 
namlich, daB die H eizgase auf 
dem W ege vom Erzeugungs- 
orte zur Y erbrauchsstatte be- 
ziehungswcise zu den Yorwar- 
mungsraumen keine Leitungs- 
yerluste erfahren, is t zu be- 
merken, daB dieser Vorteil
kaum von Bedeutung sein kann, 
da im ersteren F alle bei den 
Rekuperatoren und Halbgas- 
feuerungen der aus dem Brenn- 
stoff mitgerissene W asserdampf 
ais B allast m itgeht, wiihrend 
er in den Siemensschen W ilrme- 
speichern vermoge der groBeren 
Warmeaufnahme zersetzt wird 
und seine nunmehr hohere
W arm ekapazitilt den V erlust
zum mindesten ausgleicht. Der 
Einwand hatte also hochstens 
dort seine B erechtigung, wo 
die Feuerungsanlage derart ge- 
daclit ist, daB auch die Gene- 
ratorgase in einem separaten 
Rekuperator durch A bhitze eine 

Temperaturzunalime empfangen. Ebensowenig 
diirfte es gerechtfertigt sein, die R esullate der 
W iirmeabgabe durcli L eitung iiber jene durch 
Speicherung zu stellen ; denn da die Rekupe- 
ratorsteine bereits wahrend der Aufnahme der 
W arme auch solche schon abgeben miissen, 
die passierenden A bgase in der yerhttltnis- 
milBig geringen Zeit des Durcligangs aber nur 
einen geringeren Bruchteil ihrer 'Eigenwarme 
zuriicklassen ais bei den Siem ensspeichern, so 
konnen die Steinkannnern. der Rekuperatoren 
nicht jene hohen Temperaturen aufweisen, w ie 
sie bei den SiemensSfen erreicht werden, und 
da der Effekt der Verbrennung mit dem Grade 
der Yorwarmung progressiy w achst, mufi' not- 
w endigerweise der Y ritrmespeicher giinstiger 
arbeiten, selbst unter Beriicksichtigung des Um-
standes, daB er ein doppeltes Volumeu yerlangt
und nur immer eine H alfte W arme abgibt. 
Dahingegen is t nicht zu leugnen, daB den letzt-
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genannten Systemen oder W ecłiselofen mit Um- 
kehrungskammern eine Iieilie von N acliteilen  
anhaftet, die auf das lastige Umsteuern und die 
damit Y erlm ndenen  V erluste an Gas und Wftrme 
zuruckzufiihren sind, und die um so betracłit- 
liclier werden, jev era lte ter  oder unvollkommener 
die Kohstruktion der R eversiervorrichtungen  
gew iihlt is t. Gerade die Siemenskiappen ver- 
m ogeu in dieser Hinsicht nicht recht zu befrie- 
digen, denn obwohl sie sclinell und leicht funktio- 
jiieren und das Umsteuern in kiirzerer Zeit be- 
sorgen ais T ellerventile, werden sie durcli die 
H itze bald so stark angegriffen und selbst 
gliihend, daB ein dichter VerschluB unmijglich 
is t  und bei etw a 50 Uinsteuerungen
i. d. Schicht G asverluste eintreten, 
die summicrt zu einer betrachtlichen  
GroBe auwachsen, welcho die W irt- 
sehaftlichkeit der A ulage erheblich 
verringert. Dazu gese llt sich die steto  
Gefahr einer eventuellen Explósion, 
welche eintreten kan n , wenn das 
R eversieren unpunktlicli gescliieht, 
die abzielienden Ziige z u selir iiber- 
h itz t sind und die Verbrennungsgase 
in den Fuchsansohliissen auf unver- 
brannte L uft aufstromen. Zwar haben 
zahlreiche, zum T eil auch recht wir- 
kungsvolle Yerbesserungen, von denen 
nur die Namen P orter, P otter, Turk,
N ilgel, Fischer, Kurzwernhardt usw. 
genannt seien, die F rage der Um- 
steuerung einer befriedigenderen Lo- 
suug entgegengefiihrt, aber ein vo llig  
sicheres und dabei doch einfaehes 
A rbeiten ist nocli immer mehr W unsch  
ais Tatsache.

Im iibrigen sclilieBt sich die 
Konstruktion der Siemensschen Ge- 
neratiy-GasrohrschweiBofen ganz der 
iibliclien Bauart von langgestreckten Gliih- und 
Schweiflofenanlagen an , nur daB der SchweiB- 
herd schmaler ist und die Gewolbe niedriger 
liegen . D ie Eegeneratorkainmern unterhalb oder 
seitlich des Ofens, dessen Herdsohle auf eisernen 
Triigern ru h t, zwischen denen zahlreiche Ven- 
tilationskaniile yorgesehen s in d , werden nach 
Tunlichkeit die ganze. Ofenlilnge erreichen und 
dementsprechend ebenfalls sehr schmal. sein, so 
daB dio Luftkaiumern von ungefahr je  23  cbm 
Inhalt, an den AuBenseiten gełegen, die Ab- 
liiessungen ~  7000  mm lang, ~  1500  mm breit 
und 22 5 0  mm hoch erhalten, wahrend die etw as 
kleineren, nach innen gelegenen Gaskammcrn 
mit je  ungefahr 18 cbm Raum etw a 7000  mm 
lang , 1250  mm breit und 2 1 5 0  mm hoch sind. 
D ie Gasaustrittsoffnungen, welche gleiclizeitig  
jedesm al auf der gegeniiberliegenden Seite ais 
A bziige fiir die rerbrannten Gase dienen, konnen 
sowohl derart angeordnet sein, daB die Luft

iiber dem Gas ausstrom t, ais auch neben 
demselben.

Der ersteren Bauart wird meistens der 
Y orzug zu geben sein, da bei einem Aufeinander- 
stoBen aus entgegengesetzten  Richtungen die 
Gase sich gegen seitig  besser durclidringen und 
eine innigere Mischung erzielt wird. G leiclizeitig  
empfiehlt es sich, den A ustritt, wenn eben durcli- 
fiibrbar, nicht horizontal, sondern etw as schrag  
nach unten gerichtet anzulegen (Abbildung 5), 
weil auf diese W eise selbst bei etw as ab- 
geschinolzenen Randem  die aus den Kammern 
ausstromenden Gase, welche ohnedies unter Druck  
stehen, nicht gegen die Gewolbe gestoBen werdon

und es somit w eniger sclinell zerstoren, auBenlem  
aber die Flamme viel vorteilhafter w irkt, wenn 
sie schwach auf die Herdsohle gerichtet ist.

Der Querschnitt der AustrittsBtfnungen, ent- 
sprechend dem Gasdruck und E ssenzug bereclinet, 
so llte  stets und insbesondere zum Ofenkopf hin 
etwas reichlich bemessen sein, wobei jedoch  
darauf R iicksicht zu nehmen ist, daB die Tren- 
nungs- oder Pfeilerw ande, welche zwischen Gas- 
und L uftaustritt liegen, nicht zu selimal aus- 
fallen, da die hier vorhandenen hohen Tem
peraturen leicht zu einer Lockerung derselben 
fiihrcn konnen und dann eine Zerstorung durch 
Zusammensturz zur F olgę haben.

Zum Schlusse sei noch eines Gasrohrschweifl- 
ofens Erwahnung getan, der auf dem bekannten 
Prinzip beruht, daB W asser, iiber eine gliihende 
Koksschicht gele itet, zersetzt wird und gemaB 
der Formel

C +  I I aO =  CO +  n 2
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ein Gas von sehr hoher Yerbrennungsintensitat 
liefert, dessen hervorragend reine und hcifie 
Flammo seine Benutzung’ zur RohrenschweiBung 
auBerordentlich geeignet erscheinen lieB.

E ifrige Y ertreter dieser Idee lieBen es denn 
auch nicht fehlen, dem W asscrgasr6hrcnscliweifi- 
ofen eine w eiteste Yerbreitung zu próphezeien, 
und es wiirde gewiB seine Anwendung eine 
allgem einere geworden sein, wenn nicht die 
umstandliche, m eistens auch noch kostspielige  
H erstellung des W assergases, sow ie der recht 
storend wirkemle Umstand, dali sein Bercitungs- 
prozefi ein intermittierender ist —  das heiBt 
der Dainpfstrom und mithin die Entw icklung des 
CO und Hk abgestelit werden muB, sobald die 
gliihende Kohle bis unter d ie  Temperatur ab-

Abbildung 5. 

Gasrohrschweifiofen mit Generatorfeuerung.

gekiihlt ist, welche die chemische Zersetzung des 
W assers bediugt — , dem hemmend in den W eg  
getreten  wilre. Es ist daher notwendig, stets  
mindestens zw ei, praktisch sogar drei W asser- 
gaserzeuger in Betrieb zu halten, sofern der 
SchweiBprozeB keine Uuterbrechungen erfalrren 
soli, uml selbst bei Beobachtung dieser Forde- 
rung sind die X achteile der intermittierenden  
Gasbereitung nocli nicht behoben, da dio Qualitat 
der Gase vor und nach dem Umsteuern Unter- 
schiede aufw eist, die nur bei grofiter Aufmerk- 
sam keit und Geschicklichkeit der SchweiBer vor  
Schaden bewahrt. Abbild. 6 ze ig t einen solchen  
W assergasrohrschw eifiofen in eiuer Ausfiihrungs- 
form, wo die Luftvorwarmekammern seitlich  
und am Ende des Ofens placiert sind, zum 
Unterscliiede vou jener Anordnung, bei der diese 
Kammcrkanale unterhalb des Ofens yorgesehen  
werden. D ie auBere und innere Form dieses 
Ofens unterscheidet sich, abgesehen von dem 
W egfall der rorgelagerten  Feuer und den im

Herdraum auf beiden Langsseiten gleich ver- 
teilten Austrittsoftnungen fiir die Gase, w enig  
yon dem direkt gefeuerten Ofen. D er ganze  
Flammenherd von der A rbeitstiir bis kurz yor 
dem SchlackenabfluB is t  65 0 0  mm lang und hat 
ein Gefalle yon 975  mm, derart, daB die Tiir- 
sohle 825  mm iiber der H iittensohle lieg t und 
die niedrigste H erdstelle 150  mm unterhalb der
selben. D ie Herdbreite betragt vorn am Kopfe 
600 mm und zum SchluB 500  mm, yerjiingt 
sich also nur w enig, ebenso ist auch das Ge- 
wolbe nur mit sanftem F ali nach liinten zu 
durcligefiihrt, indem es yorn -100 mm, hinten 
2 5 0  mm iiber dem Boden des Flammenkanals 
gespannt ist.

D ie Zufuhrung des W assergases oder eyent.uell 
auch eines Gemisches yon 50 °/o W assergas und 
50 "/o Generatorgas geschieht durch eine eiserne 
Sam m elleitung yon 100 mm Durchmesser, welche 
an beiden Langsseiten des Ofens direkt iiber 
der Hiittensohle lieg t und durch je  sechs Ab- 
zw eigungen von yerschieden starken Rohren 
das Gas zum Ofen yerteilen . D ie beiden ersten  
in den Ofen einmiindenden Gaszufuhrungsrohren, 
von denen die eine auf der rechten, die andere 
auf der linken Seite in den Herdraum eingefiihrt 
is t, haben einen Durchmesser von 5 cm , die 
folgenden nach hinten zu je  3 ,75  cm. 3 cm, 
2,5 cm, 1,9 cm und endlich 1 ,25 cm. Kor- 
respondierend mit diesen Gasleitungsąuerschnitten  
sind auch die Luftkanale in der Richtung zum 
Schlackensack hin von yerscliiedener GroBe, und 
zw ar 100 X  100 mm, dann 100  X  5 0  mm, 
hierauf 80 X  40 mm, 50 X  40  mm, 50 X  30 mm 
und endlich 40  X  20 mm. AuBerdem befinden 
sich noch in jeder Langswand drei separate 
und durch Schieber regulierbare Luftschachte 
yonden Querschnitten 100 X  40 mm, 100  X  “10 mm 
und 40  X  30 mm.

A is unmittelbare F ortsetzung des Ofens, 
direkt hinter der Schlackenmulde beginnend. 
fiihrt ein 40 0  mm breiter und 200  mm hoher 
Kanał die abziehenden Verbrennungsgase im 
Doppelkniebogen einer der zw ei nebeneinander- 
liegenden Luftvorwarmekainmern z u , w elche, 
zusammen etw a 2,5 m breit, 3 m lang und un- 
gefiihr 2 m hoch, einen ziemlich geraumigen  
Seitenanbau darstellen. D iese L uftvonvarm e- 
kammern, w elche in ihrer Banart weder den 
Rekuperatoren noch den iiblichen Regenerator- 
speichern nachgebildet sind, bestehen aus zw ei 
80 0  mm breiten, 2 m hohen und 1 3 5 0  mm 
langen HohlrUumen, welche je  durch sechs senk- 
rechte Zwischenmauern yon 120  mm Starkę, 
mit abwechselnd oben oder unten ausgesparten  
DurchlaBschlitzen yon 180  mm Hohe, in sieben 
zickzackform ig miteinander yerbundene Ziige 
gete ilt sind. D ie hindurcbgestrichenen Gase 
treten yon dort aus unterhalb der H iittensohle 
in einen den beiden Kammern in der Mitte yor-
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gelagerten Schacht von 860  X  740  mm Quer- 
scluiitt, der durcli eine yertikale Drehklappo in 
zw ei getrennte T eile  zerlegt ist und durch Ver- 
bindungskanale sowohl mit den beiden L uftyor- 
warmekammern ais auch mit der atmospharischen 
F rischluft und dem Essen- bezw. K esselzug iu 
Yerbindung stellt.

Je  nach Stellung der Drehklappe ziehen die 
zur VorwiLrmun'g benutzteh A bzugsgase aus der 
rechten oder linken Kammer in den Essenzug,

Abbildung 6. \Va88ergasrohrschweiBofen.

wahrend g leichzeitig  umgekehrt in der linken  
bezw . rechten bereits vorgewarm ten Luftkainmer 
die Frischluft durchstromt und zum Ofen w eiter- 
gefiihrl wird.

Das dem Ofenherd direkt angeschlossene F ort- 
setzungsstuck, w elches die Verbindung mit den 
Luftvorwarmekainmern yerin ittelt, ist, w ie aus 
der Zeichnung deutlich ersichtlich, nicht durch 
ein Gewijlbo nach obenzu abgesclilossen, sondern 
der inassive, nur durch die fiinf ausmiindenden 
Kanale durchbrochene Steinblock, dessen m itt- 
lerer Kanał der bereits rorerwahnte A bzug der 
Yerbrennungsgase vom Herd ist, lindet seine 
Abdeekung durch eine 111 U  - Eisen gefiihrte

links nach rechts numeriert gedacht) in den 
vierten, der mit der rechten Luftkammer kom- 
m uniziert und durch diese mit der E sse bezw. 
dem K esselzug yerbunden ist.

G leichzeitig tr itt die in der linken Kammer 
Yorgewarmte L uft aus dem zw eiten Kanał in 
den ersten und von dort aus uriterhalb der 
beiden Langswande des Ofens zu den Ausstrom- 
offnungen des Flaramenherdes. Sobald die linkę 
Luftyorwarmekamm er so w eit abgekiihlt ist, daB 
sie ihren Zwecken nicht mehr geniigt, wird die 
Doppelkappe nach rechts bis zur Arretierung  
geschoben, und dieabziehenden H eizgase aus dem 
dritten Kanał stromen nun durch den zw eiten

2 6 0 0  mm lange, 50 0  mm breite, aus zw ei 
Halbkugeln gebildete Doppelkappe. D iese Doppel
kappe, welche diclit aufliegt und durch zw ei Arre- 
tierungsbalken in ilirem Schuł) begrenzt is t, regu- 
łier t die Zustromung der stets aus dem mittleren  
Kanał austretenden A bzugsgase nach einer der 
beiden Luftyorwarmekammern.

łn  der auf der Zeichnung angegebenen S tel
lung treten diese A bzugsgase aus dem dritten  
Kanał (dieselben seien in der Keihenfolge yon
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in die linkę Luftvorw;irniekammer, urn sie von  
nettem zu erhitzen, und von dort zur Esse, 
indes die Frischluft von der recliten Luftkammer 
aus dem vierten zum fiinften Kanał iiberstromt 
und sodann, unter den Ofen gele itet, schliefllich 
den Herd erreicht.

In den naturgasreichen Industriebezirken  
P ennsylvaniens, wo bekanntlich ein sehr hoch- 
w ertiges und fast kostenloses H eizgas der Erde 
entstrom t, das direkt ohne vorherige R egenerie- 
rung zu ScliweiBarbeitcn benutzt werden kann, 
ist eine ganz ahnliche Ofenkonstruktion fiir die 
E rzeugung von Gasrohren beliebt und dem Yer- 
nelimen nacli mit besten Erfolgen sogar fiir 11 m 
lange Doppelherde in Gebrauch. Yernioge seines 
natiirlichen Druckes von 8 bis 15 kg fiir das 
Quadratzentim eter wird dieses Gas ohne zwisclien- 
geschaltete Druckapparatc in niilclitigen Sammel- 
leitungen viele  Meilen landeinwitrts zu den Ver- 
brauchsstittten gefiihrt. D a es ferner dank 
seiner Reinheit (es besteht aus etw a 60 bis 70 °/o 
G m bengas [C llt] und 20 bis 30 °/o W asserstoff 
mit geringen Beimengungen anderer Kohlen- 
wasserstoffe) unter W egfa ll kostspieliger Reini- 
gungsanlagen ohne w eiteres in eine B atterie  
zweckentsprechender Brenner oder Diisen ein- 
gele itet werden kann, geśta lte t sich der Betrieb  
solcher Oefen, besonders bei doppelten Lilngen, 
auBerordentlicli b illig  und einfach und in den 
Produktionen den in Europa erzielten Zahlen w eit 
tiberlegen.

N ichtsdestow eniger aber diirften die Angaben 
v. B e u t n e r s  in P ittsburg, w elcher 1904  in Nr. 7 
S. 11 der Zeitschrift „Iron A g e“ ais zehnstiin- 
dige T agesleistung eines Ofens 30 0 0  Stiick ł / 2 " 
Gasrohre angibt, etw as zu hoch gegriffen sein 
und gut eine Reduzierung von mindestens 20  
bis 25 °/o erfahren konnen. Dabei is t  .jedoch 
noch zu beriicksichtigen, daB die amerikanischen 
W erke sehr hilufig in ein und demselben Ofen 
nur ganz bestimnite Dimensionen herstellen, alle 
Einriclitungen nur auf eine M assenerzeugung 
unveriinderlicher GroBen hinauslaufen und der 
ineclianische T eil der Fabrikation, abweichend 
von den bei uns eingebiirgerten Arbeitsphasen, 
sich in der Hauptsache fast automatisch ab- 
w ickelt. DaB die dadurch erm oglichte hohere

Produktion vielfach auf Kosten der W areugiite  
geht, sp ielt in Amerika, wo die Forderungen in 
dieser Beziehung oft erst in zw eiter Linie 
kommen und mehr ais die H alfte aller Gasrohre 
(d. h. stumpfgeschweiBter Gasrohre) zu Zier-, 
Gelander-, Einbettungszwecken fiir D ralitleitungen  
dienen, kaum eine R olle.

D ie in yorliegęnden A uslassungen erwahnten  
und zur D arstellung gebrachten GasrohrschweiB- 
ofen diirften im groBen Ganzen ein ziemlicli 
umfassendes Bild der gebruuchlichsten und be- 
wahrtesten Typen enthalten und es eriibrigte 
sieli nur nocli eines kurzeń V ergleiches zwischen  
den Hauptgruppen.

B ei dem ganzlichen Mangel an Gedanken- 
austausch, der bisher iiber diesen Gegenstand in 
technischen Zeitschriften herrschte, is t es schw ierig  
dariiber zu urteilen, insofern der Einzelne nicht 
alle bewahrten Ausfuliriingsformen in der Praxis  
kennen gelernt und erprobt haben kann und die 
sparlichen Durchsickerungen der Konkurrenz be- 
greiflicherw eise nur mit Vorsicht, sozusagen  
filtriert, benutzt sein wollen. So v iel is t jedoch  
mit Sicherheit festzustellen , daB die mit Gas- 
feuerungen betriebenen RohrenscliweiBofen bisher 
auf dem K ontinent bedeutend w eniger yerbreitet 
sind ais die direkt mit Kohle geheizten. Dam it 
soli keinesw egs der wirtschaftlichen oder son- 
stigen  TJebeiiegenheit der letzteren  das W ort 
geredet sein, im G egenteil offen zugestanden  
werden, daB dic Gasofen liinsichtlich stets gleich- 
bleibender cliemischer Zusammensetzung der 
Flamme, R einheit und Temperatur derselben den 
Vorrang yerdienen; hingegen wird auf die voll- 
kommenere Verbrennung, eventucll auch der un- 
beąuemsten Rolim aterialien, nur w enig Gewiclit 
zu legen sein, da der kom plizierte, kostspielige  
Bau der Generatoren und yerwandter Yorwarmer 
und die unyermeidliche Anhaufung riesiger Kon- 
struktionsm aterialicn, welche fortdauernd an der 
Erhitzung A nteil nehmen und naturlich ebenso 
fortdauernd grofiere W armemengen durch Strali- 
lung abgeben, den W irkungsgrad ungiinstig be- 
einflussen, so daB er in W ahrheit seiten viel 
hoher lieg t ais bei einem guten und v ie l bil- 
ligcren Planrostofen unter sachgemitBer Befeue- 
rung erreichbar ist.

Ueber die Reduktion von Eisenschlacken durch Kohlenoxyd 

und Wasserstoff.

Yon D r.-Ing. G e o r g  K a s s e l ,  Bruckliausen (Rbein).

A u s z u g  a u s  d e r  D is s e r t a t i o n .

V
on grofier Wichtigkeit ist bei jedem Hochofen- 

betrieb dio Fahigkeit der Terhutteten Erze und 

eisenhaltigen Zuechlage, durch Kohlenoxyd reduziert 

zu werden. Der Preis der Materialien, aus denen das 

Eisen gewonnen werden soli, muB, abgcschen von den 

Transportkosten, nicht nur nach ihrer prozcntuellen

Zusarnmensetzung und auBeren Beschaffenheit, soli

dem auch nach dem Grade ihrer lleduzierbarkeit 

durch Kohlenoxvd bemessen werden. Die Reduktion 

von Eisenerzen und kiinstlichen Eisenoxyden durch 

Kohlenoxyd und "Wasserstoff ist wiederholt der Gegen

stand groBerer Arbeiten gewesen. Die Yerwendung 

von Wasserstoff, der dem Kohlenosyd ganz ahnlich 

wirkt, bei den Reduktionsversuchen ist insofern zu
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empfehlen, alg sie ein boaaerea Bild fiir das Yer- 

lialten der Oxvde in einer reduzierenden Atmosphiiro 

liefert. Storondo Nebenreaktionen — man denke an 

den Zerfall des Kohlenoxvdes — fnllen bei diesen 

Yersuchen weg. Ueber das Yerbalten von Eisen- 

schlacken gogon die reduzierenden GaBe hat YerfaBser 

in der maBgobenden Literatur keino Angaben go- 

funden. Dagegen wird oft ausgOBprochon, dali Sehlaeken 

nur durch festen Kohlenstoff reduziert "werden.

Fiir die ReduktionsYersuclie wurden zwoi ihrer 

Znsammensetzung nach ganz verschiedeno Sehlaeken 

verwendot, eino hochsilizierto Bessemerachlacke und 

eino eisenreicho FriacliBclilacko, von nachstehender 

Znsammensetzung:

Bessemerschlacko : 6,02 FeO, 33,18 MnO, 4,13 AI2O3 , 
53,23 S iO i, 0,64 S, 2,01 Ca O, 0,93 Mg O. Frischschlacko: 

18,11 Fcj Oa, 60,70 FeO,0,79 MnO, 19,70 Si 0 ( ,0,50 Ais O3.
Beide Sehlaeken waren frei yoii motallischen Bei- 

inengungen; die Bcssemerschlacke enthielt kein Eisen- 

oxyd, was. angesichtB ihrer hohen Silizierungsstufo 

yon Yornherein anzunehmen war. Dic zur Reduktion 

Yerwendoten Gaae wurden einer sorgfiiltigen Reinigung 

unterzogon, wobei bosonderer W ert auf die Beseiti- 

gung yon OYentuell beigem engtem  Luftaauerstoff ge

legt wurde. Dio gasanalytischo Untorsuchung ergab, 

daB dor "Wasserstoff ehemisch rein war, und daB das 

Kohlenoxyd ais oinzige Vcrunreinigung Spuren Yon 
LuftstiekBtoff enthielt. Die Schlackenproben wurden 

fein gopulvert und in Porzellansehiffchen gebraeht. 
Ais VersuchagefaBe dienten Yerbrennungsrohre aus 

Glas bezw. Porzellan. Dio niodrigon Temperaturen 

wurden in einom TrockeiiBchrank erzeugt und mit 

einem (Juccksilbertherm om eter (mit Stickatoffatmo- 

sphare) gemessen. Fiir dio hohoren Reduktionstempe- 

raturen wurde ein Yerbrennungsofen Yon der gowohn- 

lichen Konstruktion Y erwendet; zur Warmemeasung 

diente ein Le Chatelier - Instrument. Mit Riick- 

sicht auf dio Dissoziation der durch dio Reduk- 

tionswirkung der Gase entstandenen Mengen von 

Kohlensiiure bezw. Wasaerdampf kamen fiir die Yer

suche nur Temperaturen bis 9000 C. in Betracht. 

Das dem Yerbrennungsrohre entstromende Gas wurde 

in graduierten Glaszylindern aufgefangen.

W ar der Yersuch beendet, so wurde die Probe 

herausgenoinmen und analysiert. Dio Bestimmung 

von Eisenoxydul neben Oxyd wurdo in der bekannten 

Art ausgefiihrt: Loson bei LuftabsehluB und Titrieren. 

Fiir die Ermittlung yoii metallisehom Eisen neben 

dom oxydierten wurde eine wenig bekannte Methode 

angewendet, dereń Genauigkeit YerfaBser durch ge- 

eignete Yersuche gepriift hat. Die Probe wird auf 

dem "Wasserbado mit oiner neutralen konzentrierten 

Quecksilberchloridl6sung behandelt, wodurch das durch 

die Reduktion gebildete Metali ais Eisenehloriir in 

Losung geht, wiihrend das oxydicrte Eisen in keiner 

Weise beeinftuBt wird. Man filtriert, gibt zum Filtrat 

Schwefelsaure und Mangansulfat und titriert mit Per- 

manganat. Die ReduktionsyerBuche lieferten folgende 

Resultate:

1. Die hoehsilizierte Bessemerschlacke wurde 

durch die reduzierenden Gase nur in der Art beein-

fluBt, daB sich ein Teil ihres Schwefels in der Form 

yon Kohlenoxysulfld bozw. Schwefolwasserstoff ver- 

fliichtigte. Reduktion trat nicht ein.

2. Dio Bessemcrschlacke bewirkte dio Abseliei- 

dung Yon Kohlenstoff aus dem Kohlonoxyd, wobei 

ganz besonders herYorgehoben wird, dnB die Schlacke 

keine Spur von Metali enthielt, was durch die Queck- 

silbercliloridmethode Yorziiglich nachznweison war.* 

Die Ablagerung yoii Kohlenstoff begann bei der Tem

peratur von 420 bis 450°; Bie erreichte ihr Maximum 

boi etwa 500° und war bei 870 bis 900° nicht mehr 

Yorhanden. Es soli hier gleich hinzugefiigt worden, 

daB die mit der Frischschlacko angestellten Yersuche 

daa niimliche Rcsultat in bezug auf das Auftreten 

des Kohlenstoffes ergaben; hier wurde Kohlenstoff ab- 

geschieden, noeh ehe Metallbildung eingetreten war.

3. Die Frischschlacke konnto sowohl durch Kohlen- 

oxyd ais auch durch Wasserstoff zuin Teil reduziert 

werden. Die Einwirkung des Wasserstoffes begann 

zwischen 350 und 400°; Kohlenosyd reduzierte erst 

bei 410 bia 450°. Die roduzierende Kraft deB Wasser

stoffes war bei den verschiedenen Temperaturen ateta 

die groBere.

4. Es wurde bestatigt, daB das gesamte Eisenoxyd 

erst in Oxydul iibergefiihrt sein muB, ehe Metall

bildung eintreten kann. Ferner wurde gefunden, daB 

bei einer Temperatur, bei der ein kriiftiger GaBstrom 
groBere Mengen metallischen Eisens lieforte, durch 

die Absehwachung des Gasstromes nur die Reduktion 

dea Eisenoxyds zu Oxydul, jedoch nicht dio Bildung 

Yon Metali bowirkt wird. Diese Tatsaehe findet ihre 

Erklarung in dom Masaenwirkungsgeaetz.

5. Bei Temperaturen unterhalb 460° war ea nicht 

moglich, aus der Schlacke Metali zu gewinnen. Da

gegen gelang es, das gesamte Eisenoxyd zu Oxydul 

zu reduzieren. Die Metallbildung begann im Wasser- 

stoffstroin einige Grade unterhalb 500°, in der Kohlen- 

oxydatmospbare zwischen 500 und 520°.

6. Daa Maximuin des reduzierenden Einflusses 

der beiden Gase lag ungefiihr bei 700°. Es war trotz 

groBer Ausdehnung der Reduktionszeit und groBen 

Aufwandes Yon Gas nicht moglich, die Frischschlacke 

Yollig zu reduzieren. Die besten Resultate Behwankten 

zwischen 18 und 21 o/0 metallischen Eisens in der 

reduzierten Probe. Der Rest war Oxydul.

Zum SchluB soli noch erwśihnt werden, daB Yer- 

faasor auch Yersuche iiber daB Yerhalten des Kohlen- 

osydes im erhitzten, leeren Rohro angestellt hat. 

Berthelot („Oomptes rend.k 112) fand, daB Kohlenoxyd, 

welches a u f  eine Temperatur Y o n  500 bia 550° erhitzt 

wurde, 0,3 bis 0,4 Yolumenprozont Kohlensiiure ent

hielt, und daB es bei noch starkerer Erbitzung Kohlen

stoff abscheidet. Gebildete Kohlensaure (0,34 Yolumen- 

prozent) fand Yerfasser schon bei 460 bis 480°; eine 

Ablagerung Yon Kohlenstoff war auch bei einer Tem

peratur Yon 800 bis 900° nicht zu erzielen.**

* Yergl. Dr. Z im  m e r  m a n n :  Ber. d. Deutsch. 

Chem. Gea. 1903.

** Yergl. B a u r  und G laa sn e r : „Zeitschr. fur phys. 

Chem.“ 1903; „Stahl und Eisen“ 1903 Nr. 9 S. 556.
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Mitteilungen aus dem Eisenhuttenlaboratorium.

Schwefelbestimmungsapparat 
nach v. Nostitz.

Einom  lmuptsiichlich in Stahlworkslaboratorien 
se it langom em pfundenen Bediirfnis Iiilft (lor in  
beifolgendor Abbildung dargestollte Apparat ab. 
Er diont zur Schnollbestim m ung sulfidischen  
Soiiwefels. Dio fiir diesen Zweelc in Gobrauoh 
bofindlichen Apparat o sind narnlieh entw eder  
oinfach konstruiort und arbeiten dann mit Yer- 
bindungsstUckon aus G um m i, die don hoiflon 
Diimpfon n icht goniigend standhalton, dalier un-

zuverliissig und m it 
groflem Verschleifi be- 
liaftot sind, oder aber 
sio vermeiden den 
Gummi durch Zusam- 
menschm olzen und In- 
einanderschloifon dor 
Glastoile. L etztere  
Koristruktionen sind 
w ohl unstreitig  sau- 
beror, stets aber durch 
die m it inneren Span- 
nungen behafteten  
Schm olzstollen in  An- 
schafTung und Ge- 

brauch unnotig  kostspielig. Der y. N ostitzsche  
Apparat, dor hochst oinfach konstruiert und frei 
von allen E in- und A nschm elzungen is t , b ietet 
demnach ais V orteile niodrigen AnschafTungs- 
preis, beąuomo Handlmbung und botrachtlich  
niodrigere Botriebskoston bei gleicher bezw. 
grSfiórer Zuverliissigkoit.

Der Apparat client zu dem in don moisten  
Stahlworkslaboratorien eingofiihrten titrim etri-

schon Sclm ellverfahron m it Kalilaugo und Jod- 
losung. Die erste Vorlago dient zur Konden- ' 
sation dor Sauredam pfe, dio zw eite , au deren 
Stelle man auch zweckmiiCig gobaute ofTene Stand- 
gefśifio benutzt, nim m t 50 ccm K O H  auf (1 g  auf 
10 ccm HsO). 5 g  dor Stahlprobe bringt man in 
den K olben, d ich tet, fiillt den Fiillzylinder bis 
zum Rand m it IICl (1 :1 ). Dann hebt man ge- 
linde das Gasaustrittsrohr hoch und laCt Siiure 
einfliefien, bis in Fiillzylinder und Vorlage Gleich- 
gew ich t eingotreten ist (100 ccm). Nach dem 
Kochen siiuort man m it 40 bis 50 ccm ID SO i 
(1 :3 ) an, setzt 1 ccm Stiirkeliisung zu und titriert 
m it Jodliisung (7,9 g  J  +  20 g  K J  +  1000 ccm  
HsO). 1 ccm Jodlosung ontspricht 0,0022 v. H. 
Sehw ofel (Dioso Zahl enthiilt w ie iiblich den Kor- 
rektionsfaktor 1,1, da das Verfahron ais Schnell- 
yerfahren keino absoluto, sondorn nur relatiYO 

Gonauigkoit zu bioten vermag.) Das Verfahron  
dauert 25 Minuten.

Dor Apparat wird in zwockmaCiger und sau- 
boror Ausfflhrung aus gutem  Materiał Yon dor 
Firm a C. G e r h a r d t ,  Lager chemischer U tonsilien  
111 Bonn, horgestellt. Die Firma liefort auf W unsch  
zu jodom Apparat zw oi gleichnumoriorto Reservo- 
kolbon, sow ie den in dor Abbildung dargostellten  
zu jederu S ta tiY  passenden Ilalter, der eine sehr 
boąuem e und rascho Handlmbung des Apparates 
ermSglicht. Gleichzeitig gew iihrt dieser Haller 
dem A ufsatzteil des Apparates vorziiglichen Schutz 
g egen  Bruch, indom letzterer dauem d zw ischen  
don ihn umklammornden Fedorti dos Halters ver- 
bloibon kann, und gar nicht m it andorwoitigen  
harten Haltevorrichtungon und U nterlagon (Tisch- 
platto) in Boriihrung zu kommen braucht. Der 
Apparat ist durch D. R. G. M. geschUtzt.

W ie konnen die Produktionskosten einer Giefierei 

herabgezogen werden?

Vou E. F r o y t a g ,  Z irilingenieur, Hiittendirektor a. D ., Kotzschenhroda bei Drcsden.

I j i e  K a l k u l a t i o n .  D ie Grundlage jeder 
^— Fabrikation bildet die Kalkulation, ganz 
besonders w iclitig  is t sie aber im Gieflerei- 
betrieb, und zw ar sowohl fiir die gesam te Pro- 
duktion ais fiir jedes einzelne Stuck. W enn 
die Kalkulation schematisch regelm afiig durch- 
gefiihrt wird, so inaclit sie w enig Mtthe und 
am Ende jeden Monats zoigt ein Bliek in das 
Abrechnungsbuoh, w ie die GieBerei im ver!los- 
senon Monat gearbeitet hat.

D er Gewinn der GieBerei luingt sowohl von 
den erzielten Yerkaufspreisęn ais Yon den Her- 
stellungskosten a b ; und um die H erstellungs-

kosten mit den Verkaufspreisen in Einklang zu 
bringen, ist eine eingehende Einzelkalkulation  
aller A uftrage notwendig. Dio E inzelkalkulation  
hat insbesomlere auch durch eine entsprechende 
P reisstellung beim A ngebot zu bewirken, daB 
der GieBerei hauptsachlich die Arbeiten iiber- 
tragen werden, fiir welelie sie am besten ein- 
gericlitet ist. Es ist deshalb nicht richtig, 
wenn die GieBerei ihre Fabrikate nur in einige  
Hauptgruppen ein teilt und nach diesen ihre 
Offerten abgibt, sondern es ist erforderlich, daB 
jede Anfrage auf Grund genauer Kalkulation 
abgegeben und jede ausgefiihrte B estcllung nach
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der Ausfiihrung kalkuliert wird. A uf diesen Punkt 
kat auch Giefiereiingenieur J . M e h r t e n s  jun.  
in einem A ufsatze „Ein B eitrag zur Kalkulation 
in der EisengieBerei" (Stakl und Eisen 1906  
Nr. 17 Seite 1062 ) kingew iesen, w elcker v iel 
Beachtensw ertes enthiilt. Mekrtens nimmt den 
Abbrand zu 4 ,5  *°/o an und empfieklt den Giefie- 
reien, w elcke 8 uud mehr Prozent rechnen, die 
Scklacken auszuklauben. E s fragt sich indes, 
ob die aus den Schlacken gewonnenen 2 bis 3 1/s °/o 
Eisenteilchen nicht teurer werden ais dor ge- 
kaufte Schrott. Mit Recht dringtM ehrtens darauf, 
dali jede Gieflerei ihre produktiven Lohne in 
die einzelnen Summanden zerlegen mochte, um 
ein klares Bild zu gewinnen. W enn ich dies 
in meinen Ausfiikrungen nickt getan kabe. so 
gesckak e s , w eil es bei der allgemein gehal- 
tenen Uebersiclit zu w eit fiiliren diirfte, und sich 
auck diese Zahlen bei den verschiedenen GieBe-

A lle GieBereien fertigen hauptsachlich Ma- 
sckinenguB a n ; nur die Gieflerei E fiikrt Muffen- 
rokren von kleineren Abmessungen und die 
Gieflerei F  yiele Form stiicke fiir Gas- und

reien schlecht vergleichen lassen. W enn die Kon- 
kurrenz ohne Kalkulation sich kopflos die schwie- 
rigsten  Arbeiten zum Durchscknittspreise kolt, so 
kann man sie ikr rukig gonnen, wenn dagegen 
eino schwach beschaftigte GieBerei schwere 
Stiicke gelegentlich  b illig anbietet, um nur ihren 
Kupolofenbetrieb einigermaBen yorteilkaft auf- 
recht zu halten, so is t  das verstandlich.

D ie  P r o d u k t i o n s k o s t e n .  D ie Produk- 
tionskosten einer GieBerei sind nack ikrer geo- 
grapkiscken L age, nach ikrer baulichen Einrich- 
tung, nach dem Geschick, mit welchom sie be- 
trieben wird, und nach der vorliegenden Arbeit 
sehr yersckieden. Nackstekend kabe ich die Pro
duktionskosten von sieben yerscliiedenen in Nord- 
und Mitteldeutschland gblegenen GieBereien A  
bis G zusainm engestellt und werde auf die ein
zelnen Ziffern, welche zusammen die Selbstkosten  
bilden, nalier eingeken.

W asserleitungen aus. MassenguB, insbesóndere 
GuB auf Formmaschinen h ergestellt, wurde vón 
keiner Gieflerei in grofierem MaBstabe geliefert. 
D ie GieBereien A und B bilden zusammen ein

Lfd.
Kr.

G ie B e r e i A B c D E F 0 H

Leistungsfahigkeit im Jahr . t 360 1700 3000 1200 7500 4000 7500 1000
Produktion im Jahr . . . . t 200 1100 2700 1200 7500 4000 6000 1000

K u p o lo fe n b e tr ie b .

1 Uohoisenyerbrauch f. d. Tonne
GuBwaren in k g ..................... 1400 1400 1400 1400 1300 1480 1330 1180

2 Koksyerbraueh f. d. Tonne ge-
schmolzenes Roheison in kg 130 130 140 160 96 115 110 90

Kosten in Mark f. d. Tonno fertiger GuBwaron

3 Roheisen 60 Jt die Tonne . . 60 60 60 60 •60 60 60 60
4 8 0jo A b b ra n d .............................. 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
5 Koks 25 Jt die Tonno , , . . 4,60 4,60 4,90 5,60 3,30 4,30 3,70 . 2,70
6 Ofenlohne...................................... 2,20 2,20 2,00 2,40 1,20 2,00 1,50 3,20

7 a) Fliissiges EiBen . . . . . . 71,60 71,60 71,70 72,80 69,30 71,10 70,00 70,70

8 b) Troekenkammerheizung . . 8,20 1,30 5,00 4,00 4,00 4,00 5,50 2,00

9 c) Produktionslohn der Former,
Putzer u. Kernmacher . . 56,80 40,70 54,00 53,60 16,00 47,70 38,00 15,10

d) Betriebsunkosten
10 B etriebsm ateria l................. 18,50 10,20 22,20 12,60 — — — ■' 6,10
U Betriebs iohn .......................... 10,50 8,40 17,30 14,10 — — — 4,50
12 Betriebsmaterial und Lohn . — — — — 12,50 21,60 17,40 > —

13 Gehaltor u. allgem. Spesen 9,80 9,00 7,20 9,70 4,70 9,10 6,60 16,60
14 Modellunterhaltung . . . . — 4,00 5,00 5,00 2,00 7,00 2,00 8,30

15 Betriebsunkosten.......................... 38,80 31,60 51,70 41,40 19,20 37,70 26,00 35,50

Z u s a m m o n a te llu n g :

16 a) Roheisen.................................. 71,60 71,60 71,70 72,80 69,30 71,10 70,00 ■ 70,70
17 b) Trockcnkammern................. 8,20 1,30 5,00 4,00 4,00 5,50 2,00 —

18 c) Produktionslohn..................... 56,80 40,70 54,00 53,60 16,00 47,70 38,00 15,10
19 d) Betriebsunkosten................. 38,80 31,60 51,70 41,40 19,20 37,70 26,00 35,50
20 e) G enera lien .............................. 18,00 15,00 10,00 15,00 10,00 12,00 14,00 11,00

21 Sa. Selbstkosten . . . 193,40 160,20 192,40 186,80 118,50 174,00 150,00 132,10

22 UngefShrer P r e i s ..................... 212,70 176,20 211,GO 205,50 130,30 191,40 165,00 145,30

23 Betriebsunkosten u. Generalien
im ganzen . . . '................. 56,80 46,60 61,70 56,40 29,20 49,70 40,00 46,50

24 Betriebsunkosten u. Generalien
in o/o des Produktionalohnes 100,00 115,00 115,00 105,00 185,00 105,00 105,00 300,00
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W erk, aber Lehmgufi und SandguB werden ge- 
trennt kalkuliert. Ferner ist die GieBerei F  
his auf die Kupol5fen vo llig  yera ltet, so dafi 
der Neubau G an ihre S telle treten sollte.

In der Spalto H sind noch die Zahlen bei- 
gefiigt, welche A . M e s  s e r  s c h m i d t  in seinem  
Buche: „Die K alkulation in der E isengiefierei“ 
III. A uflage 1903, ais Beispiel angefiihrt hat, 
und welcho fiir eino Gielierei gclten  diirften, die 
hauptstlclillcli Rohren und groben einfachen Guli 
fiir Gruben und H iittenwerke herstellt.

Da die verschiedenartige Lage der GieBereien 
ebenso wie die wechselnde Konjunktur ver- 
schiedeno Preise fiir die M aterialien mit sich 
brachten, so is t die P reislage, wenigstens fiir 
die hauptsftchlichsten Stoffe, auf die gleiche 
Basis geste llt , indem der Preis fiir dio Tonne 
Roheisen -im D urchschnitt zu 60 J6 frei GieBerei 
und fiir Koks auf 25 J(> ebenfalls frei GieBerei 
angenommen wurde. D ie einzelnen Zahlen habe 
ich so w eit ins Einzelne zerlegt, ais es mir 
m oglich w a r ; doch konnte dies nicht gleichmafiig 
durchgefiihrt werden, w eil ihre Herkunft sich  
nicht inohr bis zum Ursprung verfolgen HeB.

N icht unerwithnt w ill ich lassen, daB nicht 
alle angefiihrten GieBereien im Bcrichtsjahre gut 
beschilftigt waren; es ist deshalb ihre normale 
Leistungsfilhigkeit ebenso w ie die L eistung im 
Bcrichtsjahre angegeben.

D e r  B e t r i e b  d e r  K u p o l o f e n .  Zuerst 
gehen wir auf den Betrieb der Kupolofen ein. 
Abgesehen davon, daB einzelne GieBereien mit 
teuron, andere mit billigen Roheisensorten gute  
Ergebnisse herbeifiihren, w orauf w ir hier nicht 
eingehen konnten, brauchen die yerschiedenen  
GieBereien yerschiedene R oheisenm engen, um 
daraus 1000  kg  W are zu erzeugen, wilhrend 
der Abbrand oder der V erlust beim Schmelzen  
iiberall nur 7 bis 8 °/o betragt. D ie geschmol- 
zene Roheisenmenge schwankt liier zwischen  
1300  und 1480  k g; darin sind Eingiisse, 
T richter, kleine Gehilnge, die nicht besonders 
kalkuliert sind, und der AusschuB einbegriffen. 
Messersclnnidt gibt sogar nur 1180  kg  an, eine 
so geringo Zahl, wie ich sie noch nirgends ge
funden habe. E s unterliegt indes keinem Zweifel, 
daB in diesem Punkte durch eine aufnierksame 
Betriebsleitung viel gespart werden kann.

D er Koksyerbrauch hflngt zw ar von der 
Bauart der Kupoliifen ab, aber er wird auch 
sehr davou beeinflufit, ob viel oder w enig Roh
eisen in einer Sclimelzung geschm olzen wird, 
denn der Fiillkokssatz bleibt derselbe, gleichviel 
ob der Ofen nur eine Stunde oder fiinf Stunden 
hintereinander sehm ilzt. D ie groBen Kupolofen, 
welche in Amerika angewandt werden, empfehlen 
sich daher fiir unsere GieBereien nicht. Messer- 
schmidt nimmt einen sehr geringen K oksyer
brauch mit 9 ,0  °/o an, wahrend er bei den 
anderen GieBereien zwischen 9,6 und 16,0  °/o

schwankt und einen B etrag von 3,3 bis 5,6 J6 
fiir die Tonne ausmacht. Es fragt sich nun, 
ob in den GieBereien A, B, C, D und F  nicht in 
dieser Hinsicht Wandel geschaffen werden kann.

D ieses lafit sich fiir die GieBereien C, D 
und F  bejahen, denn fiir C und D Ittflt sich der 
Kupolofen yerbessern, so daB der Koksyerbrauch 
auf 13 °/o rcduziert wird, und bei F  sollte mit 
geringerem  AusschuB und schwttcheren Eingiissen  
gearbeitet w erd en , damit man nicht so viel 
lliissiges Eisen umzuschrnclzon braucht. B ei A 
und B is t zw ar der Koksyerbrauch ein sehr 
hoher, er ist aber bedingt durch viele kleine 
Giisse und etw as niedrigo Kupolofen.

Auch dio Ofenlohne, welche von den Zufuhr- 
yerhitltnissen des Roheisens und den Ahfulir- 
w egen der Schlacke abhangen, konnten durch 
Vorbesserungcn in dieser H insicht vormindert 
werden, sie sind aber bei unseren Beispielen  
nicht iibermilBig hoch.

In manchen kleineren GieBereien findet man 
schon beim Kupolofenbetrieb ganz ungeheuerliche 
V erhaltnisse, indem die hochsten Zahlen unserer 
B eispiele w eit iiberschritten werden. B ei diesen 
sollten alsbald Umanderungen yorgenominen 
werden, sie wurden sich schnell bezahlt machon.

D i e  H e i z u n g  d e r  T r  o c k e n k a m m e r n .  
Dio Kosten fiir die H eizung der Trockenkainmern 
sind natiirlich in der LehmgieBerei A am hoch
sten. S ie betragen f. d. Tonne GuB 8 ,2 0  J(>, 
wUrden aber w esentlich geringer ausfallen, wenn 
sie durch mehr Beschiiftigung besser ausgenutzt 
werden konnten, denn die Kammern waren tadellos 
angelegt. B ei SandguB, vou welchem doch nur 
ein geringer T eil in getrockneten Formen ge- 
gossen wird, oder der starkę Kerne hat, mussen 
die Kosten von 4 bezw. 5 ,50  J6 fiir die Tonne 
ais sehr hoch angesehen werden und konnten 
m. E. durch Verbesserungen in den Trocken- 
kammern w esentlich herabgezogen werden.

D ie  P  r o d u k t i o n s 1 o h n e. Den heikelsten  
Punkt eines GieBereibetriebes bilden gewohnlich  
die Produktionsliihne, d. h. die LShne, welche  
Fonner, P u tzer und Kernmacher fiir ihre Arbeit 
erhalten. D ie Former und P utzer arbeiten in 
der R egel im Stiicklohn, und fiir bekannto Ar
beiten liegen in den meisten W erkstatten festo 
P reise vor. Bei neuen Stiicken is t es die Auf
gabe des B etriebsleiters, dafiir Sorgc zu tragen, 
daB der Produktionslohn nicht zu hoch ausfallt. 
Besonders unangenehm ist es, daB die Former 
Verbesserungen im B etriebe zwar gern hin- 
nehmen, aber doch auf den friiheren Stiicklohn 
Anspruch machen mochten. Und donnoch muB 
sich der aufnierksame B etriebsleiter bestandig  
fragen, ob es nicht d u r c h  y e r b e s s e r t e  E i n -  
r i c h t u n g  moglich ist, die L eistung der Mann- 
schaften zu heben und den Produktionslohn, w el
cher bei unseren Beispielen zwischen 16 und 
5 6 ,8 0  J(r f. d. Tonne schwankt, zu yerringern.



1. NoYomber 1906. Produktionsfcosten einer GiefSerei. Stalli und Eisen. 132"

Selbstredend kann MaschinenguB nicht zum 
P reise von GuBrohren erzeugt werden, undDampf- 
zylinderguB wird teurer ais FormmaschinenguB, 
aber die Unterschiede sind sehr groB, sie sind 
zum T eil dadurcli bedingt, daB die beiden GieBe- 
reien C und D nur fiir eigenc Maschinenfabriken 
arbciteten, welche ziem lich kom plizierten und 
dabei w enig massigen GuB verlangten , zum 
groBeren T eil aber dadurcli, daB die GieBereien 
altmodisch, dunkel und unvortoilhaft gebaut 
werden.

D i c  B e t r i e b s k o s t e n .  D ic Betriebskosten  
setzen sich zusammen aus den Aufwemlungen
fiir die zum B ctriebe notigen M aterialien, den
Lohnen der H ilfsarbeiter, den Ausgaben fiir
Kraft und L icht, den Kosten fiir die Unterhal- 
tung der Bauten, Maschinen, Gcrilte und Mo- 
dclle sow ie den Gehaltern der Beamten und
dereń Reisespesen. B ei den GieBereien, welche 
zu Maschinenfabriken gehoren, werden diese A us
gaben nicht immer fur die GieBerei allein fest- 
g este llt; das sollte aber geschehen, damit man 
die H erstellungskosten des eigenen Gusses mit 
dem von fremden GieBereien bezogenen Gusse 
vergleichcn kann. Besonders beachtenswert sind 
die M odellunterhaltungs- und Bcforderungskosten. 
Manche GieBereien berechnen den B estellcrn alle  
fiir die M odellunterhaltung erwachsenen Kosten  
nebst Tischlerm eister und Modellmeister, ii.anche 
wieder berechnen dafiir sehr w enig und belasten  
die GieBerei mit diesen Kosten. Ueberall aber 
bildet die M odelltischlerei nebst Zubehor eine 
recht teure Beigabo der GieBerei. Sie so llte so 
beąuem w ie moglich zur GieBerei liegen und so 
yorteilhaft wio moglich eingerichtet sein, um 
diese nicht zu stark z u belasten.

Bei unseren Beispielęn schwanken die B e
triebskosten zwischen 1 9 ,20  und 5 1 , 7 0 ^  fiir 
die Tonne; sio sind natiirlich bei der Riihren- 
gieBerei mit ihrer grofien glatten  Produktion  
am niedrigsten. Auch in den GieBereien A und B, 
welche kurz vorher umgebaut worden waren, 
sind sie maBig, wahrend sie in der GieBerei C, 
obwohl dies eine einfach gebaut e B asilika war, 
auBerordentlich hoch sind. D er Betrieb dieser 
GieBerei litt  aber auch zur B eriehtszeit an 
hohem AusscliuB und gab zu mancherlei Klagen  
Veranlassung; gegenw artig wird sie umgebaut.

Ebenfalls sehr hoch sind die Unkosten in 
dor GieBerei F ,  sie so llte  deshalb aufgegeben  
und dafiir die GieBerei G angelegt werden, 
welche gewinnbringender arbeiten wird.

D i e  G e n e r a l i o n .  Dieselben setzen sich  
zusammen aus Gehaltern und Unkosten, sow eit 
sie dem Bctriebe noch nicht zur L ast geschrieben  
sind, endlich aus den Abschreibungen, welche 
auf die A nlagew erte der GieBerei gem aclit werden 
miissen, und sind in unseren Beispielen in runden 
Zahlen eingesetzt, um die Selbstkosten der GuB- 
waren zu erhalten. D ie Abschreibungen liangen

von der Hiilie der A nlagekosten und ihrer guten  
Bauausfiihrung ab, und so wunsclienswert es 
auch is t, wenn eine GieBerei so ausgestattct ist, 

.dafi sie w enig Betriebs- und Unterhaltungskosten  
beansprucht, ebenso wiinschenswert ist es, daB 
sie nicht infolgo unnotigen Baukostenaufwandes 
zu hohc Abschreibungen beansprucht. W enn  
wir den Selbstkosten liior noch einen Gewinn 
von 10 ®/o zugefiigt haben, so gescliah dies nur, 
um fiir den Durchsclinittsverkaufspreis einen un- 
gefahren MaBstab zu gewinnen, in viclen Fallen  
diirfte der orzielte Preis w esentlieh hoher sein.

D ie  E i n z e l k a l k u l a t i o n .  D ie hier zu- 
sanim eiigestellten Kosten stellcn den Jalires- 
durchschnitt dar, und jede GieBerei wird sich 
eine ahnliche A ufstellung gemaclit haben, nach 
der sich jeder Kaufmann sagen kann: „ Im
J a h r e s d u r c h s c h n i t t  k o s t e t  d e r  G u B  s o  
u n d  s o  v i e l . "  Es fragt sieli aber, w ie dio 
einzelnen GuBarten, welche doch sehr ver- 
schiedene Kosten verursachen, kalkuliert werden 
sollen.

Feststehend fiir alle A rten von GuB sind fiir 
dic G cwichtseinlieit die Kosten des Róhelsens 
(Zeile 16), ferner bei dem GuB in getrockneten  
Formen dio Kosten der Trockcnkamnierłicizuiig  
(Zeile 17), ferner der auf die Gowichtseinheit 
berechnete Produktionslohn (Zeile 18), welcher 
fiir jeden F ali besonders en n itte lt werden muB. 
Dariiber aber, wio die Unkosten (bestehend aus 
den Betriebsunkosten und den Generalien [Zeile 19 
und 20]) auf dio einzelnen GuBwaren zu Yer
teilen sind, schwanken dio Ansicliten. Einzelno 
W erke verteilen dieselben einfach nach dem Ge- 
wichte der GuBwaren und erhalten so die Selbst
kosten, w ie es unsere Tabelle in Zeile 21 zeigt, 
wahrend andere die Unkosten in ein gew isses 
Yerhaltnis zum Produktionslohn se tzen , w as 
mancherlei Griiude fiir sich hat. D ieser Ver- 
gleich der Unkosten zu dem Produktionslohn ist 
bei unseren Beispielen gezogen und ste lit die
selben auf Zeile 24  in abgerund-ctcn Zahlen ais 
100 bis 300  o/o der Produktionslolme dar, wah
rend die Unkosten f. d. Tonne der Produktion  
laut Zeile 23 nur zwischen 2 9 ,2 0  und 6 1 , 7 0 ^  
schwanken. E s is t klar, daB man fiir bestimmte 
GuBwaren zu sehr verschiedenen Preisstellungon  
kommen muB, je  nachdem man die Unkosten  
nach dem G e w i c h t e der GuBwaren oder nach dem 
darauf lastenden P r o d u k t i o n s l o l m e  verteilt.

Die W irkung dieser verscliiedenartigen Kal- 
kulation soli an zw ei Beispielen dargelegt werden, 
von denen eines X  sehr hohen, das andere Y  
sehr niedrigen Produktionslohn zu seiner Her
stellung erfordert, und zw ar sollen nur die 
GieBereien C, G und H zum V ergleieh gezogen  
werden, von denen die erstere sehr teuer, die 
letzteren  b illig arbeiten.

Das GuBstiick X  inoge in der GieBerei C 
einen Produktionslohn von 60 d& und in den
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GieBereien G und H w egen der yorteilhafteren  
Einrichtung 50 Jtś> Produktionslolm f. d. Tonne 
erfordern, das GuBstuck Y aber in C 15 und 
in G und H 12 J6. f. d. Tonne Produktionslokn 
beanspruchen. Dann werden die Selbstkosten  
abgerundet betragen:

A. F iir  d io  K a lk u la t io n  M n a ch  dom  

G o w ich t:

C 0 H

Selbstkosten d.Durchschnitts- 
g u B se B ....................................... 192 150 132

Ab Produktionslohn d. Durch- 
s c h n i t t s .............................. 54 38 15

Rost I  . . . 138 112 117

Dazu Produktionslohn fur 
Sttick X .............................. 60 50 50

F iir  das S tiic k  X : Selbst-  
k o s t o n .......................... . 198 162 167

Zu Rost I  Produktionslohn 
fur Stuck Y ...................... 15 12 12

F iir  das S tiic k  Y : Selbst-  
koB ton .............................. 153 124 129

B. F iir  d ie  K a lk u la t io n  I nach dem  Lohn .

SelbBtkoBten d. Durchschnitts- 
gussos .................................. 192 150 132

Ab Produktionslohn und Un
kosten .................................. 116 78 62

Rest I I . . . 76 72 70

Dazu Produktionslohn fur 
Stiick X .............................. 60 50 50

Unkosten 115, 105 und 300 °/o 
des Lohnes ......................... 69 52,50 150

F iir  das S t i ic k X :  Selbst-  
k o s to n  .............................. 205 174,50 270

Zu Hest I I  Produktionslohn 
fiir Stuck Y ...................... 15 12 12

Unkosten 115, 105 und 300<>/o 
des Lohnes ......................... 17,25 12,60 36

F iir  das S tiic k  Y : Solbst-  

k o s ton  .............................. 108,25 9(5,60 118

Diese Zusammenstellung zeigt, daB die Kal
kulation l i  nach dem Gewicht fiir schw ierige  
Arbeiten yerhaltnismaBig geringere Selbstkosten  
ergibt ais fiir einfachere, fiir welche die Preise  
mitunter recht hoch ausfallen. Nach L kalkuliert, 
tritt der umgekehrte F ali ein. Ich empfehle 
deshalb, dio Kalkulation in der W eise durchzu- 
fiihren, daB die Unkosten bis zu 100 °/o des 
Produktionslohnes im Verhaltnis zu diesem, der 
iiber 100 %  schieBende Teil derselben aber nach 
dem Gewicht auf die einzelnen GuB waren verteilt 
wird, und w ill dies fiir die GieBerei B ais Beispiel 
durchfuliren. Bei dieser GieBerei betragen die 
Kosten fiir Roheisen und Trockenkammern 72 ,90 , 
dor Produktionslohn 4 0 ,7 0  und die Unkosten 
4G,G0 ^  f. d. Tonne. Yon diesen 4 6 ,6 0  J t  
Unkosten ziehen w ir 4 0 ,7 0  J l  gleich dem Be-

triebslohn ab und den R est von 5 ,90  J l  zahlen  
wir zu den vom Gewicht abhangigen Kosten, wir 
sagen also: die Selbstkosten bestehen aus 72, 90  
-f- 5 ,90  =  78 ,80  J t  konstanter Auslagen' plus 
dom doppelten Produktionslohn, also gleich 78 ,80  
+  2 X  4 0 ,7 0  =  1 6 0 ,2 0  JL die Tonne. Soli 
in dieser GieBerei ein Stiick kalkuliert werden, 
welches 30 J l  Produktionslohn erfordert, so 
wird es sich auf 78 ,80  - f  2 X  30  =  138 ,80  J l  
kalkulieren.

D ie Selbstkosten fiir unsere Beispielstiicke X  
und Y  in den GieBereien O, G und H wiirden 
sich w ie fo lgt stellen:

In  dor GieBerei . . .

Selbstkosten fiir 1000 kg 
ln Mark

C G H

GuBstuck X ..................

GuBBtiick Y .................

204.40

114.40

174

98

202,10

126,10

E r g e b n i s s e .  Nachdem wir nun gesehen  
haben, w ie die Gesamtkosten in der GieBerei 
entstehen und w ie sie auf die einzelnen W aren  
zu yerteilen sind, fragt es sich, w ie es moglich 
sein w ird , die Selbstkosten fiir eine bestimmte 
GieBerei, welche ungiinstig arbeitet, zu ermaBigen. 
E s wird nicht geniigen, die Betriebszahlen dieser 
GieBerei mit einer der hier angefiihrten GieBereien 
zu vergleichen und ihre Verminderung zu ver- 
langen, wo sie zu hoch erscheinen, sondern man 
wird der Sache auf den Grund gehen iniissen, 
die gesam ten Betriebsausgaben in  ihre einzelnen  
Faktoren zerlegen , w ie bei den vorgefiihrten  
Beispielen, und jeder einzelnen Zahl im Betriebe  
nachforschen, ob es nicht moglich sein sollte, 
dieselbe durch verbesserte Einrichtung oder durch 
verbesserte Betriebsdispositionen zu ermaBigen. 
D iese Untersuchung is t  freilich zeitraubend und 
kann nicht im Handumdrehen gemacht werden, 
auch wird der L eiter der GieBerei sie nicht 
immer mit E rfolg allein ausfiihren konnen, son
dern er wird vielleicht durch einen auBerhalb des 
Betriebes stehenden erfahrenen Ingenieur unter- 
stiitzt werden miissen und m it diesem gemeinsam  
erortern, wo und w ie die bessernde Hand anzu- 
legen is t. Ein w ichtiger Punkt wird dabei sein, 
daB M ittel und W ege gefunden werden, um eine 
m oglichst gleichm afiige Produktion zu ermog- 
lichen und Ungleichheiten in der Beschaftigung  
zu vermeiden oder zu yerinindern. W enn so 
alle technischen und wirtschaftlichen Fragen der 
GieBerei bis ins einzelne behandelt werden, dabei 
aber bei dem Kleinen das GroBe nicht auBer 
acht gelassen wird, so werden sich in den meisten 
F allen Verbesserungen herbeifiihren lassen, welche 
den Betrieb zu einem gewinnbringenden gestalten .

Zum SchluB w ill ich noch die Kalkulation  
anfiigen, welche aufgestellt wurde, um nachzu- 
w eisen, daB die GieBerei F  durch einen Ncubau 
ersetzt werden miisse. Sie hatte in einem Jahre
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schon bis zu 4 0 0 0  t GuB hergeste llt, aber sie 
war an der Grenzo ihrer L eistungslahigkeit an- 
gelangfc, denn dtircli die Steigerung der Leistung  
flngen dio Unkosten fiir die Tonne Fabrikat an 
zu stąigen, obwohl sie olmehin schon unertrttg- 
lich liocli waren. D ie GieBerei hatte 40 0 0  t zu 
174 tAt Selbstkosten hergestellt und fur 189 J t  
abgesetzt, also 15 J t  die Tonne, und im ganzen  
6 0 0 0 0  J t  im Jahre gewonnen.

Der Bedarf war steigond und konnte mit 
mindestens 6000  t in A ussicht genommen werden. 
Eine neue, gut ausgestattete und praktisch an- 
gelegto  GieBerei, w elche 60 0 0  bis 7500  t jahrlich  
erzeugen konnte, wiirde 60 0 0  t GuB gleiclier 
Qualitat w ie die alte mit 150 J i  Selbstkosten  
herstellen konnen, worin 14 J i  fiir Generalien 
entlialten waren. W enn nun von der Produktion 
nur 40 0 0  t zu 189,  die restlichen 2 0 0 0  t aber

zu 184  J l  abzusetzen sein wurden, so betragt 
der Reingewinn 2 2 4  000  J i,  also 164 00 0  J t 
mehr ais bei der GieBerei F , und dies reclit- 

, fcrtigto  einen Neubau, w elcher y ielleicht 600  000  
bis 750  000  J t  kosten diirfte.

Aber nicht immer wird ein v6lliger Neubau 
erforderlich se in ; in yielen Fallen wird sich 
auch durch einen Umbau, w elcher frem ch dem 
Betriebe nicht gerade angenehm i s t , v ie l er- 
reichen lassen , und die monatlichen Betriebs- 
abrochnungen sow ie die AbschluBzahlen im H aupt- 
buche werden giinstiger aussehen.

Und dies letztere ist doch das Bestreben der 
heutigen T echniker, welche ihre Fahigkeiten  
anwenden, damit M aterialien und Arbeitskrafte 
nicht nutzlos vergeu d et, sondern angewandt 
werden zum W olile der Menschheit und ins- 
besondere zum N utzen des Yaterlandes.

Die Streikbewegung in der deutschen Eisenindustrie 19001905.

Yon Dr. E . T r e

A  llenthalben sind in den letzten  Jahren mit 
*• dem Aufschwunge der gewerblichen T atigkeit 

auch die Kampfe mehr oder minder heftiger A rt auf 
dem wirtschaftlichen K riegsschauplatze haufiger 
geworden. V or kurzem is t nun der jiingste Band 
fiir das Jahr 1905  der Sonderveroffentlichungon  
des Kaiserlichen Statistisckeu Anites iiber die 
Streiks und Aussperrungen, erschienen, die seit 
18 9 9 in regelm aBiger F o lgę  herausgegeben werden. 
E s diirfte nicht uninteressant se in , auf Grund 
dieser amtlichen Aufzeichnungen einmal einen 
B lick auf die Streikbewegung in der deutschen 
Eisenindustrie se it dem Ende der zu letzt ver- 
gangenen wirtschaftlichen B liitezeit im Jahre 
1900  bis zu der gegenw ilrtig  herrschenden Hoch- 
konjunktur zu werfen.

E iner wirklich exakten Erfassung dieser Ma
terie ste llt freilich die R eichsstatistik  Schwierig- 
keiten entgegen, deshalb, w oil sie unter V b  des 
Gewerbeverzeichnisses „M etallyerarboitungsindu- 
strie, E isen und S ta lli11 auch alle handwerksmaBige 
V erarbeitung , w ie K lem pnerei, Schmiederei, 
Schlosserei usw ., begreift. Es war naturlich nicht 
angilngig, auch darauf die Betrachtungen auszu- 
delinen, wenn anders sie ein Bild uber die Arbeiter- 
bewegung in dor Eisenindustrie im gemeinhin 
yerstandenen Sinne des W ortes, also der fabrik- 
maBig betriebenen, geben sollten. Hinwiederum  
muBte mit dem W eglassen  aller Ausstande der 
Klempner, Schmiode, Schlosser usw . zu viel aus- 
gem erzt werden, natnlich die Streiks derjenigen  
Klempner usw. muBten nun unberiicksichtigt 
bleiben, die w irklich in Fabrikbetrieben beschaftigt 
waren; es darf aber w ohl angenommen werden, 
daB die Abweichung yon der W irklichkeit auf 
diese W eise eine kleinero ist, ais wenn die

s c h e r  - Dusseldorf.
(Nachdruck Yerbotcn.)

groBe Zahl der besonders unter den Bauschlossern  
und Bauklempnern stattgehabten Ausstande ais 
zur Eisenindustrie gehorig betrachtet worden 
waren. — Die unten angefiihrten Zahlen sind 
also etw as zu klein; immerhin werden auch sie 
lehrreich sein, da es ja  nicht so sehr auf die 
absoluten Ziffern, ais auf ihre Beziehungen zu- 
einaiuler in den einzelnen Jahren ankonnnt.

A n z a h l  d e r  S t r e i k s

1000 1901 1902 1903 1904 1905

in siimtlicheu 
Industrien . . . 

fRohstoff- u. 
In der I Halbzeag- 
Elsen- | Fertigwar.- 

V Industrie .

1433

4

36

1056

2

39

1060

2

31

1374

1

52

1870

4

67

2403

5

55

Zuaammen 40 41 33 53 71 60

in Prozenten der 
Gcsamtzahl. . . 2,8 3,9 3,1 3,9 3,8 2,5

Es ist zu bekannt und zu selbstverstandiich, 
ais daB es hier einer Erlauterung bediirfte, daB 
sich die Streiks in Zeiten hochgehender Kon- 
junktur zu raehren pflogen, wahrend bei un- 
giinstiger G eschaftstatigkcit dio A rbeiter w egen  
mangelnder A ussicht auf E rfolg ihre Forderungen  
auf bessere Zeiten zuriickstellen. Das tritt auch 
in der oben gegcbenen Uebersicht fiir die Ge- 
sam tzahl der Streiks deutlich hervor. N icht 
minder auch fiir die absoluten Zahlen in der 
Eisenindustrie, obwohl nicht in gleichem Grade 
w ie fiir die Gesam theit; doch das Jahr tiefster  
Depression, 1 902 , w eist auch die geringste Streik- 
ziffer auf. (In der Textilindustrie fanden selt- 
samorweise umgekehrt im Jahre 19 0 2  bei weitem  
die meisten A usstande sta tt.) Eine Abweichung
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zeigte  die B ew egung iii der Eisenindustrie von 
der durchsclmittlichcn silintlicher Industrien 
jedoch insofern, ais bei ihr das Anwachseu der 
Streikhaufigkeit schon friiher bcginnt, was seine 
Erklilrung wohl darin finden diirfle, dafi auch 
sie es ist, der ein wirt.schaftliclier Aufschwung 
zuerst zugute zu kommen pflegt. In Anbetracht 
dieses Umstandes friiheren uud schnelleren An- 
waclisens kann es alsdann natiirlich nicht mehr 
iiberrasclien, dafi sowohl im Jahre 1 900 , dem 
Absehlufljahre des vorletzten  w irtschaftlichen  
Aufschwungs, ais auch 1905,  in dem neuer
dings die geschilftlicho T atigkeit schon in hoher 
B liite stand und w eiter aufsteigenden Kurs ver- 
fo lgte, der Eisenindustrie an der Gesamtzahl 
der Streiks ein geringerer A nteil zukam ais in 
den Yoraufgehenden Jahren, wio die oben ge
gebene Uebersicht dartut.

Z a l i l  d o r  l i  o t r i o b e u n d  d e r  A r b o i t e r .

1000 1901 1902 1903 1904 1905

Zahl d. betroffen. 
Betriebe . . . . 57 41 35 68 73 76

Gesamtzahl der 

Arbeiter vor 
Streikbeginn . 17048 14010 5440 7480 29978 23229

Pro Betrieb . . . 299 342 156 110 411 305
Ilochstzahl der 

gleichzeitig 
Streikenden . . 2250 1466 1117 2820 4348 3522

In Prozenten der 
Gesamtzahl . . 13,2 10,7 20,5 37,9 14,5 15,2

Pro Betrieb . . . 39 35 32 41 60 46
Hochstzalil der 

gleichz. gezw. 
Feiernden . . . 105 454 99 32 324 887

In  Prozenten der 
Streileenden . . 4,7 31,0 8,9 1,1 7,4 25,2

D ie R elativ itat der Arbeiterzahl zu den von 
Streiks betroffenen Betrieben laBt erkennen, daB 
es 1902 und mehr noch 1903  eher kleinere 
B etriebe waren, auf die sich dio Ausstilnde er- 
streckten, 1904  und 1905  dagegen im Durch- 
sclm itt groBere W erke heim gesucht wurden; 
wurden doch von den Rohstoffe und Halbzeuge 
produzierenden 1903  nur eines, 1904  und 1905  
dagegen 4 und 5 von Streiks betroffen! In
annahernd gleichem Verhaltuisse w ie die Zahl 
der A rbeiter zur A nzahl der Betriebe steht 
naturgemaB auch die Hochstzalil der gleichzeitig  
Ausstandigen, w ie aus der folgenden graphischen  
D arstellung zu ersehen ist.

E s ist bezeiclinend, daB gerade in den 
Jahren tiefster und hochstcr Konjunktur der 
yerhaltnism aBig groBte T eil der W erke zu 
volligem  Stillstande kam, deshalb, w eil in jenen  
der W iderśtand der Unternehmer, in diesen das 
Ausharren der Arbeiter zusammen mit den Er- 
folgaussichten wachst. Bezeiclinend ist auch, 
daB von den nur sehr wenigen Aussperrungen, 
die wahrend des betrachteten Zeitraumes statt- 
fauden, allein v ier auf das Jahr 1902  entflelen

und auch mit vollem  E rfolge durchgefiihrt 
wurden, wahrend 1903  und 19 04  in  der E isen
industrie .nicht eine eiuzige Aussperrung vor- 
gefallen ist.

W as das Verhaltnis der Zahl der gleich
zeitig  A usstandigen zur Gesamtzahl der Arbeiter 
anlangt, so ze ig t dic K urventafel (in der der 
U ebersichtlichkeit der Zeichnung halber jene in 
Hunderten, diese in Tausenden angegeben sind) 
recht deutlich, daB es keinesw egs ein konstantes 
ist. 1903  w achst die Kurve der Streikenden  
bedeuteiul rascher ais die der Gesamtarbeiter- 
schaft, 1904 diese mehr ais jene. D ie Zaiil

----------  ■ Zahl der betroflenen Betriebe.
—— • •—  Zahl der volUg stillgelegten Betriebe.
— — — Ilochstzahl der gleichzeitig: Streikenden 

(in Hunderten).
............... Zahl der Yor Strcikbegłnn in den betr.

Betrieben beschłtftigten Arbeiter (in 
Tausenden).

der gezw ungen Feiernden is t sow ohl absolut 
wrie im Verhaltnis zur Zahl der Streikenden  
recht schwankend gew esen; die Zufalligkeiten, 
von der sie abhangt, lassen diesen Umstand er- 
klarlich erscheinen.

D ie relativr sehr groBe Zahl (60  bis 80 °/o) 
derjenigen B etriebe, in denen sich der Streik  
nur auf eine Spezialbeschaftigung bezog (siehe 
die folgende U ebersicht), w irft ein Liclit auf die 
von den Arbeiterorganisationen, insbesóndere yon 
den unter roter F lagge segelnden, mehr und mehr 
geiibte T aktik, immer nur eine K ategorie der 
A rbeiter, m oglichst eine solche, die fiir den B e
trieb von ausschlaggebender Bedeutung ist, die 
Arbeit nicderlegen zu lassen. W elcher Gewinn 
ihnen und den Streikkassen daraus erwachst, 
lieg t often zutage. Infolge dieser T aktik  is t
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es aber auch olino Kenntnis der einzelnen Fillle 
unmoglich, irgend etw as iiber dio Zalil der ge- 
zwungen Fciernden zu sagen, geschw eige denn 
Schliisse aus ihr zu ziehen.

B e t r i e b s z a h  1. G r u n d  u n d  B e e n d i g u n g  

d o r  S t r o i k a .

Jahr

Yon den Streiks

wurden betroflen Betriebe betrafen wurden beendet
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1900 57 33 i —  7,0 20 7 15 1 1

1901 41 29 3 - 7,3 32 — 13 1 6

1902 35 28 5 == 14,3 23 3 10 3 7
1903 68 49 7 =  10,3 42 7 22 1 14
1904 73 53 13 =  17,8 51 18 30 2 18
1905 76 45 10 =  13,2 54 8 27 1 12

Ueber die Griinde der Ausstande is t scliwer, 
aus den von der R eichsstatistik  gegebenen Zalilen 
ein U rteil zu fallen, w eil diejenigen Streiks, bei 
denen sieli die Forderungen der A rbeiter auf 
mehrere Gegenstande beziehen, vora Kaiserlielien  
Statistischen Amte in jeder der betreffenden 
Rubriken gezah lt werden. Klar ist, daB mit 
ansteigender Konjunktur sich auch die Lohn- 
forderungen der A rbeiter erhoht und gemehrt 
haben.

E r g o b n i s  d e r  S t r e i k s .

Jahr

Gesamt-
zahl
der

Streiks

Yon den Streife& hatten Erfolg

Tollen tellwelseń ketneu

abs. in % abs. in % abs.; la %

1900 40 3 7.5 U 27,5 26 65,0
1901 41 8 19,5 8 19,5 25 61,0
1902 33 0 18,2 8 24,2 19 57,6
1903 53 10 18,9 13 24,5 30 56,6
1904 71 13 18,3 25 35,2 33 46,5
1905 60 12 20,0 17 28,3 31 51,7

Aus der U ebersicht iiber die Ergebnisse der 
Streiks geht hervor, dafi noch bei weitem die 
meisten Ausstande ohne jeden E rfo lg  ihr Ende 
fanden, ein Zeichen, daB in der Mehrzahl aller  
Falle gew issenlose H etzer das Einvernehmen 
zwischen A rbeitgeber und -nehmer triibten, indem 
sie diese zu unberechtigten Forderungen hin- 
rissen und schlieBlich in eiuen Ausstand zum 
Schaden beider T eile drangten. Denn wo wirk- 
lich berechtigte Forderungen vorliegen, kann 
sich der A rbeitgeber und wird er sich nicht

ihrer Erfiillung entziehen. In diesem Sinne 
sclirieb auch der kttrzlich erscliienene II. Ge- 
schaftsbericlit des Arbeitgeberverbandes fiir den 
B ezirk der N ordwestlichen Gruppe des Vereins 
deutscher Eiseu- und Stahlindustrieller: „Es
widerspricht vollkommen den Tatsachen, wenn 
die Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ais gegensatzliche h ingestellt werden. Im Gegen- 
teil sind beide eng aufeinander angewiesen. D as 
Bestreben des Unternehmers is t deshalb natur- 
gcinaB darauf gericlitet, die Zufriedenheit seiner 
A rbeiterschaft zu erbalteu. A llgem ein hat in 
unserem Gebiete der Arbeiter A nteil au der 
gunstigeren M arktlage genommen. Im Jahre 
1904  betrug sein durchsclmittliches Melirverdienst 
gegeniiber dem Vorjahre iiber 10 °/o- E s ist  
bekannt, dafi inzwischen abermals sehr betrilcht- 
liclie Lolmerholiungen stattgefunden haben, so 
dafi der H ehryerdienst des Jahres 1905 Hen 
obigen noch wesentlich iibertreffen w ird .“ W enn  
nun dieser Arbeitgeberverband in seinem Ge- 
schaftsjahre 1 9 0 4 /0 5  fiir seinen Bereich nur 6, 
1 9 0 5 /0 6  nur 19 Streiks zahlt, so is t ganz offen- 
sichtlich, dafi dort, wo es sich um berechtigte 
Forderungen handelt, die Arbeitgeber auch ohne 
Streiks ihren Arbeitern geben, was ihuen ge- 
biihrt. Dafi es sich aber in w eitaus den meisten 
Fallen, in denen es zum Streik kommt, um 
iibertriebene, unerfullbare Forderungen handelt, 
laBt die versohwindend kleine Zalil der von  
vollem E rfolge begleiteteu Ausstande klar er- 
kennen.

Ihre verhaltnism afiige Zunahme ebenso wie 
die der Ausstande mit teilweisem  E rfolge in den 
letzten  Jahren is t auf mehrcrlei Griinde zuriick- 
zufiihren: einmal is t  der Unternehmer in Zeiten 
aufsteigender Konjunktur elier geneigt und ge- 
zw ungen, nachzugeben ais beim Darniederliegen  
goschaftlicher T atigkeit, wahrend im Gegensatze  
dazu der A rbeiter ebendann seine Forderungen  
nacbdriicklicher geltend zu machen yerm ag; 
anderseits mag der immer festere Zusammen- 
schlufi, das immer groBer werdende Solidaritats- 
gefiihl der Arbeiter das Seinige mit zu den Er- 
folgen beigetragen haben. Obzwar die A rbeit
geber in den letzten  Jahren viel von ihnen ge- 
lernt haben, obwolil v iel an dem Ausbau und 
der F estigung ihrer Organisationen gesehehen  
ist, muB doch immer wieder der R uf an sie er- 
gehen, nicht zu ruhen, keine Opfer zu scheuen 
und der Macht die Macht entgegenzustellen. Es 
is t im wirtscbaftlichen Lcben wie im Leben der 
Vijlker: nur ein b e i d e r s e i t s  g l e i c h m a B i g  
b e w a f f n e t e r  Friede kann den Frieden ga- 
rant.ieren.
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Bericht uber in- und auslandische Patente.

Patentanmeldungen,
welche von dem angegebenen Tage an w a h r e n d  

zwe i e r  M o n a t e  zur Einsichtnahme fur jedermann 

im  Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

24. Septembor 1906. KI, 7b, R  21402. Maschino 
zum SchweiBen Yon Rohren und anderen Hohlkorporn 
aus Blech. Heinr. RoiBig, Krofeld-Bockum.

KI. 24 o, T 10 924. Fouerung mit drohbarom Rost 
und gotronntor Ent- und Tergasung. Carl Tobelmann, 
Berlin, Kurfiirstendamm 56.

KI. 49 o, P 17 556. Steuerung fiir Riemen-Fall- 
hiimmer mit stiindig umlaufender Ilubflcbeibe. Ernst 
Peters, Dusseldorf, Fiirstenwallstr. 59.

KI. 49 f, L 20 389. Richtmascliino fiir Walzstiibo 
mit yeratellbarer Richtrollo. Ernst Langhoinrich, Kalk 
boi Koln.

KI. 49f, W  24 995. Yorrichtung zum Biegen von 
Rohron. August AYuhrle, Hohenberg a. Eger.

27. Soptember 1906. KI. la ,  A 12 199. Schwing- 
siob zum Entwassem von Waschprodukton und zum 
Klassieren yon Kohlon, Koks, Kies u a w. Peter Altena, 
Gelsenkirchen.

KI. 24e, Sch 23 596. Yerfahren zur Yorgasung 
von teerhaltigon Brennstoffon in einem SyBtom von 
zwoi oder mehr oinzeln zu betreibenden Gaserzeugern, 
durch welche nacheinandcr dor BrennBtoff golangt, 
bis er im letzton y o l l B t i t n d i g  Torgast wird. Paul 
Schmidt & Desgraz, Tochnischos Bureau, G. ni. b. H., 
Hannovor.

1. Oktobor 1904. KI. 18b, L  22 350. Yerfahren 
zur Herstellung Yon FluBeisen und FluBstahl mittels 
des basischen Konyortorprozesses. Luxemburger Berg- 
werks- und Saarbruckor Eisenhiltton-Akt.-Ges., Bur- 
bach b. Saarbriicken.

KI. 27 b, S 22 596. Druckregler fiir Geblaso. 
SiegenerMaschinonbau-Akt.-Gos. yorm. A. & H . Oechol- 
h&user u. E. Zoebisch, Siegen.

KI. 31 b, 1' 10 889. Yorrichtung zur Herstellung 
von Formen fiir Riemenscheiben ohno Toilung im 
Kranzo, aber mit Toilung in dor Speichenebene. Franz 
Tangerding, Bocholt i. W .

KI. 31c, H  36 550. Modellwalzo zur Herstolluug 
yon GuBformon. Lucas P. Hasenkamp u. Diederich 
Liesen, Heerdt.

KI. 80 b, J  7050. Yerfahren zur Herstellung 
liydratwasserhaltigor Bindemittel fiir die Kunststein- 
fabrikation odor fiir die Brikettierung von Erzon und 
dergloichen mittels des DSmpfyerfahrens. Max Reicho, 
Paris; Yertr.: Dr. W . Karsten, Pat.-Anw., Berlin 
SW . U .

4. Oktobor 1906. KI. 7a, H  37 707. Pilgerschritt- 
walzwerk zum Ausstrecken Yon Rohron und andoren 
Hohlkorporn, bei welchem die AuBstrockung durch 
Bich stiindig im gloichen Sinno drohende und durch 
Yorschiobung ihres Tragbockes Yor- und zuriick- 
bowogte Kaliberwalzen orfolgt; Zus. z. Pat. 174 373. 
Otto Heer, Ziirich; Yertr.: O. Hoeson, Pat.-Anw., 
Berlin "W. 66.

KI. 7 a, Q 525. Trio-Mehrfachwalzwerk zur Her- 
stellung yoii Walzgut aller Art. Kalker Werkzoug- 
maschinen-Fabrik Breuer, Schuinacher & Co., Aki.-Ges., 
Kalk b. Koln.

KI. lOa, K  28 282. Koksofen mit senkrechten 
Heizziigen und diese oben Yerbindendem L&ngskanal; 
Zus. z. Anin. K  28 841. Heinrich Koppers, Essen, 
Ruhr, Wittringstr. 81.

KI. 10 a, K  28 600. Solbsttatige Zugwechselyor- 
richtung fiir Regeneratiykoksofen und dergl., bei der 
die Gasleitung Yor demWechseln abgestellt wird und

die Luft- und Rauchschieber gomeinsamen Antrieb 
besitzen. Heinrich Koppers, Essen, Ruhr, Wittring- 
strafio 81.

KI. 10a, Sch 25 635. Yorrichtung an Kokskohlen- 
Stampf- und Beachickungsmaschinen fiir Koksofen, 
um boim Zuriickziehen des Stampfkastenbodens aus 
dem Koksofen oin Stauchen und Abbrockeln deB 
Kohlenblockes zu yorhiiten. Walter Schumacher, 
Diisseldorf, Charlottenstr. 47.

KI. 18a, F 19 778. Yorfahron zum Zusammon- 
ballon feinkornigor odor Btaubformigor Erzo in einem 
mit Kohlenstaubfeuerung betriebonen schriiglicgenden 
Drohrohrofon unter Einfiihrung oines Sintermittels in 
Staubform. Feliner & Ziegler, Frankfurt a. M.

KI. 18a, M 27 848. Hochofenwindforra mit aua- 
wechselbarem Mundstiick, welches in sich goschlosson 
ist. Oscar Morczinek, Bouthon O.-S., u. Peter Macha, 
Laurahiitte.

KI. 21 h, K  30359. Solbsttatigo Stromausschalte- 
Yorrichtung fiir olektrischo Oefen. Klewe & Co., 
G. m. b. H., DreBden.

KI. 21h, K  31 329. Selbattatigo StromauBBchalte- 
vorrichtung fiir elektrische Oefen, gemaB Anmoldung 
K  30359; Zus. z. Anm. K  30 859. Klewe & Co., 
G. ni. b. H., Drosden.

Gebrauchsmustereintragungen.

24. Soptombor 1906. KI. 7a, Nr. 287 747. Duo- 
Walzwerk m it Einatich auf beiden Soiten. Otto Ródor, 
Berlin, Wegelystr. 1.

KI. 18c, Ńr. 287 916. Glasfltischchen mit farbigem 
Inhalte zur Darstellung der Gliihfarben des Stahls 
beim Harton. Fa. B. Huntsman, Attercliffe, Sheffield, 
Engl.; Yertr.: D. W . Routlinger, Pat.-Anw., Frank
furt a. M.

KI. 19 a, Nr. 288 001. Schionenbefestigung mit 
besonders auf der Schwolle bofostigter Lagerplatte. 
Bochuiner Yeroin fiir Borgbau und GuBstahlfabri- 
kation, Bochum.

KI. 24 f, Nr. 287 944. Roststab, desson auswechael- 
bare Kopfo auf eine hochkantgestellte Blechschiene 
aufgeschoben und zu beiden Soiten derselbon mit 
senkrechten Luftkaniilen yersehon sind. Fa. O. Lochner, 
Gera, ReuB.

KI. 24 f, Nr. 288 008. Vielkantroststab, dessen 
auswechaelbare stahlerne Hohlkopfo auf einen Yon 
zwei hochkantstehonden Blochon gebildoton nohlbalken 
reitend aufgescbobon sind. Fa. O. Lochner, Gera, ReuB.

KI. 31 c, Nr. 287 997. Schmelzofen fiir Metalle, 
dessen Feuerbriicke dem Hord je nach Bedarf Yor- 

gowarmte Luft zufuhren kann. Theodor .Ilagemann, 
Biebrich a. Rh.

Deutsche Reichspatente.
KI. 12o, Nr. 169817, Yom 28. Juni 1904. J u l i u s  

A l b o r t  E l s n e r  i n Do r t mu n d .  Verfahren zu r  Ab- 
scheidung der in Hochofengasen und dergl. enthal- 
tenen festen magnetisierbaren Bestandteile (z. B. 
Eisem taub) mittels Durchleitens der Gase durch m it 
Stiiben oder Platten ausgestattete Kammern.

Die unreinen Gase werden durch Kammern ge- 
leitet, die m it Staben oder Platten yersehen sind. 
Letztere worden so stark magnetisch erregt, daB sie 
aus dem Gasstrome die magnetisierbaren Bestandteile 
(Eisenstaub) anziohen und festhalton. Es erfolgt dann 
zwecks Entfernens dos angesaminolten magnotischen 
Staubes zeitweilig eine Unterbrechung dos elektrischen 
Stromes, wahrenddessen durch Klopfen oder Ab- 
streichen das Loslosen der Eisonteilchen befordort 
wird.
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K I. 49f, Nr. 168371, yom 26 . Januar 1904 . 
L u d w i g  S c h r o d e r  i n  B e r l i n .  Yerfahren zum  
Zusammenschwei/Sen eon Schienen mittels des elek
trischen Lichtbogens.

Erfinder scblagt yor, der ganzen SehwoiBstelle 
nicht wio bishor durch eingefiigtes Metali dio gleicho 
HSrto zu geben, wobei sie entweder zu hart oder zu 
weich gemacht werden muB, sondern die Schienen- 
stofie am FuBo der Schienen durch weicheres, am 
Kopfe, wo die Abnutzung oino sohr groBo ist, durch 
hartes Eisen zusammenzuschweiBen.

Es wird daher bo yerfahren, daB zuorst weiches 
kohlenstoifarmes Eisen in die Fugę eingebracht wird 
und damit die StoBenden dor Schienen bis nahe untor 
den oberen Teil des Schienenkopfes initeinander ver- 
s c h m o lz e n  w e rd e n .  Zur Z u sa m m e n B c h w e iB u n g  des 
l e tz te n  oberen Teils (etwa 1 bis 2 cm) wird dann 
kohlenstoffreiches Eison bezw. Nickel, Mangan odor 
irgend ein anderes Hiirtungsmittel oder ein Gemisch 
yorschiedener Bestandteile zu g eB e tz t, so daB nach dem 
Erkalten der oboro Teil des Schionenkopfcs a u s  
hartem, sich schwer abnutzendem Materiał besteht.

T ' K I. 40 e, Nr. 168 253, yom
21. Februar 1905. C h r i s t i a n  Jo- 
h a n n s e n  i n  O e w e r s o o  b. Flens- 
burg. Nietengegenhalter m it Schlag- 
kolben.

In  dor den Schlagkolben m 
ftthronden Hiilse h ist yorne ein be- 
sonderer Druckkopf a mit einem 
Zapfen b zwischen Federn d ein- 
gesotzt, der beim Nieten den Riick- 
schlag auf den Schlagkolben m  iiber- 
tragt, ohne daB dio Iliilse h eine 
Schlagwirkung erfahrt. Hierdurch 
soli boim Nieten das sonst unver- 
moidlicho Abspringen der Hiilse yer- 
hiitet werden.

K I. 49 e , Nr. 1G8 277, yom 
17. Mai 1902. F. B a n n i n g ,  A.-G. 
in  H a m m  i. W . D am pfhydrau- 
lische Presse.

Die Presse besitzt zwei oder 
mehr yerschieden groBe Dampfzylin- 
der, von denen jeder mit einem 
hydraulischen Kolben yerbunden ist. 
Die Dampfzylinder sind bo mitein- 
ander yerbunden, daB, nachdem der 
Frischdampf in dem ersten (kleine- 
ren) Zylinder Arbeit yerrichtet und 
einen Teil des Pressenhubes hervor- 

gebracht hat, er in den zweiten (groBeren) Zylinder 
geleitet wird und hier weiter expandierend den Rest 
des Arbeitshubes der Presse bewirkt. Den bisherigen 
dampfhydraulischen Multiplikatoren gegenfiber soli 
eine DampfersparniB yon 30 bis 50 °/o erzielt werden.

K I. 24 c, Nr. 168684, yom 19. Februar 1905. 
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 s  
B u r e a u , G. m. b. H. i n H  a n n o v e r. Yerfahren  
zu r  ZufUhrung eon Gasgemischen zu  Schmelz-, 
Schwei/S-, Wćirmedfen und dergl.

Die Erfindung bozweckt, bei Schmelz- usw. Oefen 
das zu behandelndo Gut in allen Teilen auf móglichst 
gleichmaBiger Temperatur zu erhalten. Deshalb wird 
auf das in den Ofen aufgegebene Gut ein Gasstrom 
geleitet, welchetn zur Erzeugung der erforderlichen 
Schmelz- odor Heiztemperatur ein UeberschuB yon 
Luft beigegeben wird. Hintor der EinfuhrungBstelle 
dieBCB Luftgasgeniiflcbes wird ein zweites Gemisch 
von Luft und Gas eingeleitet, welchem das Gas jedoch 
im  UeberschuB beigemischt ist. Diese beiden Zu- 
fiihrungen des Gas- und Luftgomi3cheB sind senkrecht

odor geneigt zuoinander angeordnet. Es bildet sich 
mit dom UoberschuB dor Luft dor zuerst eingeleiteten 
MiBchung durch Yerbrennung dos an der zweiten 
Stello zugefiihrten GasuberschusscB oino lange, uber 
den gosainton Ofeninhalt gloichmaBig sich ausbroitende 
Flammo, wolcho das geschmolzono oder erhitzte Gut 
iiberall auf gleichmaBiger Temperatur erhalton soli.

K I. 24e, Nr. 168517, yom 10. Dezembor 1904. 
M ax  IC a lt in  S u l z b u r g ,  Badon. Gaserzeuger 
mit einem in den Schacht eingebauten Wassererhitzer.

In  den Gaserzeuger ist ein yom Gasabzug k  
gesonderter Fallschacht f  oingebaut, dor bis in die 
Nahe des Rostes e reicht und von einer llohrBchlango a 
umgeben ist, dio zum Erhitzen yon Wasser diont. 
Wasser und Luft werdon durch Rohr g unter den 
Rost e geleitet.

K I. 24 f, Nr. 16S874, yom 28. Dezember 1904. 
A n t o n v o n K e r p o l y i n A V i o n .  Pyramidenartiger 
Drehrost fi ir  Gaserzeuger.

Der auf dem drehbaren Untorteil g gelagerte 
pyramidenformige Rost m  besitzt in wagerechter Ebene

einen rhombiBchen, yieleckigen oder elliptischen Quer- 
schnitt. Hierdurch wird bei seiner Drehung der zu- 
sammengobackene Brenristoff durch dio yorspringenden 
Ecken yerhindert, indem diese die Kohle in fort- 
gesetzter unregelmaBiger Bewegung erhalten.

Die Luft wird dem Gaserzeuger durch Rohr n 
zugefiihrt.
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KI. lS a , Nr. 168 738, Yom 25. Dezember 1904. 
L ś o n  G e u z e  i n  T r i t h - S a i n t - L o g e r ,  FTankr. 
Yorrichtung zum  gleichmćtfligen Beschicken des Schiitt- 
trichters bei Hochofen m it zentralem oder seitlichem 
Gasabzugsrohr und selbsttiitigem Schragaufzug.

Das mittels der Wagen c auf dom Schragaufzug 
a zur Ofongicht geforderto Gut wird selbsttatig in 
einen ringformigen Behiilter y  entleert, der durch 
ZwiBchenwiinde in mehrere Abteilungen geteilt ist, 
dereń jede genugend Baum . fiir oino Wagenladung 
hat. Um siimtliche Behiiltor y  Yon a aus beschicken 
zu konnon, sind Bie auf Kugoln drehbar gelagert. Die 
Drehung erfolgt selbsttatig von der Welle t des 
Schriigaufzuges aus mittels des Zahnrades li und des 
Zahnkranzes i, und zwar bei jeder neuen Wagenladung 
um eine Abteilung y. Sind siimtliche Behiiltorabteile 
gefiillt, so findet selbsttatig Entleerung derselben in 
den unteron Beschickungsraum d statt. Jeder Bc-

K l. lO a , Nr. 169079, vom 29. Oktober 1902. 
H e i n r i c h  K  U p p e r s i n D o r t m u n d .  Greifcor- 
riclitung fi ir  Kohlenstampferstangen.

Auf der Stampferstange i gleitet ein Schlitten f, 
welcher Yon der Kurbelwelle b mittels der Kurbel c, 
der Kurhelstange d und dea Kleminhobels e auf und 
nieder bewegt wird. Das Ahwfirtsbewegen des Schlit- 
tens f  erfolgt ohne Fcstklemmen der Stange *; beim 
Hochgehen desselben wird jedoch der Hebel e so 
gedreht, dali er auf das Druckstuck n  auftrifft und 
dieses so fest gegen die Stange i preBt, daB sie mit- 
genommen wird. In  dor Hochststellung gibt dann 
der Hebel e durch Anschlagen gegen k  das Druck
stuck wieder frei, was oin Niederfallon des Stampfers 
zur Folgo bat.

Die Kopffliiche des Kloinmhebels c ist so ge- 
krummt, daB er auf das Driickstiick im  wesentlichen 
einen Druck in wagorechter Richtung ausubt.

haltory besitzt eine Bodenklappo o, dio fur gewohnlicli 
durch Ketten geschlossen gehaitou werden kann. Silmt- 
liche Kottcn werden durch die an dem Behiilter y  
Bitzende Stange l regiert, dio, in senkrechter Richtung 
Yerschiebbar, sich mit einem Ansatz in einer fest 
angeordneten Ringbalin )• fahrt. Letztere ist an einer 
Stello ansteigond, so daB, sobald der Ansatz der Stange l 
in diesen Teil dor Ringbabn r gelangt, die Stango l 
angohoben wird und infolgedessen die Kette p  ent- 
sprechend nachlaBt. Hierdurch klappen siimtliche 
Bodenklappen o herunter und entlaBsen ihre Be- 
Bchickung in den unteren BeschickungBraum d, aus 
dem sie durch Senken der Gloeke m in den Ofen 
gelangt. Bei weiterer Drehung dug Behalters y  wird 
dio Stange l durch die jetzt absteigend angelegte 
Ringbahn r  wieder nach unten gezogen und hierdurch 
siimtliche Bodenklappen o gleichzeitig wieder ge
schlossen. Dieser Yorgang wiederholt sich Yollig 
selbsttatig bei jeder volien Umdrehung des Behaltera y.

K l.4 9 f , Nr.16.S924, Yom 29. August 1903. Ca r l  
P a h d e  i n  B r o s l a u .  Yerfahren zum  Schweifien 
von Eise?ibahnschienen durch Schmelzen der Sto/S- 
fId che und des zu r  Ausfiillung der Fugę dienenden 
Eisens mittels des elektrischen Lichtbogens.

Die SchweiBung des SchienenstoBes erfolgt in 
zwei Operationen; zuniEchst wird der SchienenfuB und 
dann der Schienenkopf geschweiBt. Hierdurch wird 
os moglich, zunachst die Enden der beiden Schicnen- 
f&Be mit weichem Eisen und dann die Kopfe mit 
hartein Eisen (Tjegierungon des Eisens mit Silizium, 
Obrom, Nickel, Wolfram usw.) zu yerschweiBen, ohne ein 
Yermischen der Yerschiedenen SchweiBmetalle befurch- 
ten zu miissen (yorgl. Patent 168 371 auf Yor. Seite.)

I m  ist eino Hebelbremse, mittels welcher dio von 
einer bostimmten Stelle x  an nach un ten  Yorjiing te  

Stange i in gewissen Hohenlagen, in denen sio Yon 

der weiter auf und nieder gehenden Greifyorrichtung 
nicht mehr mitgenommeu wird, fostgohalten wird.

K I. 31 c, Nr. 1704S0, Yom 19. Marz 1905. Ber- 
l i n e r F o r m - P u d e r w e r k e F r i t z K r i p k o i n B e r l i n .  
Modellpuher.

Die bei dor KorkYerarbeitung sich ergebondon 
Abfalle werden bis zur Pulverfeinheit zorinahlen und 
ais Modcllpuder benutzt. Im  Gegensatz zur eigontlichen 
Korkmasse lassen sie sich leicht bis zu Staub zermahlen, 
sio enthalten geniigend liarzige StofTe, um das Wasser 
abzustoBen.

K I. 10a, Nr. 168939, vom 28. Mai 1904. Gu s t a v  
R o i n i n g o r  i n W o s t e n d  b e i  B e r l i n .  Yerfahren  
zu r  Erhohung der Ausbeute an Ammoniak- und 
Cyanverbindungen in Koksofen, anderen Entgasungs- 
ófen und in Yergasungsńfen.

Die Kokskohle wird Yor dem Einbringen in die 
Koksofenkammern mit einem aus entwassertem Teer 
und techniscliem Kalziumcyanamid (Kalkstickstoff) be- 
stehenden , heiB hergeste llton  Gemenge Yerm ischt. Die 
Ueberfiihrung des Stickstoffes des Cyanamids in Ammo
niak erfolgt im Koksofen teils durch den Wasscr- 
gehalt der Kohlen oder eingefuhrten Wasserdampf 
nach der Forinel CaCNs +  3 lis O =  CaC03 -f 2 NH3, 
teils durch Cyanbildung unter Addition y o i i  Kohlenstoff 
zum Cyanamid. Das entstandene Cyan kann dann auch 
in bekanntor Weise in Ammoniak ilbergefiihrt werden.
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Statistisches.
Erzeugung der deutschen Hochofenwerke im September 1906.

B e z i r k o

Anzahl 
der 

Werke 
im Be- 
richts- 
Monat

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

Im
Allg. 1906 

Tonnen

lm
Sept. 1906 

Tonnen

vom 1. Jan. 
bis

30. Sept. 1906 
Tonnen

lm 
Sept. 1905 

Tonnen

Toni l.Jati.
bU

80.Sept.lW5
Tonnen

J, Rheinland-Westfalen.......................................... — 86200 84519 783235 74643 626910
to Siegerland, Lalinbezirk und HosBcn-Nassau . — 21318 19099 159973 16510 127791

•o a o - — 8103 8572 74179 8685 66903

« J Pom m ern ................................................................ — 13620 13000 117240 13020 114875
Hannover und Braunschw oig .......................... — 83501 8152 57660 5825 37947

_C3 . O •— Bayern, Wurttemborg und Thuringen . . . — 2343 2443 19968 2306 20690
Saarbezirk ....................................................... i - 7038 7438 63832 7072 62149

3 * Lothringen und Luxemburg............................. / - 33682 32532 307106 40780 321735

GieBerei-Roheisen Sa. — 180654 175755 1583193 168841 1379000

t Rheinland-WeBtfalen...................................... __ 23572 22978 221570 21429 194358
Siegerland, Lalinbezirk und Hessen-Nassau . — 3836 4351 30856 2648 28268
Sch les ion ................................................................ — 5648 5599 41394 4217 36338

i Hannover und B raunschw oig .......................... — 6010 6190 61060 6340 56650
co **

BeBsemer-Roheisen Sa. — 39066 39118 354880 34634 315614

Rheinland-Westfalen . . __ 284283 272314 2452846 256007 2053746
/-s

« 2 Siegerland, Lahnbezirk und Hesson-Nassau . — — — — — 3

■5 -S Sch les ion ................................................... — 21434 23663 204818 24882 185863
HannOTer und Braunscliw eig .......................... — 26239 25093 203797 19750 177178

rS So Bayern, Wiirttemberg und Thuringen . . . — 12419 12320 114539 12120 97980
B -gO n S aa rb e z irk ............................................................ \ ~ 70554 70466 608859 63819 535921
S  3-o Lothringen und L u x e m b u rg .......................... i - 277942 266831 2415707 241894 2119836

Thomas-Roheisen Sa. — 692871 670687 6000566 618472 5170527

a *=r Rheinland-Westfalen...................................... __ 43275 41822 342807 33561 228739
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . — 29259 29973 274850 23397 200581

.= 1 5 Sch lesion ................................................................ — 8372 9798 75522 8227 70555
c2' £ ‘5 P om m ern .............................................. — __ __ __ __ __
m . *s 1 ^  o Bayern, Wiirttemberg und Thuringen . . . — — — 2434 — 1130

-S.2=£co S Stahl- und Spiegeleisen ubw. Sa. — 80906 81593 695613 65185 501005

Rheinland-Westfalen................. __ 2562 4979 37219 3063 20086
£ .= Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . — 17281 17255 160076 19721 154218

■s s> Sch les ion ................................................................ — 32879 28986 271206 27824 272498
as
-i eJo* Bayern, Wiirttemberg und Thuringen . — 538 510 4408 1120 9280

Lothringen und Luseinburg.............................. — 18200 17870 165822 14920 141368

Puddel-Roheisen Sa. — 71460 69600 638731 66648 597450

Rheinland-Westfalen . . . __ 439892 426612 3837677 388703 3123839
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau . — 71694 70678 625755 62276 510861

0 a Sch lesien ................................................................ — 76436 76618 667119 73835 632157
&ca P om m ern ................. .............................................. — 13620 13000 117240 13020 114875

nannoYcr und B raunschw oig .......................... — 40599 . 39435 322517 31915 271775

B -S Bayern, Wiirttemberg und Thuringen . . . — 15300 15273 141349 15546 129080
a s S a a rb e z irk ................................................... — 77592 77904 672691 70891 598070
CT3 Lothringen und Luxemburg .......................... — 329824 317233 2888635 297594 2582939

Gesamt-Erzeugung Sa. — 1064957 1036753 9272983 953780 7963596

GieBerei-Roheisen............................................... — 180654 175755 1583193 168841 1379000
n Bossomer-Roheisen............................................... — 39066 39118 354880 3463.4 315014

Thomas-Roheisen............................................... __ 692871 670687 6000566 618472 0170527
w 1:0 Stahleisen und Spiegeleisen.............................. — 80906 81593 695613 65185 501005

Puddel-Roheisen............................................... — 71460 69600 638731 66648 597450

cS Gesamt-Erzeugung Sa. — 1064957 1036753 9272983 953780 7963596

Sep t ember :  E infuhr: Steinkohlen 844 588 1, Braunkohlen 567 356 t, Eisenerze 1165 154 t, Rohoisen 39 407 t.
Ausfuhr: Steinkohlen 1 706475 t, Braunkohlen 1 319 t, Eisenerze 371 812 t, Roheisen 48055 t. 

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

Yereinigte Staaten von Amerika: September: 2 003 000 t; Belgien: September: 114 500 t.

1 Die Erzeugung von einem Werke ist neu in die Statistik aufgenommen worden.
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Berichte uber Yersammlungen aus Fachvereinen.

Internationaler MaterialprufungskongreO.
(SchluB von Seite 1274.)

Einen noucn

A p p a ra t  z u r  a u to m a tis c h e n  R o g is t r ie ru n g  
e in e s  S c lia u b ild e s ,

aus dom dor Zuaammenhang zwischen don Kriiften 
und Deformationen wahrend einer Schlagprobo zur 
Darstellung gelangt, hat ebenfalls Fiirst A n d r ś  
G a g a r i n o - S t .  Petersburg erfunden.

Der Hairimor d der Probomaschino (siehe boi- 
folgcnde Abbildung) fallt auf don Probestab c. Der 
letztere ruht auf oinem AinboB a , der selbst wieder 
auf dem oberen Endo oiner ais Dynamometer dienen- 
den Rohre aufgesetzt ist. Es soien nun die Vorgiingo, 
wolche nach Berillirung deB Hammera mit dem Probe
stab eintreton, niiher botrachtot. Die Entfornung 
zwischen Hammer und AinboB yerkleinort sich in 
dem MaBo, wie dio Deformation (bezw. Zusammen-

drQckung) des Probestabes wiichst. Gloichzeitig sinkt 
aber auch der AmboB dadurch, daB die Stahlrohre 
koinprimiert wird. An einem Fiihrungsarm dor Ma- 
schine ist ein Kugellager e befestigt. In demselben 
ist eino Kogel von der A rt, wie sie bei Fahrradern 
iiblich ist, eingelagert. Dio Kngel wird von einer 
Nadol g derart durchdrungcti, daB sie mit der Kugel 
einen einzigen Korper darstollt. Die Nadol kann 
sich nur um den Mittclpunkt der in Redo stehenden 
Kugel bewegen. Tor der Nadelspitze befindet Bich 
oin Abachnitt einer Hohlkugel, wolcho mit einem 
Blatt aus Bloi (yerzinnt nnd geschw2rzt) ausgekleidet 
ist und auf welcher allo Bewegungen der Nadol ro- 
giBtriert werden. Dor notwendigo Druck der Nadel 
gegen dio Kugelkalotte wird durch eine kleine Spring- 
feder gesichert, welche in die Nadel eingelegt ist und 
das Heraustreten der Nadelspitze j  bewirkt. Dor 
AmboB a besitzt eino horizontale R ille , in der sich 
eine Kugel i bewegt, welcho auf dem Lochendo der 
Nadol g aufgesteckt ist. Der AmboB nimmt bei seiner 
Abw&rtsbewegung die Nadel m it, die Nadelspitze j  
geht in die Hohe und zeichnet eino yertikale Linie. 
Dor Hammer d tragt ein Gabelstuck m  mit einem 
spiralformigen Ausschnitt n. Im  Moment der Be- 
riihrung des Ilammers und des Probestabes gleitet 
der Ausschnitt n iiber eine dritte, gleichfalls auf der 
Nadel g rnontierto Kugel o. Die Achso des spiral-

fiirmigen AusschnitteB ist yertikal und goht durch don 
Mittclpunkt der Kugel f. Diese Anordnung bewirkt, 
daB bei Verminderung des Abstandes zwischen Ilammor 
und AmboB dio Nadelspitze eino yon links nach rechts 
gohende horizontale Linie auf der Kugelkalotte zeichnet. 
Die Kombinierung der boiden Bewegungon g ib t, daa 
gesuclite Kurycnbild, das den Zuaammenhang zwiachon 
den Kriiften und den zugehorigon Deformationen ver- 
anBchaulicht.

Ueber dio

A rte n  d e r  F o ru iT e riu id e ru n g  u n d  des B ru c lie s  
boi Schw eiO - u n d  F lu C eisen  

haben F. O s m o n d ,  C h. F r 6 m o n t und G. C a r t a u d  
eine Arbeit oingeliefert.

Es ist bekannt, daB sowohl SchweiB- ais auch 
FluBoiaen ein Aggregat polyedrischer und im a ll-  
gemoinen gleichachsiger Kornor yorstellt, welche mit 
den Zollen der organischen Korper yerglichon werden' 
konnen. Jede Zello iat der Sitz eines Kristall- 
Individuums von a-Eisen, welches nach kubischem 
System kristallisiert ist und deB sen graphische Orion- 
tierung innerhalb einer Zello wohl konstant bleibt, 
aich jedoch yon Zoile zu Zclle and er t. SchlieBlich 
kann das Eisen in gowissor Beziehung auch ais ainor- 
phor Korper betrachtet werden, wenn man Forniyer- 
anderungen yon solcher GroBe in Beriicksichtigung 
zieht, daB im Vergloich zu den W irkungen dor Form- 
yeranderungen die Dimensionen der u rB p r iin g lic h e n  
Strukturelemente yernachliissigt wordon konnen.

Man muB also die Annahme geltcn lassen, daB 
das Eisen gleichzeitig alle drei in oinom anorga- 
nisehen Korper uberhaupt moglichen Strukturforinen: 
amorph, zellig und kristallinisch, besitzt. Jedo dieser 
Strukturformen hat gewisao, ihr speziell oigentlimliche 
Formveranderungon zur Folgo. Die Forinverande- 
rungen amorpher Korper folgen, wio bekannt, geo- 
metrischen Geaotzen. W ir wollen dieae Formvorande- 
rungen „banale" nennen, woil sie allen Korpern ge- 
meinsam Bind. Bei Korpern, d ie  eine s p e z i f i s c h e  
Struktur besitzen, passen sich die „ b a n a l e n "  Form- 
yerfinderungen dieser Struktur —  soi s io  zellenartig 
oder kristallinisch —  entsprechend an, und es werdon 
durch diese o i g e n a r t i g e  Struktur auch wieder 
o i g e n a r t i g o  Forinyeranderungen heryorgorufen. 
W ir konnen beim Eisen sieben Arten yon Formyer- 
anderungen unterscheiden, d io  zum Teil schon be
kannt, zum Teil noch neu sind.

A. Banale, der zelligen Struktur angepaBte Form-
yeranderungen: 1. Mikroskopiach unterBcheidbare
Streifen, dio senkrecht oder parallel zur ICraftrichtung 
yerlaufen (in makroBkopiBch unteracheidbarer GroBe 
bereits bekannt). Dieso Streifon yeranlassen, wenn 
dio FormyerSnderung weit genug getrieben wird, im 
Innern der MaBse dio Bildung yon Fransen, welche 
durch H e y n  entdeckt wurden und dio nach der 
Aetzung, bei gleichom Einfallwinkel des Lichtos, ab- 
wechselnd dunkel und heli erscheinen. 2. Sc h r i i g o  
S t r e i f o n ,  im makroskopischen Zustand unter dem 
Namen der L i i d e r s c h e n  L i n i e n  schon bekannt, 
in der unter dem Mikroskop sichtbaron Gestalt jedoch 
bisher unbekannt und dem Wesen nach gleich init 
den yorbezeichneten Fransen.

B. Rein zellenartige Formyeriinderungen. 3. Zellen- 
grenzen, bereits bekannt. 4. A u s g e z a c k t e r ,  yer- 
d r i l c k t o r  S a u m  langs der Zellcngrenzen (bisher 
nicht beschrieben).

C.Rein kristallinischeFormveranderungen. 5. Kurzo 
yerdrQckto dornartige Gobilde, in der Lage der Wiirfel- 
spaltflachen, die sich im allgemeinon an die Zellen-
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grenzen anschlieBen (bishor nicht beschrieben).
0. Wurfelspaltflachen, seit langer Zeit bekannt. 7. Die 
N o u m a n ns c h o n  L a m e l l e n ,  Beit 1848 von dom 
Meteoroisen hor bekanut, bei natiirlich auf der Erdo 
Yorkommendem Eisen beobachtot, aber noch nicht 
zum Studium der letzteron herangezogon. *

Aus den Beobachtungen und Yorsuchon dor Yer- 
fasser folgt:

Statische Boanspruchung bewirkt unter sonat 
gleichon Yorhiiltnisson bei ein und demselben FluB- 
eison Yorw iegond banale odor zellonartige Fornwer- 
iinderung, d. s. die Yorboten dos b a n  a l e n ,  nach 
weitor geatoigorter Deformation eintretonden Bruchcs. 
Boanspruchung bei Blauwarme, StoBe, rasch weeh- 
selnde Kraftwirkungon bogilnatigen die Linien dor 
kristallinischen FormYerundorungen, d. s. die Vor- 
boton des kristallinischen Bruchos, dor, gleichgultig 
ob sofort oder erst nachtriiglich, plotzlich und ohno 
morkliche Deformation erfolgt. Boi v e r sch  i e d en  en 
in  Y e r g l e i c h  g e z o g o n e n  F l u B e i s e n g a t -  
t u n g o  n zoigt sich, daB dio kristallinischen Form- 
voriindorungon um so mehr den Yorrang gegeniiber 
den banalen und zellenartigon ForniyerSnderungen 
bohaupten und daB die ersteron um bo leichter den 
kristallinischen, d. i. also den ohno Yorhergehonde 
morklicho Deformation eintretonden Bruch bewirkeu 
jo besser die kristallinische Struktur entwickelt ist.

Die anderen Metalle haben wohl auch oino nicht 
minder Y erw ickelte Struktur ais das Eisen; aber im 
allgomeinen zoigon die meclianischen Eigenschaften, 
dio den besonderen Strukturformen zukommen, oino 
gowisBe Yerwandtschaft. Boi dem a-Eisen jedoch, 
aus dem im woBentlichen allo in dor Hiittonindustrie 
er/.eugten Eison- und weiclien Stahlsorten bestehen, 
welche von der Kirschrote an der selbsttatigen Ab- 
kilhlung uberlassen worden, sind die Eigenschaften, 
welche den Yerschiedenen Strukturformen entsprechen, 
a u c h  w esen tlich  Y erschieden, ja  sogar einamlor ent- 
gegenstehend.

Das Eisen, welches zellige Struktur besitzt, ist 
Behr z&h, kristallisierto Eisenmasse dagegen sehr 
sprode. Wenn sich nun dieso beiden Strukturformen 
nicht in Yerschiedenen Probestiicken getrennt, sondern 
in einem und demselbon Probestticke iibereinander- 
golagert vorfinden, so geben sio zu scheinbar wider- 
sprechendem Verhalten AnlaB. Je nachdem nun 
durch den besonderen Yorgang bei der Erzeugung 
bewirkt wird, daB dio eine oder die andere der 
Strukturformen Yorherrscht, sei es, daB die oine oder 
dio andero durch Anwendung Yon spezicllon Kraften 
direkt herbeigefiihrt wird, oder sei es, daB die Wir- 
kung der oinen oder andern Strukturform durch 
die Bodingungen, unter welchen die Anwendung der 
Kriifte erfolgt, gehindert wird, wird der Bruch erst 
liach Eintritt bedeutender banaler oder zelliger Dc- 
formationen erfolgen oder derselbe wird ein kristal- 
linischer sein, also ohne Yorhergehonde Deformation 
plotzlich eintreten. Diese Zwiegostalt an Eigen
schaften yerleiht dem Eisen eino besondere Stellung 
unter den Konstruktionsmaterialien der Technik und 
erkliirt im Fabriksbetricbe manchen unvorhergesehenen 
Bruch bei Stucken, die aus solchem Eiscnmateriale 
hergesteilt sind.

* Bei zellenartigen oder amorplien FormYerftnde- 
rungen haben wir die Łage und dio Gestalt dieser 
Formyerflnderung im Auge; wir wollen aber damit 
nicht sagen, daB solche Formveranderungen, wenn sio 
sich in einem kristallisierten KSrpcr entwickeln, nicht 
auch gewisse innere Yeranderungen herYorrufen 

konnen, welcho in das Gebiet der Kristallographie 
gehoren; diese stehen allerdings dann nur in zweiter 
Keihe.

Auf dem Budapester KongreB 1901 wurde oino 
intornationalo Kommission eingesetzt zur 

A u fs te llu n g  e in lio itl ic lie r  I ’rU fu n g sv o rfah re n  f i ir  
G uB eisen u n d  so iis tig e  G u fiw aren .

Der Prasident derselben, Dr. R. M o 1 d o n k e , 
Now York, hat nunmehr einen Bericht Yorgelegt, dor 
sich mit don Bodingungen in Amerika und in Deutsch- 
land bofaBt. Es sind dies dio bokannten „Yorschriften 
fiir Lieferung von GuBoisen, aufgcstollt vom Yerein 
doutscher EisengieBereien", und die „Standard Spoci- 
fications" der „American Society for Testing Ma
terials". Ueber lotzoro Bestimmungen haben wir 
friiher ausfiihrlich berichtot. *

Der Yergleich der amerikanischen und deutschen 
Bedingnishefte zeigt, daB aie gar nicht bo woit aus- 
einanderliegen. In W irklichkeit konnte ihre Yer- 
wendungsfahigkeit in den betreffenden Liindern nur 
goringe Aenderungen zulassen. Nach allom ist es — 
soweit dio Frage wissenBchaftlicher M aterialprttfung 
in Betracht kommt —  ein wichtiger Punkt, daB diese 
Bedingnishefte in einzolnon grundlcgenden Richtungen 
ilboreinstiminen. Sio konnen getrost ihrom Yerwen- 
dungazwecke weiterhin dienen, bis die Zeit Yerbesso- 
rungen und violloicht solche Aenderungen in der Lagę 
des Weltmarktes bringen wird, daB oine engero 
UebereiiiBtimmung zwischen den Bedingnishoften er- 
reicht worden kann.

Was die Erprobungsmothoden selbst betrifft, mogo 
noch einiges gesagt sein. Die bosondero Eigenart 
des GuBeisen8 schlieBt den Gobrauch yoii Zugproben 
fiir Handelszwocke aus. In  der Tat konnen nur mit 
den genauest zugerichteten Priifungsmaschinen ver- 
liiBlicho ZugYorsuche gemacht werden. Daher haben 
die deutschen Bedingnishefte dieaeB PriifuiigsYerfahron 
ganz boiseito gelassen, wiihrend in Amerika dor Yor- 
such gewohnlich untor Yorbehalt erfolgt. Die Quer- 
probo scheint fast allgeinoin angonommen zu sein, da 
sie handlicher ist und boi sorgfiiltiger Beobachtung 
einen guten MaBstab fiir den Wert des Materials ab- 
gibt. Schlagproben wurden bisher noch nicht in der 
GieBoreiinduatrio oingofiihrt, ebensowenig wio Loch-, 
Scher- und andere Proben, welche jetzt auf der Bild- 
flfiche auftauchen und der Untersuchung neue Wego 
oriiffnen. Man darf indessen hoffen, daB die For- 
schungsarbeiten fortgesetzt worden und daB die Zu- 
kunft dem Strebon, die GioBeroiprodukto zu vervoll- 
kommnen, weitere Hilfsmittel geben wird.

Weiterhin lag noch Yor eine

A n lag e  zum  K o m m iss lo n sb e ric lit  i ib e r  d ie  
V e re ln lie ltl ic b n n g  d e r  M iite r iii lp r iifu n g sy e rfa h re n .

Dio darin gemachton Yorschlage beziehen sich 
auf die inechanische Prflfung der Metalle und Legie
rungen sowie auf die Priifung hydraulischer Binde- 
mittel. Bei den Metallon werden oingangs die ein- 
zolnen Vcrfahron dor mechanischen Priifungon, d. h. 
Yersuche unter stoBfreier und unter stoBartiger Bo
anspruchung, Bioge- und Schmiedeproben behandelt, 
worauf die speziellen Yorschriften bei Priifungen ftir 
besondere' Zwecke (Eisonbahnschienen, Achsen uud 
Radreifen, Eisen fiir Brilckenbau, Kesselbau und 
Schitfbau, Driihte und Drahtseile) folgen. Den SchluB 
bilden Yorschriften fiir GuBeisen, Kupfer und andere 
Metalle und Metallegierungen.

Auf den Bericht von Geh. Bergrat Professor 
Dr. II. W  o d d i n g in Berlin Uber

d ie  L e g le rn n g e n  des E isen s u n d  M c k e ls  
sowie den der Kommission 24 uber die 

A u fs te llu n g  e in e r  e in h e ill ic h e n  J fo m e n c la tn r  yon 
E isen  u n d  S ta h l 

behalten w ir  uns Yor, spater eingehender zuruckzu- 
k o m n ic n .

* BStahl und Eisen“ 1905 Nr. 21 S. 1258.
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AuBor den Sitzungen famlen technische Exkur- 
sionen statt nach Teryueren, Antwerpen (ITafen), 
Meclioln (Arsonal), Soraing (Cockerill), Zeebriiggo 
(Hafenarboiten) und Ostendo, die einen hoebst befrie- 
digęnden Yerlauf nahmen. Unter den Yeranatol- 
timgen wird namontlieh der Empfang durch die bel- 
gischen Ingeniouro und InduBtriellen in ihrom Iloim , 
dem antikeń Hotel RaYenstoin, das SchhiBbonkett, der 
Empfang im Hotel dc Yllle durch den Biirgermcister 
t o i i  Bnissol und dio freundlicho Aufnahme in den 
Cockerillschen Workon jodem KongroBteilneliinor in 
schonor Erinnerung bleiben. C. G.

Institution of Mechanical Engineers.
Yor dor TiiBtitution of Mechanical Engineors zu 

Cardill' hielt D o v i d  E. Ro b o r t s  oinen bomerkens- 
worten Yortrag Uber die

E n tw ic k lu n g  d o r H o ch o fo n g eb liiso in n sc ltiiicn .*
RobertB beliandclt zuniichst dio Geschichte der 

Gebliiso, und goht dann zur Besprochung dor Stouor- 
organe Ober. Donach hat mail in England und Ame
rika schon friihzeitig zu gestouerten AbschluBorganen 
gegritlon, um hohero Umlaufzahlcn dor Gcbliiao zu 
ermoglichen, und hiilt an diesem GrundBotz houto 
noch fest. Aus den 50er Jaliren wird ein gewolm- 
lichor Flachschiebcr mit jedenfalls onormer Schiober- 
roibung erwiihnt, dio abonteuorlicho Konstruktion eines 
um don ganzen Zylinder gelogten ringfiirniigen Stouer- 
BchieberB und Yontilsteuorungon, welche fiilschliclior- 
woiso EinlaB und A ubIoB zugleich ormOglichon sollten, 
infolgedossen „Schwierigkoiton zeigten, fiir EinlaB

* „Enginooring" 1906, 28. Sopt.

und A ubIoB gloich giinstigo Bcdingungon zu orgobon". 
Ganz auBorgowohnlieho Bauartcn, dio zum Teil houte 
noch ilblich scheinon, bei uns ober siclier uberoll 
Kopfschiitteln erregen wiirdon, werden donn ais Eort- 
schritt bcBchrioben, Dio Kenncdy-Roynolds-Steuorung 
enthiilt Druckventilo mit indirektoin Antrieb, ahnlieh 
der Riedler-Steuerung, daneben ober fiir boide Zylinder- 
soiton einon gemoinsomon Saugrohrachieber, welcher 
axial durch den Zylinder hindurch goht und an beiden 
Enden Steuerschlitze besitzt. Der Kolben hot also 
sowohl an Bemom Umfongo zu dichton, ais aucli um 
don Rohrschicbor, der ilin durchdringt, und verlangt 
zwei Kolbenstangon. Boi der Slick-Steuerung sind 
die Druckvontilo Bolbsttiitig in festatehendon Zylindor- 
kopfen, aber ouBer dom Kolbon wird sogar dor ganze 
Zylinder hin und hor bowogt und steuert damit Belbst 
auf beiden Seiten den Eintritt. Dio Southwark-Stoue- 
rung cndlich onthalt kurzhubigo Gittorschiobor fiir 
Ein- und AusioB, boi denen dio Eriiflnung der AuslaB- 
ąuorschnitto durch llilfskolben ouf der Schioberspindel 
erreicht schoint. Es ist zu bedauern, daB keine Dia- 
grom mo AufschluB uber dio Art dor DruckBchiobor- 
eroffnung geben.

Der doutscho Gcbliisebau macht sich gowiB koiner 
leiclitsinnigen Selbatuberhohung schuldig, wonn or 
sich aus diesen Boispiolen keine Anrogungon holt, 
wird aber gut tun, dor Ausbildung der rotiorondon 
Gebliiso nicht zu longo skoptisch gegoniiberzustcben; 
in England schoint man dem goringeren Wirkungs- 
grad derselben gegcniibor den bedeutonden Betriebs- 
Yortoilon weniger Gowicht boizulegen, insbesondoro 
boi GasiiberschuB, dor nach don gogebenon Yerliiiit- 
nisBon an Ort und Stelle nicht vcrwertot werden kann.

G. Stauber.

Referate und kleinere Mitteilungen.

Umschau im In- und Ausland.

D o u t s c h i  and .  Ais Reaultat langjabrigor prak- 
tischer Yersucho und Erfalirungen hat die Lo i p -  

z i g o r M ą 8 c li i n o n b a u - G e 8 o 11 s o h a f t m. b. H . 
Yormals Maschinonfabrik Elektrograviiro G. m. b. H. 
in Leipzig-Sollerhausen

patontiorto hydraulische Nietor

auf don Markt gebracht, welcho ohne Pumpe, ohne 
Akkumulator und ohno jede Rohrleitung funktionieren. 
Dieselben arbeiten m it eintnalig gefulltem 'Wasser- 
quantum, woitoro llilfoleistungcn sind fiir don Bctriob 
nicht erforderlich. Dio Mehrleistung gegeniiber den 
rein liydraulisclien sowie den pneumatischen Nietern 
betriigt nach Angaben der Eieforantin etwa 40 o/o, 
die Betriebskoston stellon sich, da Yorluate des Kraft- 
nuttcls durch Undichtigkeit dor Rohrleitungen und 
Yorlusto bei Erzeugung und Uebertragung des Kraft- 
mittels von Pumpo zu Akkumulator und Yon da zur 
Maschine hUBgeschlosson sind, um etwa 30°/o geringer, 
ais bei den rein hydraulischcn oder pneumatischen 
Nietmaschinon. Die Maachinon werden in allen GroBen 
und Anordnungen fiir die Yerscliiedenen Zwecke gebaut 
fiir Hand- wie fur Kroftbetricb durch Transmiasioneu 
oder fiir direkten Betrieb durch Elcktromotoren.

Die Ni eter fiir Kraftantriob arbeiten automatisch; 
nach einem Druck auf den Hebel kommt dor oborę 
Dopper herab, iibt den Druck aus und geht \on selbst 
in soino frilhere Stellung zuriick; wio hieraus ersicht- 
licli, schaltot dor Nieter automatisch um, sobald der 
gewunachto hochste Druck erroicht iat; es kann je- 
doeh nach Erfordernis der Druck auch auf dem Ni ot 
stohen bleiben: der Druck ist yorschieden hoch ein-

stellbar. Dio Arbeitsweiso goht an Hand des Schnittes 
(Abbildung 1) ous folgendom hcrvor:

In der Hochstellung hSngt der Kolben 6 mit dom 
Deckol am Bund 5 der Druckspindel 1. In  die 
ZahnBtangenYorzahnung der letzteren greift daa Zahn- 
rad 8, welchos dio Bewegung deaselben bewirkt und 
das Zalinrad 20 fiir die Steuerung d eB  Yentils 4. Das 
Lagor 21 iBt durch Stangon 22 mit dor Dopperplatto 
verbundon, goht also mit dem Kolben auf und ab. 
Dor Hebel 23 ist ouf der Nobo dea Zahnrades 20 
durch die Schroubo 24 bo aufgeklemmt, daB er sich 
boi groBerer KraftiiuBerung ouf derBelben drchen 
kann. Zur Yerhinderung eines Eestklomniona des 
IlebelB 23 auf dor Zahnradnabo dient die Fedor 25 
auf der Schroubo 24. Auf dor Druckspindel 1 ist boi 5 
ein Ring mittels einer Schraube aufgeklemmt, um 
die Abwartsbewegung des Kolbons 6 boi Bcinem Leer- 
hub durch den Reibungswiderstond dieses Ringes auf 
der Druckspindel 1 zu unterstutzon.

Druckt man dio Druckspindel 1 horuntor, bo sinkt 
der Kolben 6 durch sein Eigengowicht und den Druck 
des Klemmringes m it der Druckspindel 1 bis zum 
AufBitzen des Doppers auf dom Niet und dor Zylinder 
fiillt Bieli mit YTasBer aus dem GefiiB 3 durch dos 
offene Yentil 4. In  dieser Zeit wird dos Zahn- 
rod 20 nicht gedroht und der Hebel 23 gleitet ouf 
der Bahn 26. Nach dem Aufsitzon des Doppers 
ouf dem Niet geht die Druckspindel 1 unter Ueber- 
windung der Reibung des Klemmringes ollein vor. 
Dadureh dreht sie dos Zalinrad 20 und durch 
dieses den Hebel 23 nach rechts und schlieBt mittels 
der Rolle 17, eines AYinkelhebels und der Yerbindungs- 
stangeu 14 und 13 daa Ventil 4. Das im Zylinder 2 
eingeschlossene AVassor dient jetzt ais Uebersetzungs- 
mittel fiir das Yorschioben des PreBkolbens 6 durch
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dio •weiter vorbowegto Druckspindel i  behufa Bildung 
doa Nictkopfes. Boim Riickzug golit zuniichst dio 
Druckspindol 1 allein zurilck. Dadurch drclit sio daa 
Zahnrad 20 und don Hobol 23 so, dali aich lotztcror 
an dio Fliichc 26 anlegt. Dadurch wird daa Yontil 4

frei und offnet sich durch aoin Eigengowicht. Nach 
dom Anlogen dea Bundea 5 nn dom Manachettcndeckel 
wird der Kolbcn 6 durch dio zuriickgehonde Druck- 
spindel 1 zuruckgozogen und das Yerdritugto Wasser 
strómt aus dem Zylinder 2 durch das offcno Yentil 4 
in das GofiiB 3 zuriick.

E n g l a n d .  Ein bodeutendor Schritt YorwUrts in 
don Yorauchen,

R lllo iisck io n o n  m it  o rn o u o rb a re in  K o p f
herzustollon, ist durch eino Konstruktion der Romapac 
Tramway Construction Co., Ltd., LcedB, getan worden.* 
Das Prinzip des Ersatzes von Schienenkopfon litt seit- 
hor stets an der Schwierigkeit dor dauerhafton Aua- 
fUhrung in dor Praxis. W ohl daa iiltesto in An- 
wondung gekominono Yerfahren w ar das von Baker, 
welcher die Schienenfiilio auB kurzeń gulieisernon 
_L-Triigern heratellto, die in Beton gelagert wurden. 
Der aufrecht zu stehen kommende Steg war gespalten, 
so daB das ebenfallB T-formige Kopfstuck aua Walz- 
eison mit dom Stog in dio Nut eingroifen konnte. 
Die festo Yorbindung dor beiden Stiicke untereinander 
w urde mittels Keile bcw orkstellig t, die durch 
LOcher im Steg der Ober- und Unterschiono hindurch- 
gcsteckt wurden. Infolge des Yermehrten Gewichtes 
der Wagcn fur dio elektriachen Balinen kamen neuo 
Anfordorungen und geniigto dieso Anordnung nicht 
mohr. Bei der neuen Konstruktion der ltomapac-Co. 
nun kann man don Schienenkopf, wio aus der Ab
bildung 2 herYorgeht, ais oin U-Eisen ansehen mit 
zwei YerhiiltnismiiBig schwachen FlunBchon und einem 
starken Steg, dor den Schienenkopf bildet. Den 
bleibenden SchienenfuB, auf dem dio Oborachione be- 
foatigt werden soli, bildet eino gewohnliche T-f3rmige

Schione mit schwachom Kopf. Dio Flanschon greifon 
gonau passend auf beiden Soiten iiber don Kopf der 
TJnterschiono und werdon mittels einer bosondoren 
Maschino in der aus dor Abbildung ersichtlichon 
Weise fostgewalzt. Boi dem abgenutzten Schienen- 
kopf wird obenfalls durch 
oino Maschino der Flansch 
wieder umgehogen, ao daB 
dio Obor8chieno ontfornt 
worden kann. Beido Ma
schinen, sowohl fiir daa 
Fostwalz.cn wio fiir das Ent- 
fernen der Oberschieno, sind 
auf der Schiono Belbst falir- 
bar angeordnet. Die Yor- 
toilo dieses Systems sind 
augenscheinlich, donn eines- 
toils bleibt der SchienonfuB 
unYoriindert liegen, sodann Abbildung 2.

muB bei Ernouerungon stets
nur wenig Pflaster aufgerissen werden. Zudcm orhiilt 
der SchienenatoB durch das Uobergreifen dor Flan
schon des Schienonkopfos bedeutend groBere Festigkeit 
und erhohto Sichorheit. —  W ir stehen der Konstruktion 
skeptisch gcgeniiber.

T t a 1 i o n. Ein jiingat dom Parlament Yorgelegter 
Berieht der Kommission fur die Marinę strebt an, der 
Staat mochto dio

E r r ic h tu n g  vou S ta h l-  u u d  P a n z e r p la t t e n  w erk o n  
in  I ta l ie n

in dio Hand nelimen, um dadurch imstande za ecin, 
aoinen Bedarf an Panzerplatten fur dio neuen Kriega- 
schiflo solbBt herzustollon.* Fiir dieson Fabrikations- 
zwcig kam bisher nur daB Stahlwerk Terni in Be- 
tracht, welches die Auftnigo der Regierung seit einer 
Iloiho von Jahren ausfiihrt. Ais einziger Vorwurf 
wird der genannten Gesellschaft in dom Kommissiona- 
bericht dor gemacbt, dali dor PrtifungsausschuB fiir 
Schiffsmateriai Bloche Ubornommen habo, welcho 
nicht den Vorschriftcn iiber die Widcrstandsfiihigkcit 
gegen Geschosse entsprechen, ein Yorwurf, der eigent- 
lich mehr dio Abnahmobeamten ab  die liefernde Ge
sellschaft troiTen inuB. Der von der Regierung be- 
zahlto Preis ist ja  sehr hoch, doch ist zu beriick- 
sichtigen, daB Italien keine eigenen Kohlen und nur 
wenige EisenerzYorkommen besitzt. Wenn es nun 
auch aelir unwahracheinlicb ist, daB dieser Antrag der 
Kommission durchdringen und in die Tat umgesetzt 
werden wird, 80 scheinen doch dio italionischen 
Marinebehorden die Zulassung fremden Wettbowerba 
boi Stahllieferungon ernstlich iu Erwiigung zu ziehen. 
Fiir das Aualand war es in den letzten Jahren kaum 
moglich, in Italien mit Panzerplatten anzukommen, 
da dio Regierung oino Klausol in ihre Bestimmungen 
aufgenommen hatte, nach der im Zuschlagafall die 
fremdliindische Firma in einer sehr kurz bemesBenen 
Zeit in Italien selbst ein Panzerplattenwerk zu er- 
richton bat, um dort don Auftrag auszufiihren. Ab- 
geBohen Yon dem gewaltigen Anlagekapital, hat 
dio BcBchrfinkung der Bauzeit bisher ullenthalben 
abgeschreckt. Die Regierung scheint indes zur Tiitig- 
keit angoregt worden zu sein durch Yersucho, dio 
mit fremden Panzerplatten nouerdings auf dem kiinig- 
lichon Yersuchaplatzo zu Muggiano boi Spezia mit 
Fabrikaten der Midvale Steel Oo. zu 1'hiladelphia an- 
gestellt ^Yurdcn. Dieae YorliiiltniamaBig jungę Gesell
schaft hat vor kurzem auch dio Carnogie Steel Co. 
und die Bethlobem Steel Co. boim Wettbewerb um 
die Panzerplatten fiir dio Schlachtschiffe „South Caro- 
lina“ und „Michigan" der Yoreinigton Staaten unter- 
boten. Dio Ergebniase dor italionischen Yersuche

* Nach „CassiorB Magazine“, Oktober 1906. * Nach „The Enginoor" 1906, 21. Sept.
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sind allerdings fiir die amerikaniBchen Platten nicht 
giinstigor alB fur dio Terniplatten ausgefallen, doch 
sind erstere niedrigor im Preise, wenn auch nur 
nominell, da die amerikanische Gesellschaft dom 
Kaufer die Yerpflichtung iibortragon haben soli, dio 
Abgaben bei dom Geschaft zu bozahlen. Obgleich 
nun ein weiter W eg von der Yornahmo Y o n  Yer- 
suchen bis zu einer tatsiichliclien Auftragserteilung 
ist, so muB doch die Zulassung fremden Panzor- 
plattonmaterials in Italien zu YerBuchszwecken ais 
ein boachtenswerter Yorgang bozeichnot werden, 
dessen Erfolg abzuwarten ist.

S i l d a m e r i k a .  Die Stadt B u e n o s  A i r e s  be- 
absichtigt, im Laufe der nachsten Jahro ihre Zentrale 
durch Yermittlung der Deu t s c h- Uobe r s ee i s c he n  
Ge s e l l s c h a f t  in Berlin auf dio Gesanitleistungstahig- 
keit von 100 000 KW . =  150000 effekt. P. S. auszu- 
bauen, so daB dieBelbe alsdann zu den groBten An- 
lagen der Weit gehoron wird. Die Stadt hat bereits 
bei der genannton GeseUschaft einon Teil diesos ge- 
planten Kraftwerkes, namlich

f i ln f  T u rb o g e n e ra to re n ,
System Brown, Boreri-Parsons zu jo 7500 KW . 
=  11 250 effekt. P. S., dio abor wahrend zwei Stunden 
je 9000 KW . =  13 500 effekt. P. S. abgeben konnen, 
bestellt. Yier der Turbinen werden mit je einem 
Drehstromgenerator fur 7500 bezw. 9000 KW . bei 
750 Umdrehungen i. d. Minuto 12 500 Yolt Spannung 
und 25 Perioden i. d. Stundo sowie mit jo einer ent- 
sprechenden Erregermaschine gekuppelt, wahrend die 
funfte Turbinę auBer dem Generator fur die vor- 
beschriebenen Yerhaltnisso oinen zweiten Generator 
fiir 7500 bezw. 9000 KW ., jedoch bei 50 Perioden
i. d. Stunde erhalt. Dieses lotztero gewaltigo Ma- 
schinenaggregat wiegt mit dem dazugehorigen Ober- 
fiachenkondensator etwa 376 000 kg und soin Liefe- 
rungspreis betriigt einschlieBlich der Kosten fiir Trans
port und Aufstellung am Bestimmungsorte ungefiihr 
1 Million Francs. C. G.

l ) ie  E rg e b n is s e  d e r  M o n ta u in d a s tr io  im  O ra l 
im  J a h r e  1905.

Im  Jahro 1905 bestanden im Ural im ganzen 
83 Werke, Ton denen zwei auBer Betrieb waren. 
Es wurden 486 Erzgruben und 10 Steinkohlengruben 
ausgebeutet. Das Jahr 1905 war fiir die Montan- 
industrie gfinstiger, ais das Yorhergehende. Eisen- 
und andere Erze wurden um 213273 t oder um 19 0/o 
mehr gowonnen, Roheisen wurde um 21738 t oder 
um 3,9 o/0 mehr ausgeschmolzen, wahrend Eisen- und 
Stahlschienen um 87 394 t oder 190,2 °/o mehr :und 
GuBeisen um 1495 t oder um 4,47 °/o mehr hergestellt 
wurde. Dagegen wurden yon den anderen Waren 
aus Eisen, Stahl und Kupfer um 5115 t oder 20,85 o/o 
weniger produziert. Abgonommen hat auch die Aus- 
beute von Steinkohlen (um 24 179 t oder 4,59 °/o), die 
von Kupfer (um 16,62 o/o oder 732 t) sowie die Pro
duktion von fertigem Handelseisen (um 53515 t oder 

um 18 O/o). (Nach „Torę. Prom. Gaz.“)
(„Nachr. fiir Handel und Industrie41 1906, K r. 110.)

D ie E isen - u n d  S ta h le rz e u g n n g  im  G ro fih e rzo g tn m  
L n x e m b u rg  im  J a h r e  1905.

Die Rohe isenproduktion  Luxemburgs wies im 
Jahre 1905 gegen das Yorjahr eine Zunahme um 
170250 t auf; es wurden erzeugt:

1904 1905
« t

Puddelroheisen . . . .  90 655 100 766
Thomasroheisen . . . .  967 135 1 098 155
GieBereiroheisen . . . 140 212 169 331

Zusammen 1 198 002 1 368 252

Die Produktion hat sich in den letzten zohn 
Jahren fast Yordoppelt; im  Jahre 1895 bezifferto sie 
sich nur auf 694813 t. Die E i s e ng i e Be r e i o n  zeigten 
im GroBherzogtum in den letzten beiden Jahren nach- 
stehende Produktionsmengen:

1904 1905
t t

Kochgerato.................................... 638,8 659,9
R o h r e n ........................................  7 263,4 42,5
Maschinonteile u. andorer GuB 5489,3 12 925,7

Zusammon 13436,5* 13628,1

Die Erzeugung der S t a h l we r ke  in Luxeinburg 
war in den beiden letzten Jahren die folgende:

1904 1905
t t

B lo c k e ..................................  17 070,0 40 489,7
Halbfabrikate, zum Yerkauf

(Rohblocke, Knuppel,Pla-
tinen u s w .) .....................  149 505,3 142 841,2

Fertigfabrikato................. .... 199 727,0 214 611,4

Zusammen 366 302,3 397 942,3

(Uapport Gónernl sur la sltuatlon de 1’industrlc et 
du eommerce du Grand-Duchć de Luiembourę.)

S ic lio rn n g  des E is e n o rz h e d a rfe s  d o r  U . S . S te e l 
C o rp o ra tio n .

Am 5. Oktober d. J. iBt zwischen der Northern 
Pacific Railroad und der United States Steel Cor
poration ein Yortrag abgeschlossen worden, durch den 
der gesamte im Mesababozirk am Oberen See be- 
legene Eisenerzbesitz der genannten Bahngosellschaft 
an den StahltruBt iibertragen worden ist, Die Menge 
der yorhandenen' Erze auch nur annahernd genau zu 
bestimmen, ist nicht moglich, man schatzt das Yor- 
koinmen auf 500 bis 700 Millionen Tonnen.

Die Ausbeutung erfolgt auf Grundlage einer 
Forderabgabe, die im ersten Jahre 1,65 $ f. d. ton 
frei Dock Obcrer See-Hafen betragt und jahrlich um 
3,4 Cents steigt. Die Abgabo sotzt sich zusammen 
aus 0,80 $ Royalty und 0,85 g Transportkosten. Dor 
Yertrag sieht weiter vor ais Mindestfoiderung fur das 
Jahr 1907 eine Menge von 750 000 tons, die alljahr- 
lich um 750000 tons steigt, bis sie den dann ais 
Basis geltenden Satz von jahrlich 8 250 000 tons er
reicht haben wird.

Fiir die nftchsten 11 Jahro stellen sich hiernach:

Jahr
Erz forderung Abgabe 

f. d. Tonne
Aufwendung 
d. Stahltrusts

t s g
1907 . . 750 000 1,650 1 237 500
1908 . . ,. 1 500 000 1,684 2 526 000
1909 . . ,. 2 250 000 1,718 3 865 000
1910 . . ., 3 000 000 1,752 5 256 000
1911 . . ,. 3 750 000 1,786 6 697 500
1912 . . .. 4 500 000 1,820 8 190 000
1913 . . . 5 250 000 1,854 9 733 500
1914 . . ., 6 000 000 1,888 11 328 000
1915 . . ,, 6 750 000 1,922 12 973 500
1916 . . .. 7 500 000 1,956 14 670 000
1917 . . .. 8 250 000 1,990 16 417 500

Zusammen 49 500 000 92 895 000

Zum Yergloich sei bemorkt, daB die bisherigen 
Erzbeziige der Werke des Stahltrusts betragen haben: 

t t
1902 . . . 16 063 179 1904 . . . 10 503 087
1903 . . . 15 353 355 1905 . . . 18 486 556

fur das Jahr 1906 werden sio auf 20000 000 t ge- 
schatzt.

Nach obiger Aufstellung muBte der Stahltrust aus 
den in Redo stehenden Feldern im Jahre 1917 min-

* Die Differonz in der Addition ist nicht auf- 
zuklaren.



1. NoTombor 1906. Referate und kleinere Mitteilungen. Stahl und Eisen. 1341

deBtens 81/* Millionen tons Eisenerz fordern; der Preis 
wiirdo sich dann auf 1,99 $ zuziiglich der Kosten fiir 
Fordorung und Vorladung, also im ganzen auf etwa
3 bis 3,50 g ab Hafen Oberer Sco stellen. Der gegen- 
wiirtige Preis ist bekanntlieh 4,50 $.

Wiihrend dio Yertragliche Steigerung dor For- 
derung nach 11 Jahren aufhort, ist dies mit der Stei
gerung der Forderabgabe nicht dor Fali, diese ist 
vielmehr bis zur Erschiipfung des Yorkominens mit 
jiihrlich 3,4 Conts f. d. ton einzusetzen. Die oben 
orwilhnte Abgabe basiert auf einem Eisongehalt der 
Erze yon 59 °/o bei nicht mehr ais 0,045 °/° Phosphor, 
sie Yermindort sich nach einer feststohonden Skala, 
sofern der Eisongehalt geringor ist, und zwar bis zu 
48 °/» Eisen; geht der Eisengelialt noch unter 48 o/o, 
so sind neuo Vcreinbarungon zu treffen, eventuell 
ontscheidet ein Schiedsgoricht.

Dag Abkommen ist fiir die amerikanische Eison- 
industrie Yon auBorordentlicher Bedeutung. Der Stahl-

trust wird, sobald er die Ausbeutung dieser machtigen 
Erzlagcr in Angriff genommen, nicht nur ais Kfiufer 
yom  Itoheisenmarkte ganz zuriicktreten, sondern er 
wird auch in dor R oheiB onerzougung oin iihnliches 

JJebergewiclit erlangen, wie er es jetzt schon in der 
Stahlerzeugung besitzt. Mit einem Kostenaufwande 
Yon 75 000 000# werden zurzeit in der nach dem Yor- 
sitzenden des Stahltrusts, Richter Gary, genannten 
Stalilstadt Gary, unfern Yon Chicago, am Michigan- 
Seo gelegen, eino grOBero Anzahl leistungsfiihiger 
Hochofen erbaut, die schon im nachsten Jahre in Be
trieb gestellt worden sollen. Die Kokszufuhr sowio 
der Erztransport sind fiir die neuo Stahlstadt sehr 
giinstig. Abor nicht nur im amerikanischen Roheisen- 
markte hat sich der Stahltrust eine gebietende Stel
lung gesichert durch dio Erwerbung der Erzlager am 
Suporior-See, sondern ais Roheisenerzeuger Y erm ag  er 
in spiiterer Zeit auch im Weltmarkto eine ausschlag- 
gebonde Rollc zu spielen.

G ro B b rita u n ic n s  E iso n -E in fu h r u n d  -A u sfu h r.

Einfuhr Ausfuhr

Januar - September

1905
tons

1906
tona

1905
Łona

1906
tona

A lte is e n ............................................................................ 18 229 27 941 113 042 125 367
R ohe isen ............................................................................. 89 611 62 589 738 710 1 165 057
E isenguB ............................................................................ 1 527 2 551 4 741 6 330 i
S tah lg uB ............................................................................ 1 823 20 99 711 1 127
Schmiedestiicko................................................................ 455 716 557 724 i
Stahlschmiedestiicko....................................................... 7 039 8 799 1 921 1 692
SchweiBeisen (Stab-, Winkel-, P ro fil- ) ...................... 67 022 83 594 112 351 136 869
Stahlstabe, Winkel und P ro f i le .................................. 37 724 47 843 99 349 108 872
GuBeisen, nicht bes. g e n a n n t ...................................... — — 30 345 31 294
Schmiedeisen, nicht bes. g e n a n n t .............................. — — 3G 146 37 101
Rohblocke, Yorgewalzto Bliicke, Kniippel . . . . 414 583 339 668 6 257 6 760 1
T r iig e r ................................................................................. 87 992 115 S30 47 389 83 197
S ch ie nen ............................................................................ 30 886 9 422 414 677 347 501
Schienenstuhle und Schwellen ................. — — 59 041 52 829
R adsS tze ............................................................................. 913 905 22 218 28 592 i
Radreifen, A chsen ......................... 3 421 3 735 8 525 9 522 1
SonBtigeB E isenbahnm aterial, n icht bes. genannt .- — — 52 762 60 695 :
Bleclie, nicht unter '/s Z o l l ..........................................

Desglcichen unter ’/s Z o l l ......................................
34 092 56 033 105 436 136 067 ;
13 319 15 186 42 009 55 535 |

Yerzinkte usw. B le c h e ................................................... — _ 298 419 323 841
Schwarzbleche zum Y e r z in n e u .................................. _ _ 48 114 47 663 j
Yerzinnte B le c h e ............................................... _ _ 274 588 272 944 !
Panzerplatten . ' ........................................................... — — 115 7
Draht (einschlieBlichTelegraphen- u.Tolephondraht)* — 44 112 27 980 32 638 !
Drahtfabrikate ................................................................ — — 29 684 37 858 !
W a lz d r a h t ............................................... 30 790 35 660 — —
D rah tR tifte ........................................................................ 27 635 32 266 — —
Nagel, IIolz8chrauben, Nieton 8 776 7 474 18 231 22 464
Schrauben und Muttern ...................................... 3 289 4 024 13 702 16 671
Bandeisen und Rohrenstreifen .................................. 9 890 10 350 29 590 31 964
Rohren und IiohronYerbindungen aus SchweiBeisen* — 9 377 66 625 83 891

Desgleichen aus G uBeisen*.......................... — 2 202 86 642 127 440
Ketten, Anker, K a b e l .................................................... _ _ 20 987 25 289 1
Bettstellen . . . . — — 12 156 13 461
Fabrikate Yon Eisen und Stahl, nicht beB. genannt 78 178 20 549 43 223 53 535
Insgesamt Eisen- und Stahlwaren ..........................
Im  Werte Y o n ..................................................................... ..... X

967 194
6 088 929

1 002 925 
6 650 231

2 866 243 
23 616 304

3 484 797 ! 
29 177 245

l
D io E in  w irk u n g  d e r  K o h le n siiu re  a u f  K oks.

In  einem langeren Aufsatze ** bescliaftigt sich 
L o u i s  L Ó Y Ś que, Direktor des Hochofenwerks in 
Pauillac (Gironde) mit dieBer Frage. Seine Yersuche 
bilden gewissermaBen.eine Fortsetzung derjenigen Yon

* Einfuhr yor 1906 nicht getrennt aufgeffilirt.
** „Bulletin de la Socićte de LTndustrie Mineralo" 

■1906 S. 433 u. f.

X X  1 .2 6

Lowthian Bell, der bei guter Rotgluthitze Kohlens8ure 
durch ein Rohr schickte, das nacheinander mit hartem 
Koks, weichem Koks und Holzkohlo gefiillt wurde. 
Es entstand im ersten Falle ein Gasgemisch mit 
5,44 o/o, im zweiten m it 30,19 o/0 und im dritten mit
64,80 %  Kohlenoxyd. *

* U. a. berichtet daruber L e d e b u r  in seinem 
„Handbuch der Eisenhiittenkunde“ 1903 S. 50.
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Levequo untersuchto 25 Iioksgattungen franziisi- 
Bcher Herkunft und ging in folgender Weise Yor: Es 
wurden 5 g des auf ErbsengroBe zerkleinerten und boi 
100° getrockneten Koks drei Stunden in einer gla- 
gierten Porzellanrohre einem reinen trockenon Kohlen- 
siiurestrom (60 1 in der Stunde) ausgesotzt. Dabei 
lieB man dio Temperatur in der einen Yersuclisreiho 
auf 950°. in der andern auf 1000° steigen. Der dabei 
ontfltandene Oewichtaverlii8t setzt sich zusammen aus 
den fliichtigen Bestandteilen und dom durch don 
KohlonBiłurestrom nach dor Gleichung COs-(-C =  2CO 
bedingten Yerlust an Kohlenstoff. Dio Verlustziffern 
in  Prozenten werden nun ais Ordinaton, dio Tempera- 
turen ais Abszissen aufgotragen. Es orgab sich oino 
Kurve und beispiolswoiso fiir dio Tomperaturen yon 
600° bis 950° ein Fliichonstiick A B  C D  ais Mafistab 
fiir den Yerlust an Kohlenstoff, soweit er durch Kolilen- 
siłure yerbrannt war.

Levfique hat nun die Versuchsergebni88e in der 
hier folgend gekennzeichneton Tabello zusammen- 
getragen. Eino gleiche Tabelle hat er dann fiir die 
Tomperaturen bis 1000° aufgesteilt.

K o h l o n s t o f f y e r l u s t e  i n  T o m p e r a t u r e n  

y o n  600° b is  950°.

BczełchDung; der 
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1 .  Dccazeville,
g e B ta m p ft . . Otto 1 5 0 , 9 0 0 , 9 0 1 , 7 8 0 , 4 0 1

2 5 . Decazoyille,
nicht gest. . Otto 1 4 , 7 0 , 7 0 0 , 8 8 1 , 8 3 1 3 , 1 0 3 2 , 0 8

Derjenige Leser, der den einzelnen franzosischen 
Koksgattungon besonderes Interesse entgegonbringt, 
sei auf das Original verwieeen. Fiir dio Allgemeinheit 
haben die Zahlen wonig Interesse, wenn auch Lćvuquo 
den Unterschied im Koksverbrauch bei zwei unter 
sonst gleichen Yerhilltnisaen arbeitenden Hochofen 
seines Geeichtskrcises mit ihrer Hilfe erklaren will.

E b ist an sich Bchon mifilich, die Koksboschaffen- 
heit an erbsongroBen Stiicken zu studieren, auBerdem 
reiehen die Yersuche nur bis zu Temporaturen \on 
1000". Daruber hinaus hat man auch mit Kolilon- 
sauro zu rechnen, dio durch Kohlenstoff zerlegt 
wird; wenn Luveque dieses bestreitet, so ist er 
im  Irrtum. Ferner ist die Kohlensiiurezerlegung

* DieBO Skizze ist nach dem Wortlaut des Textes 
Tom Berichterstatter frei entworfen und macht daher 
kcinen Anspruch auf Genauigkeit.

nicht allein maBgebend fiir den Hochofengang und 
den Koksverbrauch. Immcrhin waren die Tabellen- 
zahlen intoressant, wenn sie Beziehungeri zwischen 
den physikalischen Eigenschafton und dem Yerhalten 
im Kohlonsaurestrom ableiten lielien. Dies muli abor 
Leveque verneinen. Nicht einmal dio Koksdichtigkeit 
wirkt in ausgesprochenem Mafie ein, was man doch 
orwarten sollte. Ebenso gilt auch nicht ein Gesetz, 
das bei Temperaturerliohung das MaB dor Kohlen- 
Btoffverbrennung im yoraus bestimmen laBt. Dies 
kommt schon dadurch zum Ausdruck, daB die Reihen- 
folge der Koksgattungen in der zweiten Tabelle (bis 
1000°) eine ganz andere ist ais in der ersten (bis 950°). 
Auch das Stampfen dor Kohlen wirkt nicht gesetz- 
maBig ein; wenn es wirklich dio Koksdichtigkeit er
hoht und auch die oiien eriirterte Yerlustziffer herab- 
setzt, b o  ist noch nicht ein Yorteil erwiesen, da mit- 
unter die Zerbrechlichkeit des Koks zunimmt und mit 
ihr der Abriob und der Anteil an Koksklein und 
Koksloscho.

Lćvóque warnt selbst vor Verallgemeinerungen. 
Er glaubt aber, daB man insofern Nutzen aus seinen 
Yersuchen ziehen konnte, ais sie erinoglichen, dio 
Kokszecho zu kontrollieren und die Yerwendung von 
Kohlen aus ungeeignoten Flozen zu hintertreibon. 
Auch bei Lagerungsverhaltnissen schwieriger Art 
sollen dio Floze auf Grund seines Yerfahrens identi- 
fiziert werden. B. Osann.

N u tzen  d o r  H a f tp ll ic h tro r s ic h o ru n g .
In  einor Glasfabrik in Franken wurde von Sep

tember 1904 an eine neue Gaskohlo probowoiso be- 
nutzt. Es machte sich darauf wohl ein Scliwefel- 
geruch mehr odor minder bomorkbar, aber erst im 
Januar 1905, ais ein zweiter Stuckofen in Botrieb ge
setzt wurdo, trat dieser Geruch intensiv auf, und da 
zugleich zwei Arbeitor erkrankten, deren Leidon der 
Arzt ais m o g l i  ch e rwe i  s o auf Gasvergiftung be- 
ruhend hinstellte, wurde sofort yon weiterer. Be- 
nutzung der neuen Kohle abgesehon. Leider trat 
aber bei dem einen Arbeiter trotz der arztlichen Be- 
handlung keino Besserung mehr ein; er starb am 
10. Fobruar 1905. In  der Folgę hatte dio Glas- 
berufsgenoBBenschaft an dio llintorbliebenen eino 
Bente zu zahlen und forderto yon dem Fabrikanten, 
der den Todesfall Terschuldet habe, Ersatz fiir ihro 
Aufwendungen. Dieso VerBchuldung war nllerdings 
nach Lago der Sache mehr ais zweifelhaft, dennoch 
yerstand sich dor Unternehmer schlieiilich mit dem 
Einrerstandnis und unter ycrtragamiiBiger Deckung 
seitens des ihn gegon Haftpflicht versichernden Stutt- 
garter Yereins dazu, den kapitalisierten Rentenbotrag 
von 7920..£ zur Hiilfte zu tragon, um den Unannohm- 
lichkeiten eines sonst unyermoidlichen Prozesses zu 
entgehen, dessen BchlieBlicher Ausgang mit Siclierheit 
nicht yorauBzusohen war.

Anton ron S łom ka f .

Am 10. Oktober d. J . yerschied im 46. Lebens- 
jaliro dor Bosniscb-Herzegowinische Eisenwerksdirektor 
und Leiter des landesiirarischen Eisenwerkes Yares 
(Bosnien) A n t o n  S ł o m k a ,  R i t t e r  y o n  I l ab-  
d a n k ,  einer der horTorragendsten Yertreter der 
Eisenindustrie in den y o i i  Oesterreich besetzten Pro- 
vinzen.

Nachdem dor Ileimgegangene am Schlusso seiner 
fachwissenschaftiichen Studien die Borgakademic zu 
Leoben mit dem Diploin eines Berg- und Ilutten- 
ingenieurs yorlassen und daran anschlieBend seiner 
Militarpflicht gonugt hatte, trat er in die Dienste der 
damaligen Erzherzoglich Albrechtschen Werke zu 
Trzynietz ein. In dieser Stellung bowithrte er sich 
so, daB er im Jahre 1896 zur Leitung des Yareser 
Eisenwerkes berufen wurde. Er iibernahm die schwie- 
rigo Aufgabe zu einer Zeit, ais das W erk sich durch
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miBliche Yerhaltnisse und ycraltote Betriebseinrich- 
tungen in einer wenig giinstigon Lage hefand. Aus- 
geriistet mit bedoutondon tochnischon Fahigkoiten, 
unermtidlieher Tatkraft undgroBemOrganisationstalonto 
gelang ca Słomka, unter der zielbewuBten und weit- 
blickenden Oborleituug dea Hofrates F r a n z  P o o c h ,  
des Chefa der boaniachen Montanabtcilung in AVien, 

dank weiaer Sparaamkoit, haushaltorischcr Yerwen
dung dor yorhandenen geringen Mittel und auBer- 
ordentlichem FleiBc daa Unternebmen zu einem nou- 
zeitlichen Werke uinzugeatalten und auf jene hohe 
Entwicklungaatufe zu hebon, auf der ea heute ateht. 
Wahrend Yor etwa einem Menachenalter die bosniachen 
Schmiede in Yarea noch auf primitive Weiso Eiaenerz 
in kleinen Schachtiifen achmolzen, dio eino Ofenroiae 
Yon nur wenigen Tagen vertrugen, beaitzt Yarea heute 
eine Riiatanlage, zwei modernę, zu den groBten der 
Erdo ziihlcnde nolzkohlenhochofen, eine vorziiglich 
eingerichtote GieBerei mit zwei leiatungafiihigen Kupoi- 
ofen, Formmaachinon und elektriach bowogten Kranen, 
ferner eine anaehnliche Werkatiitte mit zahlreichen 
Arbeitamaschinen, ein Hutteulaboratorium und viele 
andere Einrichtungen, die alle Schiipfungen Stoinkas 
aind. AuBerdcm zeugen eine neue Gebliisemaschine

B u c h e

Lr. C hem in de fe r  d u  Congo Su perieu r de S ta n le y -  
,  o ille  a  P o n th iew ille .  (B ru x e lle s  1 9 0 6 . —  Im - 

p r im e r ie  des T r a v a u x  P u b lic s . 5 8  S .)
AnlaBlich der kiirzlich erfolgten Fertigatellung 

der Bahn Stanleyyille— Ponthioryille im Herzen Afri- 
kaa hat die „Fźdćration pour la Defense des Intćreta 
Belgea a l’Btranger“ die Yorstehende Broachiiro heraua- 
gegeben, die eine interessante Beschreibung einea 
tropiachen Bahnbaues und der Ziele der Verkehrs- 
politik der Kongoataatregierung bietet. Nachdem dio 
Bahn Yon der Kiiatenatadt Matadi nach Leopoldville 
1898 fertiggeatellt und die Schiffahrt Yon da den Kongo 
aufwarts bis StanleyYille entwickelt war, handelte es 
aich weiter daruin, Yon dieser Stadt aua nach Norden, 
Osten und Siiden Y orzudringen. Zur Erfiillung der 
Aufgabe wurde die „Compagnię des Chcinins de fer 
du Congo aux Granda Lacs Africaina" gcgriindet und 
ihr dio Konzessionen fur die Verkehrswegc mit 
Stanlej'ville ais Auagangapunkt iibortragen. Wio 
achon bei anderen Bahnbauten iiberwies ihr der 
Staat fQr j e  25 Millionen Fr. Zeichnungskapital 4 Mil
lionen Hektar Domanialland, desaen halber Ertrag 
der Gesellschaft zugute kommt, aber Yon dor uberdies 
Yom Staate gewahrten 4prozentigen Zinsgarantie in 
Abzug gebraolit wird. Der Staat iibemimmt die Bau- 
ausfiibrung auf Rechnung der Gesellschaft, wahrend 
diese daB Materiał frei Antwerpen liefert und den 
Betrieb fuhrt.

Dio jetzt fcrtiggeatellte Bahn StanleyYille—Fon- 
thieryille, die dem infolge der Stanley-Falle nicht 
achilfbaren Teile des Kongo-Lualaba nahezu parallel 
liiuft, yerlangert die Bahnstrecke Matadi—LeopoldYille 
Yon 400 km und die achiffbare Stromstrecke Leopold
Yille—Stanleyyille von 1600 km um weitere 442 km; 
an sie achlieBt aich wiederum eine schiffbare Strom
strecke dea Lualaba, PonthierYillo— Kindu, Yon 315 km 
an. Daa Terrain hat wenig Schwierigkeiten geboten; 
nur der fast ununtcrbrochene Urwald machte milhe- 
Yolle Lichtungaarbeiten notwendig. Die zahlreichen 
Ncbenfliiase des Kongo-Lualaba haben elf Brfłcken 
Yon einer Lange Yon 22 bis 64 in erfordert, die teils 
aus Holz, teils aus Eisen konstruiert sind. Die 
Schwellen sind wie alles notwendige Holz dem dor- 
tigen Walde entnominen. Die Regierung hat ea sich uber
haupt angelegen sein lassen, 'moglichst viel Materiał

nnd eine Turbodynamo, dio beidc zurzoit aufgestellt 
werden, von seinem nie raatonden Wirken. Danoben 
wurden unter Slomkaa Leitung die Eiaenatsinlager bei 
Yares weiter aufgeschlossen, durch Einfiihrung der elok- 
tri8chon Bohrung auf Massonforderung eingerichtetund 
die Yior Erzgruben nach Anlage mSchtiger Bremsberge 
durch Forderbahnen mit dem Eisenwerke Yerbunden.

Słomka kannte nicht nur fast siimtliche Leuto 
seines Workos personlich, er wuBte auch die an keine 
andauornde Tatigkeit gewohnten Bewohner des Talea 
nach und nach zu sehr brauchbaren Berg- und Hiitten- 
arbeitern zu erziehen und dabei durch stoto An- 
regung und Belehrung alle Angestellton fiir daa ge- 
meinsamo Ziel zu begoiatorn. Auch ais der bisher 
kraftige Mann gegen Ende des yorigen Jalirea er- 
krankte und Yon seinem tiickiachon Leiden Heilung 
an der dalmatiniachen Riviera und im Harz suchte, 
blieb er fortwiihrend mit technischen Problemen be- 
schaftigt und eifrig darauf bedacht, das ihm unter- 
stellte Werk nach jeder Richtung zu fordem. Scheinbar 
genesen, trat er die Heiinreiae an, abor schon in W icn 
Betzte der Tod seinem arbeitareichen Leben oin jiihes Ziel. 
Ein Charakter yon edler Denkungsart und vornohmer 
Liebenswiirdigkeit ging mit ihm dahin. L. P.

r s c h au .

an Ort und Stello, zu gewinnen; so sind Stoinbrttche 
und Kalkgrubon, oino Dampfsilgomuhle, oin Kalkofon 
und eino Ziegelei entstanden. Die Arbeiten sind zu- 
meist von Eingeborenen oder Yon den aus den Kiisten- 
gebieten mitgebrachten Schwarzon unter der Leitung 
Yon Europ&crn auśgefiihrt worden; der Tagosverdienst 
dor Arbeiter betrug 0,75 bis 0,80 Fr. und beatand in 
der Hauptsache in Naturalien. Die kilometriachen 
Kosten konnen noch nicht genau festgCBtellt worden, 
da dio erheblichen Ausgaben der ersten Eiurich- 
tungen in Stanleyville auf alle Strecken Yerrochnot 
werden miissen. Man schatzt sio auf ungofahr 65000 
bis 80000 Fr., woYon allein 12 000Fr. auf die Fracht 
von Europa nach Afrika entfallen. Erwiihnung Yer- 
dient noch der Umstand, daB die Maschinen mit Holz 
geheizt werden.

Fiir die 300 bis 320 km lrtilgo, zur Umgeiiuiigf 
von Stromschnellen, der sogen. „1'ortes d’Enfer“, er
baute Linie Kindu-Buli sind die Yorarbeiten im  
Gange. Mit 5000 Arbeitern Soli der Bau bald be^ 
gonnen werden. Yon Buli aufwarts ist der Lualaba 
wiederum auf etwa 600 km scliilfbar. Einer heson^ 
dereń Gesellschaft ist ea vorbehalten, den Weiterbńd 
der Bahn nach Siiden zu den E r z l a g e r n  des Ka
tanga Yorzunehmen, wahrend ea der obongenannten 
Gesellschaft noch obliegt, Yon Stanleyyille nach don 
Nilgegenden yorzudringen und eino Yerbindung Yon 

Buli mit dem Tanganikasee und dadurch m it Deutsch- 
ostafrika herzustellen.

W ir Deutsche konnen aus dieser zielbewuBten 
Eisenbahnpolitik Belgiens in seinen Kolonien yiel 
lernen; um so mehr empfehlen wir die mit einer 
groBen Anzahl instruktiver Bildor geBchmuckte Bro- 
schfire der eingehenden Beachtung unserer Leser.

Dr. W. Beumer. 
P ra c tic a l  Coal M in ing. B y  G e o r g e  L.  K e r r , 

51. E .,  M. fnst. M in. E . W ith  5 2 8  F ig u re s  
an d  D ia g ra m s . F o u r th  E d itio n . L o n d o n  1 9 0 5 , 
C h a rle s  G riftin  &  C o., L td . G eb. 12 sh  C d .

Das Y orliegende Werk soli ein Lehrbuch fiir den 
Selbstunterricht sein, dariiber hinaus aber auch ais 
tagtichor Begleitor und Ratgeber des technischen 
Grubenbeamten dienon. Dementsprechend ist es, wio 
auch im Titel zum Ausdruck kommt, Yorzugsw eiso
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fiir die Bedurfnisso dos Betriebos zugeschnitton und 
enthiilt oino groBe Reiho von rechnerisch ormittelten 
oder aus dor Erfahrung geschiipftcn Zahlonangaben 
iibor die zweckmaBige Gostaltung von Anlagen allor 
Art sowio iiber Leistungen, Kosten and dorgioichen. 
Weiterhin ergibt sich aus dieser Bestimmung des 
Buches seine Boschriinkung auf den englischen Stein
kohlen bergbau, und zwar kommt hier vorzugsweise 
der schottische Borgmann zum Wort, ais don sich der 
Yerfasser im Vorwort bekennt. Aller,linga ist der 
Eigenart und Entwieklung des festlilndischen Berg- 
baues namentlich in den Abschnittcn iiber Schacht- 
abtcufou, Abbau und Wasserhaltung oinigermaBen 
Rechnung gotragen; jedoch herrscht dor englische 
Grundzug durchaus vor: in dor fiir unsero Begriffe 
zu ausfulirlicben Darstellung der Gcstangepumpen 
z. B. kommt dio Geringfiigigkeit dor englischen 
Wasserzuflusse zur Geltung; in der knappon Bohand- 
lung des Grubonausbaues und der Gesteinsarbeiten 
sowie anderseits in der ausfUhrlichen W iirdigung dor 
schweren Rad- und Kctten-SchrammaBchinen priigt 
sich die flacho Eagerung und das gleichformige Yer- 
halten dor englischen Stoinkohlenflozo aus; die vor- 
biiltnismaBig einfache Gestaltung der einzelnen Ein- 
richtuugen iiberhaupt weist auf dio geringen Schwiorig- 
keiton des englischen Stoinkohlenhergbaues hin. — 
Ein Abschuitt uber Markschoidekunde ist beigefiigt.

FUr den deutschen Technikcr kommt demgemiiB 
das Buch nur wegen seiner Belehrung uber die tech- 
nischen Yerbiiltnisse des englischen_ Steinkohlenborg- 
baues in Frage. Leidor wird abor das Bild nicht 
durcli einen Ueborblick uber die Lagerungsverhalt- 
nisso dieses Bergbaues erganzt.

Dio Abbildungen sind sehr zahlreich und ver- 
hiiltnismaBig gut ausgefuhrt. Herbst.

E lem en la n j P ra c tic a l M eta llu rg y  o f  Iro n  a n d  
Steel. B y  P e r c y  L o n g r a u i r .  L o n d o n  1 9 0 5 , 
L o n g m a n s , G re e n  <aiul Co. G eb, 5 sb  n e t.

Es ist gerade keine leichte Aufgabe, dio sich der 
Yorfasser gestellt hat, dio Eisenhuttenkunde elementar 
und doch wissenschaftlich zu behandeln, insbesondere 
gilt das von dor mikrographisehen Beurteilung des 
Eisens, die oinon YorhaltnismaBig groBen Teil dos 
Buches einnimmt. Dio Losung der Aufgabe muB 
aber ais durchaus glUckiich bezeichnet W'orden. Die. 
Ausdruckswoise ist klar und deutiich; die Definitionen 
sind mustergUltig, und das Werkchen diirfte wohl 
dazu angetan sein, im  englischen Sprachbereich das 
Yerstiindnis fur dio metallurgischen Yorgange auch bei 
solchon Leuten zu fiirdern, dio koino besonders tiof- 
gehenden chemischen und pbysikalischen ICenntnisse 
haben. DarUber hinaus durfto es allerdings wenig 
Bedoutung gewinnon dank der Einseitigkeit, mit der 
fast nur dio spozifisch englische Industrie behandelt 
wird; deutsche Industrie wird z. B. nur erwSlint bei 
einem Boricht uber das Bertrand-Thiel-Yorfahren bei 
Iloesch. GrGBtenteils scheint dieser Fehler allerdings 
auf mangelndes Yorstiińdnis fiir das basische Kou- 
verter- wie Herdschmelzverfahren zurUckzufUhren 
zu sein. Nur so lfiBi sich auch eino Bemorkung er- 
klaren, daB im basischen Martinofen die IIorBtellung 
von hoher gekohltem Stahl unmoglich sei wegen der 
Gefahr einer RUckphosphorung, aus welchem Grunde 
man auch nur in der Pfanne desoxydieren kiinne. 
Auch die Besprechung der einzelnen Kapitel ist nicht 
immer ihrer Wiclitigkeit entsprechcnd mehr oder 
minder eingehend durchgofuhrt; so ist dio Erzeugung 
der Holzkohle und die Yerkokung in Meilern aus- 
fubrlicher besprochon ais die ungleich wichtigere 
moderne KoksofeninduBtrie, und ferner bei der Stahl- 
darstellung dem TiegelstahlprozeB ein sehr umfong- 
reiches Kapitel gowidmet, wiihrend das Konvertor- 
verfahren, sauer wie basisel), einschlieBlich der Klein-

bessomorei in 10 Seiten abgetan wird. Dasselbo gilt 
Yon den Jllustrationon: W ir vermissen z. Ii. eine 
Skizze eines Puddelofeus sowie oine Darstellung eines 
Konverters, zumal da der Kleinkonverter in zwei Typcn 
Yortroton ist. — Abgcsehen von diesen Fehlern, die 
wohl leicht bei einer Ncuauflage yermieden werden 
konnen, bedoutot das Buch aber immerhin eine Be- 
reichorung der englischen Fachliteratur. W ir wiin- 
seben dem Werke weite Yerbroitung.

Dr.-Ing. Geilenkirchen.

I I e  r  in a n  n  W i  1 d a : D ie  D am p ftu rb in en , ihre
W irk u n g sw eise  und K o n s tru k tio n .  (S am m lu n g  
G o sch en , 2 7 4 . B a n d ch e n .)  M it 8 9  A b b ild u n g en . 
L e ip z ig  1 9 0 0 , G . J .  G ijsch en sch e  Y e r la g s -  
lm n d lu n g . G eb . 0 ,8 0  oK>.

In  Yorliegendem Bando dor Sainmlung Goschen 
begrUBen wir mit Freuden oino kurze Uebersicht 
Uber dio Entwieklung und den heutigen Stand der 
Dampfturbinen m it olementarer Behandlung des theo- 
retischon Teiles; es wird daher die Abhandlung allen 
eine willkommene Neuerscheinung sein, dio eino Ein- 
fiibrung in diese in neuoster Zoit in ungeahnter Ent- 
wicklung begriffeno Maschinenart vormiBt haben.

Dio ersten beiden Abschnitte enthalten den theo- 
rotischon Teil in olementarer Behandlung, die be
sonders bei BcBprechung der wiirmctechnischen Eigen- 
schaften deB Dampfes und Erklarung des Entropie- 
begritfes glUckiich durchgofuhrt ist. Da jedoch das 
Buch, wio boreits gesagt, besonders zur Einfuhrung des 
mit dem Materiał nocb nicht Yertrauten bestimmt sein 
dUrfte, so sollten alle Ungenauigkeiten und Druck- 
f e h le r  Y erm ieden sein, da dieso orfahrungsgomiiB se h r  
goeignot sind, don Studierenden zu vcrwirren. Ich 
will nur auf das in Abbild. 1 dargestellte Entropio- 
diagramm Yerwoisen, in welchem Btatt „Druck- 
VolumenkurYO“ in dor Figur „Temperatur-Yol u- 
menkurvo“ gedruckt ist und ferner in der Erklarung 
des Diagrammes auf Seito 16 dio in einem Kilogramm 
Dampf e n th a lte n e  Warmemenge d u rc h  eino n ic h t 
richtig bezcichnote Figur angegeben ist; es muB 
statt „k o a b fi n “ hoiBen , Z O a b f i n “. Ferner ist 
anfangs des zweiton Abschnittes die Bemerkung, daB 
die Umlaufzahi der Turbodynamos 3000 kaum uber- 
schreitet, nicht ganz zutreifend; man lmut kleinoro 
Gleichstroin-Turbodynamos auch mit 4000 bis 5000 
Umdrehungen; fUr Drehstrom ist allerdings die Grenze 
mit 3000 i. d. Minuto durch die gobrauchlicho Wechsel- 
zahl richtig begrenzt angegeben. Der auf Seite 35 
ausgosprochenen Ansiclit, daB bei einstuligen Turbinon 
die Zeit fiir die Arbeitsabgabo des Dampfes zu kurz 
ist, kann ich nicht beistimmen, denn sonst muBton 
z. B. die do Lavalschon Turbinen Yon vornherein durch 
diesen IJmstand einen sehr geringen Wirkungsgrad 
haben, was nicht nachgewiesen ist. In Abbildung 17 
sind die Schuufeln falsch gczeichnet. Die Auffubrung 
aller Ungenauigkeiten w iirde zuweit fUhron; es wird 
sich empfehlen, boi Ilcrausgabe einer neuen Auflage 
eine grundliehe Durchsicht vorzunehmen. Die Ab- 
Bchnitto uber den theoretischen Teil sind durch ein
gehend bebandelte Beispiele abgoschlosson. Ab- 
schnitt I I I  bis Y I euthalton dio Konstruktionen und 
Beschreibungen der versehiedencn Turbinenarten nach 
ihren Eigenschaften in ausgezeichnetor Yollstandigkoit 
und durch sehr zahlreiche Schnitto und Ansichten er- 
lSutert; besondere Sorgfalt ist im I I I .  Abscbnitt auf 
die Darstellung der Konstruktions-Einzclhoiten Yer- 
wendet. Dio Einzelbciten betroffen die Gehauso, 
Dam pfleitYorrichtungen, Laufrader und Laufschaufeln, 
Wellen und Lager, Schmierung, Regulierung und Um- 
steuerbarkeit. Ungenauigkoiten und Druckfehler habe 
ich im praktischen Teilo nur sehr wenige gefunden.

Das Buch gibt fur sehr billigen Preis eine aus- 
gezeichnete Uebersicht. A . Wallichs.
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Industrielle

Dio L ag e  des K o b o lsongoscliiifto s.
Dor hcimische Roheisenmarkt Yerharrt in dor bis

herigen auBcrordentlich festen Lago. Die Erzeugung 
kann dem Bedarf nicht ganz folgen. Dor Yerkauf 
yon Puddel- und Stahloisen fur das erste Quartal 1907 
ist ziemlieh beendot; dio von don Abnohmorn gefor- 
dorten Mengen konnten nicht follstilndig zugotoilt 
werden. Tn GioBeroirohoisen hnt das Syndikat nun- 
mehr auch mit dom Yerkauf fiir das zweite Semester 
1907 begonnen. —  In England tritt fortgosotzt Begehr 
seitens dor an RoheiBenmangol leidenden amerika- 
niaehen Industrie auf, der sich namentlich auf schot- 
tische Marken GieBeroiroheisons zum Mischen erstreckt. 
Dio englischen Yerbrauchor halten mit Abschlilssen 
zuriick; die Preiso sind behauptet.

Stalilworks-Yorbaiid.
In  der B e i r a  18 s i t  z u n g voin 20. Oktober wurden 

die Preise fUr Halbzeug um 5 .K> erhoht und der Aror- 
kauf fiir dns zweite Yiorteljahr 1907 freigogoben. 
Die A u s fu h rv e rg iitu n g  lur denselben Zeitraum wurdo 
auf 2,50 Jk fostgeHetzt, ebenso wurdo dio Freigabo 
des Yerkaufs von Formoison fUr das erste Yierteljahr 
1907 zu um 5 orhohten Preisen beschlossen. Die 
Beteiligungsziffern fiir dio Gruppo SchmiedoBtiicke usw. 
wurden um 10.o/o erhoht. Andoro A ntriigo  a u f  Er- 
hohung der Boteiligung in Stabeisen und Walzdraht 
wurden Y ertagt.

Ueber die Geschiiftalage wurde berichtot: Die 
"Werke waren, wio in den Yormonaton, bis zur Grcnze 
ihrer Loistungsfiihigkeit beschSftigt und konnten trotz 
aller Anstrengungon den an sie gestollten Anforde- 
rungen in Yieien Fiilion nicht nachkommen. Der durch 
eino ltoiho Y o n  Betriobsstorungen, besonders aber 
durch den AuBstand beim Aachener Hiittenaktienvercin 
Rotlie Erde yerursachto Ausfall in dor Erzeugung 
konnte bei der allgemein angespannten Geschiiftslage 
nur zum kleinsten Teile bei den iibrigen Werken 
untergobracht werdon.

In H a l b z e u g  hat dio inlandischo Kundschaft 
fiir Lioferung bis Ende Miirz durchweg abgeschlossen. 
Der Abruf ist auBcrordentlich stark und kann nicht 
iminer befriedigt worden. Das Aualandsgeschiift liegt 
feat, doch M it  sich die Yerkaufstiitigkeit des Yer- 
bandes, wie Bchon soithor, wegen des groBen inliin- 
diachen Bedarfa in den allorengsten Grenzon.

E i 8 e nba  h n m a  t e r i a 1: Ueber das lnlands-
gesehaft in Vignolschienen ist nichts Neucs zu be
richten. Dio mit den Yorschiedenen Staatabahnen ab- 
geschlossonen Mengen gcwiihrleisten reichliche Arbeit 
bia weit in das nachste Jahr liinein. Das Gruben- 
schionengeachiift bloibt andauernd lebhaft. Die Bo- 
darfsabschluase fiir das niichsto Jahr mit Zechen 
stehen in Behandlung. Ebenso iat die Lago in 
IlillenBchienen wio aeither aclir giinstig. Eine Anzahl 
AbachluBBo mit gtSdtischen StraBcnbalinon wurden 
netierdings getatigt. Auf dem Auslandamarkto bałt 
der lebhafte Bedarf an. Yerachiedeno groBere Ab- 
schliisse in schweren Schienen kamen zustande. Die 
dabei erzielten Preiso geben den Inlandspreisen nichta 
nach. Einer groBeren AbachluBtatigkeit stehon, wie 
schon neulich berichtet, die Yon den Werken ver- 
langten langen Lieferfriaten hemmend im Wege. In  
Griibeii8chienen ist der Abruf nach wie Tor sehr gut; 
aucli hier konnten inerklicho Preisaufbeaaorungen 
vorgonommen werden. Das Rillonachionengeschiift im 
AuBlande hat sich in den letzten Monaten ganz 
wesentlich gehoben. Eine Anzahl groBerer GeschSfte 
wurden zu erhiihten Preisen abgeaohlossen, andere 
stehon in Behandlung.

Rundschau.

Die Inlandanachfrage im Fo r m e i s engeschiift 
war in den letzten vier Wochen iiuBerst lebhaft, da 
die Lager im Handel góra u rat sind und dio ICund- 
schaft sich in Erwartung hoherer Proiao fiir iniig- 
lichat groBe Mengen einzudocken sucht. Im  Auslande 
bat sich das Geschiift seit Ende September bedeutend 
gehoben. Die AbachluBtatigkeit des Yorbandes wiirde 
noch umfangreicher sein, wenn die Werke nicht b o  
auBerordontlich lango Lieferfristen stellten. Der Yor- 
liegende Auftragsbestand in Formeisen sichert den 
Werken fiir iiber vier Monate Bescliaftigung.

Y o rsan d  des S ta h lw o rk s-Y o rb n n d e s .

Der Yersand des Stahlwerks-Yerbandes in Pro- 
dukten A betrug im Monat September 1900: 443 477 t 
(Rohstahlgowicht), wurde domnach Y otidom  Augustver- 
aando (477 657 t) um 34 180 t odor 7,10 °/o iibortroffon. 
Ilinter dom September des Yorjahrea (450 702 t) bleibt 
dor Yorsand um 7285 t odor 1,02 o/o zuriick und 
hintor der Boteiligungazilfer fiir September 1900 um 
9,30 °/o. Dio Ursaehe des Ituckgangos gegenilber dom 
Yornionate und dor BeteiligungszifTer fiir Septornbor 
bildet, nebon einor Reihe Betriebsstiirungcn und dem 
Arboitcrmangel, in erster Linio wiederuin der (in- 
zwischen ailerdings boondigte) Auastand beim Aachener 
lliitten-Aktien-Yorein Rothe Erde.

An Halbzeug wurdon im Septombor Yoraandt: 
138 280 t gegen 147 384 t im August d. J . und 170 815 t 
im September 1905, an Eisenbalinmaterial 148 528 t 
gegen 140 354 t im Auguat d. J . und 133 808 t im 
Septombor 1905 uud an ForinoiBon 150 009 t gegen 
183 919 t im August d. J. und 140 079 t im  September 
1905. Der Soptembcrvorsand you Halbzeug bleibt 
alao hinter dom dea Yormonates um 9104 t zuriick; 
trotzdem war dor I n 1 a n d 8 Yersand yon Halbzeug 
pro Arbeitatag um 160 t holier ala im August. Der 
VerBand von Eiaenbahnmateriai ubortrifft den des 
August um 2174 t, wiihrond der von Formoiaen infolge- 
Yermindertor Bautiitigkeit, die mit der Yorgoriickten 
Jahreszeit zusammenhangt, um 27 250 t zuriickblieb* 
Gegenilber dem gleichon Monato des Yorjahres wurden 

an Eiaenbahnmateriai 14 660 t und an Formoison 
10490 t mehr, an Halbzeug dagegen 32 535 t wonigop 
Yersandt.

Der Versand iu Produkton A vom 1. Januar bis 
30. September 1906 betrug insgesamt 4 300 570 t und 
ubertrifft den der gleichen Zeit des Yorjahres 
(3832516 t) um 468054 t oder 12,21 °/g. Yon diesem 
Goaamtvoraande entfallen auf Halbzeug 1 411 555 t 
(1905: 1 390442 t), auf Eiaenbahnmateriai 1 402 398 t 
(1905: 1 173396 t) und auf Formeisen 1486617 t 
(1905: 1268 678 t). Dor Gesamtvor8and in den ersten 
drei Vierteljahren 1906 ist also, im Yergleich zum 
Yorigen Jahre , beim Halbzeug um 21113 t oder
1.52 o/o, beim Eisenbahumatorial um 229 002 t oder
19.52 o/o und beim Formeisen um 217 939 t oder 

17,18 “/o gestiegen. Auf die einzelnen Monate Y e r t e i l t  
sich der Yersand folgenderinaBen :

Halbzeug Eisenbahn-
materiał FormeUen

1905 September . 
Oktober . . 
NoYombor . 
Dezomber

1906 Januar . . 
Februar . . 
Miirz . . . 
April . , .

t
170815
177 186 
173 060 
169 940 
175 902 
150512
178 052 
153 891

t
133 868 
150 772 
145 758 
155 538
154 859
155 671 
172 698 
147 000

t
146 079 
132 996 
119 641 
151 951 
129 012 
125 370 
177 107 
163 668
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Halbzcug 

t

1906 Mai . . . .  158947
Juni . . . .  150869
Ju li . . .  145 658
August . 147 384
September . 138 280

Rheinisch ■'Westfiilisclies K o lilonsyndikat.

Aus dem in der Zechenbcsitzeryersammlung yom 
24. Oktober erstatteten ausfiihrlichen Berichto des Yor
standes geben wir Nacbstehondes wieder: Im  Sop- 
tomber 1900 hat der rechmingsmiiiiige Absatz in 
25 (i. V. 20) Arbeitśtagen im ganzen 5 334 258 
(5 140848) t botragen, mithin 193410 t mehr ais im 
Yorjahro, und arbeitataglich 213 370 (197 725) t oder
15 6451 =  7,91 %  mehr. Von dor Beteiligung, die 
sich auf 6 351722 (6573 038) t bezifferte, sind dom- 
nach 83,98 (78,21) °/0 abgesetzt wordon. Dio Fiir- 
derung stellto Bich insgesamt auf 6 203440 t oder 
arboitstiiglich auf 250538 t; os sind das gegen August 
1906 1855 t =  0,73 °/° weniger und gegon Septembor 
1905 17 374 t =  7,45 o/0 mehr.

In  der Zeit vom Januar bis einschl. September 1906 
botrug, Yorglichcn mit dersolbon Zeit dos Jahres 1904, 
der rechnungsmaBige Absatz bei 225®/ł (220) Arbeits- 
tagen im ganzen49 115 961 (42 062 613) t oder gegon 1904 
7053348 t mehr und arbeitatflglich 217568 (186 118) t 
odor gegen 1904 31*l50 t =  16,90 o/o mehr. Von 
der Beteiligung, dio sich auf 57 359 180 (54 961 913) t 
bezifferte, sind demnach 85,63 (76,53) o/0 abgesetzt 
worden. Dio Forderung stellto sieli von Januar bis Sep
tember insgesamt auf 57 523 490 t oder arboitstiiglich 
auf 254 S il  t; es sind das gegon die Zeit yon Januar 
bis September 1904 34 299 t =  15,55 0/o mehr. Dio 

FCrderyerhaltnisse und die Lago des Absatzgeschaftes 
haben, wio der Yorstand weiter ausfuhrtc, seit der 
letzten Berichterstattung eine wosentliche Aendorung 
nicht orfahren. Gegeniiber dor andauernden starken 
Nachfrago nach Brennmaterialien hat die Forderung 
dor Zechen im Monat September d. J. nicht nur keino 
Fortschritte gemacht, Bio ist yielmohr gegen die 
Łei8tung im Yormonat noch um ein geringes zuruck- 
gegangen; ebenso weist der rechnungsmiiiiigo Absatz 
ein Weniger von 0,46 o/0 auf. Infolge der schwachen 
Ergebnisse dor Zechen und ferner des Umstandos, 
daB der Yerbrauch der Ililttenzechen fiir oigene 
Huttonwcrke und der SelbBtyerbrauch der Zechen fiir 
Kokereien und Brikettfabriken gestiegen ist (fiir dicBe 
Zwecke wurden im Borichtsmonat 35,16 o/0 der For

derung gegeniiber nur 33,70 °/» >m Yorliergehenden 
Monat beansprucht), Bind die fiir don Absatz des Syndi- 
kates yorbleibendon Kohlenmengen im Berichtsmonato 
um arbeitstiiglich 4295 t —  2,86 °/o geringer ais im 
Yormonat gewesen, wodurch begreiflicherweiso die 
Licferungsschwierigkeiton noch yerschHrft wurden 
und die yorhandone Kohlenknappheit zugenommen 
hat. Andorseits ist das Syndikat fortgesetzt bestrebt 
gewesen, seine aual&ndischen Absatzyerpflichtungen 
so viel wie angiingig durch Einschiebung englischer 
Kohlen abzuloson, um dio froiwerdenden Meugen der 
inliindischen Kundschaft zuzufiihrcn. Trotzdem hat 
man don erhohten Anforderungen in yollem Umfange 
nicht genugen konnen. Die Kokserzeugung weist 
wiederum eino Zunahme auf. Dor Gesamtabsatz ist 
gegen den Yormonat um 3,98 °/o, der Absatz fiir Rech
nung des Syndikates um 3,20 o/0 gestiegen. Den Koks- 
anforderungen konnte im allgemeinen entsprochen 
werden. Eine geringo Steigerung ist auch im Brikctt- 
absatze zu yerzeichnen. Das Yersandgeschaft wurde 
durch don in der Mitto des Berichtsmonata ein- 
setzenden Wagenmangel und durch die ungiinstigen 
Wasseryerhaltnisso des Uhoins erschwert. Natiirlich

hat dio Abnahme des Yersandcs auf dem Wassor 
eino yormehrto Benutzung des Risenbahnweges fiir Sen- 
dungen auf weitore Entfernungen zur Folgę, wodurch der 
Uinlauf der Wagen yorgroBert und dor Wagenmangel 
Yorstiirkt wird. Wenngleich nach dem bisherigen 
Ergebnisee dor Wagenmangel in diesem Horbste 
ziffernmiiBig unter dor im vorigen Jahre erreichten 
Hoho gebliebon is t, so inachen sich doch bei der 
gogenwartig aufs iiuBorste gospanuten Lago des 
Kohlcnmarktes dio Yersandauafillle aufs empfind- 
lichste bemerklich.

A k tio n -G o se llsch a ft B e rg is c h o r  G ru b e n - und 
H iitte u -Y e re lu  in  H ocln ln lil.

Wio dor Bericht dos Yorstandes auBfiihrt, war 
die Nachfrago nach Roheisen wiihrend des ganzen 
letzten Geschiiftsjahres auBerordontlich stark und zeit- 
weise kaum zu befriedigen, so daB dio Gesellschaft 
bei einer Arbeiterzahl von 192 (i. Y. 142) Mann eine 
seit Bestehen dos Werkes noch nicht dagewosene Er- 
zeugungaziffer aufzuwoison hatte. Trotzdem yermochte 
sio keinen entsprechonden Nutzen zu erzieien, woil 
die Yerrechnungspreise deB Rohoisensyndikatos in gar 
keinom Yerhiiltnis zu den gestiegenen Preisen fiir die 
Rohstoffe standen, untor donon Erz in don yer- 
schiodonon Sorten zwischen 15 und 30 o/0, KokB im 
lotztcn Yiortel des Geschaftsjahrcs um 0,50 J t  fiir 
die Tonno teurer wurdo; auBerdem erhohten sich die 
Arbeitalohne um etwa 10 o/o; und zwar stellte der 
Durchschnittsverdionst des einzelnen Iluttenarboiters 
sich auf 1313,57 J t gegen 1206,38 J t  im Jahre 1904/05. 
Die Erzeugung betrug 56 851 (i. Y . 31 131) t, der Ver- 
sand 57 079 (34 190) t, der Yorrat am Jahresschlusso 
412 (1240) t und der BcBtand an Auftragen 32 140 
(23 403) t. Bei einem BotriebsuberachuB yon 24043,89 J t  
(i. Y . 29 857,78 Yerlust), Pacht- und Mieteinnahmon 
in Hohe yon 14 828,35 J t  und Schuldonzinsen im 
Betrage yon 21090,90 J t  yerbleibt ein Rohgewinn 
yon 17 781,34 J t  gegeniiber einem Rohyerlusto von 
33 182,69 im Jahre zuyor. Da 62 792,60 J t  ab- 
geBclirieben wurden, bo ergibt sich ein Reinyerluat 
yon 45 011,26 (i. Y . 94 026,21) J t, der nebst dem Yer- 
lustsaldo dea. Jahres 1904/05 und dor BatzungsmaBigen 
Tantiemo yon 4000 J t  auf neue Rechnung yorgetragen 
werden aoll.

A c tio n -G eso llsc liiif t  B re m e rlii it to  zu K irc h o u .
Nach dem Borichto dea Yorstandes hiitte der Ge

winn im Geschaftsjahre 1905/00 hoher sein konnen, wenn 
nicht das Grob- und Riffolblechwalzwerk infolge Bruchcs 
des Schwungrades 6 l/s Monate auBer Betrieb gewesen 
und ferner im Juni  eino Stijrung im Stahlwerke oin- 
gotreton wiire; namontlieh der orato Umstand yer- 
ursachto groBen Schaden. Yon den beiden Oefen, dio 
das ganze Jahr hindurch ununtorbrochen im Feuer 
standen, wurden 60 556 (i. Y. 40 987) t Roheison her- 
gestellt und davon 18 080 t im eigenen Stahlwerke 
yerbraucht. Lotzteres, das wahrend der yorgenommenen 
Reparaturen mit einem, sonst stets mit zwoi Martinofen 
arbeiteto, erzeugte 47 363 (39 982) t FluBoisen, und 
zwar etwa 20 000 t allein fiir den Bedarf der Walz- 
werke. Dio Produktion der Blechwalzwerke belief 
sich auf 15 466 (17 390) t; der Ruckgang hatto in der 
oben erwShnten Storung B einen Grund. Fur Neu- 
anlagen und NeuanschafTungen, die hauptsachlich dem 
Huttenhainschen Walzwerke und dem Stahlwerke zu- 
gute kamen, wurden insgeB am t 448 327,05 J t  auf- 
gewendot. Die Bilanz weist einen Rohgewinnn yon 
490133,51 (i. Y . 311 576,20) Jt  nach, zu dem noch 
9682,88 J l  fiir yerkaufte Anteile an heaaischen Gruben 
kommon. Nach Deckung dea aus 1903/04 stammenden 
Yerluataaldos, sowie nach Abzug der Zinsen und alt- 
gemoinen Unkosten yorbleiben 130 259,06 J ( ,  dio auf 
dio Anlagen abgeschrieben worden.

$ £ 2 3 5 "  “
t t 

179 190 184 434
148 167 176 457
149 931 189 975
146 354 183 919
148 528 156 069
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A c tleu -G ese ll.sch a ft G o r l l tz o r  M a sc h iu en b a u - 
A n s ta l t  u iu l E isen g io tte ro i in  G iir litz .

Das Geach&ftsjahr 1905/06 orbrachto nacli Abzug 
dor allgemeinen Unkosten, Zinaon, Tantiftmen an; 
Workmeistor usw. sowio nach Yornahmo dor Ab- 
schreibungen im Betrago von 75213,36 einen Rein- 
gowhm von 22+491,81 (i. V. 138 225,60) An Yor
stand und Boainte sind 17 061,38 *j(S Tantiemo und an 
don Aufsiehtsrat 8 914,43 ^£ zu zahlen, so daB 
192 000 .JJ (8 o/p) Diyidende yortoilt und 6516.-* zu 
Gratitikationen fur Beamto und gemeinniitzige Zwecke 
yerwendct worden konnen.

A k tien -G cso H sch aft D iisso ld o rfo r E iso u b a liu b o d a rf  
y o rm . C a r l  W eyor & Co. zu  D iisso ld o rf-O b o rb ilk .

Wenn trotz wesentlich erhohter ncrstellungskoston 
bei nur wenig gestiegencn Yerkaufspreiaon das Er- 
gebnis dos letzten Geschaftsjahrcs etwaa besser ist, ais 
das des yorhergehenden, so hat man dies, wie der Be- 
richt des Yorstandes ausfilhrt, dom bedeutend groDeren 
Umsatze zu yordanken, der sich yon 5 882 952,74 J t 
auf 0 077 714,55..# liob. Der Koinerlos einschliolilich 
des Gewinnyortrages yon 69 367,02 J t aus dem Jahre 
1904/05 betragt 678 406,72 . und soli nach dem Yor- 
schlage des Aufsichtsrates folgendermalien Yerwendet 
werden: 27 651,50 J t fiir den Untoratiitzungsfonda, 
21 805 J t fiir don Arbeiterpensionsfonds, 45 158,32,,* 
zur Yergiitung der aatzungsmilBigen Gewinnanteile 
und 513 000 J t zur Yertoilung einer Diyidende von 
19 °/o, so daB noch 70 791,90 Jl, zum Yortrage auf 
neue Rechnung yerbleiben.

A k tlo n -G e s e l ls c h a f t  W a rs te in e r  G ru b en - u n d  
H ii t te n -W o rk e  zu W a rs to in  in W e s tfa le n .
Nach dem Berichte dos Yorstandes hat die lob- 

haftere Boschiiftiguug bei den Werken der Gesellschaft 
im lotzten Rechnungsjahre weitere Fortschritto go- 
macht, auch trut bei sehr gutor Nachfrage nach don 
Erzeugnissen eino allmiihlicho Bossorung der Yorkaufs- 
preiso oin, wenngloich diese noch immer nicht im rich- 
tigen Yerhaltnisse zu den gestiegenen Preisen der 
Rohstoffe stehen. Der Reingewinn einschlioBlich des 
Yortrages yon 7378,23 beziffert Bich bei 46 254,18 J l  
Abschreibungen auf 141 352,02 und erlaubt, nach 
Ueberweisung von 6698,69 J{. zur Riieklage und Aus- 
zahlung yon 15 344,36 .A ais Gewinnanteile an den 
Yorstand und Aufsichtsrat eino Diyidende yon 95760 „/i 
(9°/o dea bisherigen Aktienkapitales yon 1064 000 „H) 
zu yerteilen und 23 548,97 J t  auf neue Rechnung yor- 
zutragen. — Die auBorordentliche GeneralYersammlung 
yom 9. Ju li 1906 beschloB, daB Grundkapital um 
386 000 J l  zu erhohen. Die neuen Aktien, bei dereń 
Ausgabo nach Abzug dor Kosten ein Agio yon 2 2 8 8 0 ^  
zugunsten der gesetzliehen Riieklage orzielt wurde, 
nohmen ab 1. Ju li d. J . an der Diyidende teil.

A c tie u g e s e lls c h a f t  J ia u c h h a m m e r, R ie sa  i .  Sa .
Nach dem Berichte des Yorstandes erfreuto sich 

das Unternehmen wahrend des Rechnungsjahres 
1905/06 in allen wesentliehen Betriebszweigon yollor 
Beschaftigung, die es erlaubto, dio yorhandenen Ein- 
richtungen mit Anspannung auszunutzen. IndesBen 
hielt die Aufbosserung der Yerkaufspreise mit der Zu- 
nahme der Arbeit nicht gleichen Schritt, yielfach war 
es sogar schwer, die Preise auch nur entsprechend der 
Yerteuerung der Selbstkosten zu erhohen, ein Um- 
atand, der besonders bei Stabeisen und Blechen sowie 
den yerschiedenen EisengioBereierzeugnissen heryor- 
trat. In  technischer Beziehung verliefder gesainte 
Botriob ungestort. Der ErneuerungsprozeB, den die 
Werke der Gesellschaft nach und nach durchzumachen 
haben, nimmt seinen Fortgang. Erhebliche Kosten 
Ycrursaclit dabei der Ersatzbau fiir das Rohrenwerk

in Riesa, das nahtlose Rohren lierBtellen soli und 
gegen Ende diesos Jahres fortig sein diirfte. Erzeugt 
wurdon in L a u c h l i a m m e r  von den EisengieBereien 
und Nebenbetrieben 5994 (i. V. 5647) t, Yon der 
BronzegioBerei 67 (43) t, Yon der Eisenbauabteilung 
und Maschinenfabrik 12 729 (8199) t; in G r o d i t z  
von den GieBereien und Nebenbetrieben 20 644 
(19 089) t; in B u r g h a m m e r  yon der GieBeroi 1631 
(1690) t und in l t i o s a  yon den Walzwerken und 
Nobenbotrieben 125199 (109 888) t. Dor Wert dor 
yersandten Waron bolief sich bei der Abteilung 
Lauchliammer auf 6 646 442,95 (4 894 327,15) Jt, bei 
Groditz auf 3 407 754,40 (3 123 460,90)^, bei Burg
hammer auf 362 827,70 (330 973,65) und bei Riesa 
auf 14 762 427,30 (12 282 6 0 8 , 9 5 ) insgesamt also auf 
25 179452,35 (20631 370,65) Die Anzahl der be- 
schiiftigten Arbeiter aller Abteilungen betrug am 
30. Jun i d. J. 3615 Mann gegeniiber 3545 Mann am 
gleichen Tage des Yorjahres. Nach Yornahmo der 
Abschreibungen, dio angOBichts der umfangreichon 
Noubanten mit 802 444,55 recht hoch angesotzt 
wurdon, yerbleibt ein Reinerlos von 1 084 928,35 Jt, 
der aicli durch don Gewinnrest aus 1904/05, Y erfallene 
Diyidende und eino y erfa llono  Obligation auf 
1 142 618,90 Jt orhobt. Hieryon sollen 100000 J l  
der auBerordentlichon Reserye und 250 000 M  der 
Bautonroserye zugoscliriebon, 85 000 J t  den Dis- 
positionsfonds fiir die Beamten und Arbeiter iiber- 
wiesen, 21246,40^ ais Tantiemon yergiitet und 
618 750 ̂  ( 11 °/o) ais Diyidende auagescbiittet werden, 
so daB noch 67 622,50^ auf neue Rechnung yorzu- 
tragen wilren.

Bochuiner Yerein fiir Bergbau und GuOstahl- 
fabrikation zu Hochum.

Wio der Goschiiftsbericht dos Yorwaltungsrates 
zum Ausdruck bringt, haben sich die Erwartungen, 
die auf das Geschaftsjahr 1905/00 gesetzt wordon 
waren, in yollem Mafio erfiillt. Dor Rohgewiun be- 
triigt 5 498 724,76 (gegen 4 073 341,29 JL im Yor- 
jahre). Iliorzu habon beigetragon dio Stahlindustrie 
mit 149 850 (149 850) J t ,  Zecho Engelsburg mit 
173 222,62 (123 969,31) M , Zecho Carolinengllick mit 
853 048,06 (854 845,33) J t ,  die Eisensteingrube Fentseli 
mit 388 717,67 (122 460,22) J l  und dio Quarzitgruben 
mit 487,97 (2645,63) J(. Die Siegonor Eisensteingruhon 
haben ZubuBo erfordert. Dem Betriebsergebnisse dos 
Berichtsjahres sind hierfiir 9034,26 (7217,13) J l  ent- 
nommen. Dor Betrieb, mit dom eine Forderung nicht 
yerbunden war, wurde am 1. Juni d. J . e in g e B te llt.  
Nach Abzug der Abschreibungen im Gesamtbetrage yon
1 122 773,41 (1 131 787,60) J l  yerbleibt e in  Reingewinn 
yon 4375 951,35 (3541 553,69) J l. Der Vorwaltungsrat 
schliigt yor, aus diesem Erlose nach Yerrechuuug der 
statutarischen und kontraktliclien Tantii-men eine Divi- 
dendo yon 3 780000 J t  (15 o/0) zu zahlen, 50000 J t der 
Boamtenpensionskassezu iiberweisen und den yerbleiben- 
den Rest, wie in friiheren Jahren, zu Gratitikationen, 
Unterstiitzungen und anderen besonderen Ausgaben 
nach eigenem Ermessen zu yerwenden. Dor Gesaint- 
absatz der GuBstahlfabrik einschlieBlich des yerkauften 
Roheisens betrug 258 363 (216 297) t und die Gesamt- 
einnahmo dafiir 35 669 448 (29 686 236) Jt. Der Al’ 
satz an Roheisen war rund 25 000 t hoher ais im Yor- 
jahre. In das mit dem 1. Ju li d. J . begonnone neue 
Rechnungsjahr sind 98 620 (78 810) t Gesamtauftriige 
iiberuommen worden. In  dieser Ziflor sind 21270 
(21 225) t Roheisen enthalten. Der Absatz der Stahl- 
industrie betrug 67 374 (61 575) t, die Einnahme 
9803300,10 (8006 195,05) Dio der Stahlindustrie 
vorliegenden Bestellungen bezifferten sich am 1. Ju li 
d. J . auf etwa 30 200 (20500) t. Dio Jahresproduktion 
der Zeche Engelsburg an Steinkohlen betrug 363 031 
(318492,5) t einschlieBlich 145831 (147050,50) t Bri- 
ketts, die dor Zecbe Ter. Carolinengluck belief sich
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auf 342 886 (319134) t Stoiukohlen und 100 370 
(95254) t Koks. Auf der Eisenstoingrube Fentaeh 
wurden 485 926 (238 395) t Minetto gofordert. Dio 
Quarzitgruben lieferten 5132 (6481) t Quarzit. Dio 
Kalksteinfelder boi W iilfrath wurdon auch im Berichts
jahre nicht in Betrieb genommen. Die Zugange dor 
GuBstahlfabrik betragen insgesamt 976 025,54 J l\  sio 
betreifen hauptsiichlich YerbeBserungen und Erweite- 
rungen der Gaskraft- Maschinen - Anlage, der mecha- 
niachen WerkstBtten und der Bahnanlagen innerhalb 
der GuBstahlfabrik. Die am 30. Juni 1905 Yerbliebeno 
Rest-Obligationsschuld im Betrage yoii 52 530 J l  hat 
der Yerein im  Berichtsjahre zurilckgezahlt. Auf das 
Kaufgeld fiir dio Zeche ver. Maria Anna und Stein- 
bank hat die Gewerksclmft Mathias StinneB im Bo- 
richtsjahro wiodorum 720 000 J i  und zwar in Monats- 
raten Yon 60 000 JC abgetragcn. Auf das Kaufgeld 
fiir dio Zeche Hasenwinkel ist yoii dor Deut8ch-Luxom- 
burgisehon Bcrgworks- und Hlittcn-ActiengeBollBchaft 
am 2. April d. J . dio erste Rato im Betrage Yon 

780 000 J l  gezahlt worden.

E isen  - I n d u s t r i e  zu M enden  m ul S c ln r c n e ,  
A k tien  - G e se lls c h a f t  in  S c ln y e rte .

Dem Berichte des Yorstandcs ist zu entnohmen, 
daB wiihrcnd des letzten Rechnungsjahres allo Betriobo 
dor Gesellschaft Yoll boschiiftigt waron und lnhncndo 
Proiso erzielten. Leidor wurdo das Ergebnis dadurch 
ungiinstig beeinlluBt, daB am 4. April d. J . das 
Schwungrad an einer der loistuugsfiihigBten Drahtwalz- 
straBcn expiodierte und die Folgon dieses Unfallos 
erst in etwa Yier Monaten unter groBen Kosten ganz 
beseitigt worden konnten, wahrend zugleich der Yer- 
Band an Walzdraht bedeutend eingeschritnkt worden 
muBte. Die Gesellschaft erzcugte im Berichtsjaliro
67 153 (i. V. 55 693) t Luppen und Stahiblocke sowio 
82 636 (72 0442) t Staboisen, Bandeisen, Walzdraht, 
bearbeiteto Driihtc und Drahtstifte. Yerarboitet wurden 
90646 (80 844) t Brounatoffe, 77 484 (63 810) t Roheisen 
und Altmaterial, 66212 (56763) t Kohbloeke, Kniippel 
und Luppen. Der berochneto W ert dor yersandton 
Fabrikato beliof aich auf 8 581 300 (6 911 876) J ( . Auf 
allen Werken wurden 1418 (1361) Arbeiter mit einer 
Lohnsummo Yon 1 813 725 (1 585 794) J l  beschaftigt. 
Der Reinerlos betragt unter EinschluB des yorjahrigen 
Gewinn8aldos yon 5733,95 Ji. sowie nach Abzug aller 
Abschreibungen, ZinBen und Unkosten 391 699,32 
Yon denen 34 826,42.-4 Batzungs- und yertragsgemuB 
ais Gewinnantoile zu Yergiiten aind, so daB 342 000 J t 
(6% ) Dividendo ausgeschiittet und 14872,90 auf 
neue Reehnung iibortragen werden konnen.

E lse n w e rk  N iirn b ę rg  A.-G. Yorrn. .1. T a fe l & C om p., 
N iirn b ę rg .

Wie der Yorstandsbericht fiir 1905/06 mitteilt, 
gingen dio an und fiir sich schon gedruckten Walz- 
eisenpreiee im I. Semestor noch weiter zuriick. Erst 
gegen Ende dessolben begann eine noch jetzt an- 
dauernde langsame aber stetige AufwSrtsbewegung, 
die aber nur mehr einem Teile des zweiten Ilalbjahros 
zuguto kam. Der Durchschnittserlos fur Walzeison 
blieb gegen das Yorjahr zuriick, wahrend die Roh- 
materialien etwas tourer waren. AuBer durch diesen 
Umstand wurde das ErgebniB durch Betriebsstorungen, 

die in der Kleineisenzeugwerkstatte infolge yoii Neu- 
uiul Umbauten hervorgerufen wurden, sowio durch 
grCBere Maschinenbruche ungunstig beeintiuBt. Bei 
5180,25 c* Yortrag einerseits und 54500 Ab
schreibungen anderseits bleibt ,ein Reiugcwinn von 
111 822,15 Jt. Hiervon werden fiir Riiekstellungen 
und auBerordentliche Abschreibungen 30 656,53 ..*!, fiir 
Pensions-r und Geschenkzwecke 13 500 J i und zur Yer- 
teilung einer Diyidende von 0 o/o 60000 J i  yerwendet, 
ao daB 7665,62 ^  auf neue Reehnung yorzutragen sind.

E sc h w e iie r  B e rg w e rk s  -Y e re in  zu E sch w o iie r-  
P u m p e .

N ach  dem Berichto des YorBtandes hat das yer- 
gangono Geachiiftsjahr dio Erwartungen insofern nicht 
ganz erfullt, ais infolgo mangelnder Arboitskriifto die 
Kohlengewinnung nicht entB prochend der Loiatungs- 
fiihigkeit der Gruben gesteigort worden konnte; die 
Fordorung betrug 976 593,5 t gegen 970 373 t im Vor- 
jahre, war also nur 6220,5 t oder 0,64 o/0 hoher. Da
gegen stieg der Kohienyerkauf um 18 672 t  oder 
2 ,2 4  o/0. Die Koksproduktion crreichte 333 816 t gegen 
306 372 t im  Jahro zuyor, yermehrto sich somit um 
27 444 t. Dio Concordiahutto lieferte an Roheisen 
51 960 (44 700) t und yerkaufte 55 950 (47 670) t. 
Dio Erzeugungskosten fiir die Tonne Roheisen waren 
2,61 J i, dio Yerkaufspreise 2,35 J i hoher ais im  Jahro 
1904/05. In  dor Schlaokonateinfabrik wurdon 2 658 000 
Schlackenatoine hergestollt und 3 280 000 Stiick ab- 
gosetzt. Der Kalkringofen produzierte 5510 t Dolomit- 
kalk. Bcachaftigt wurden in sJimtlichen Abteilungen 
durchachnittlich 4447 (4468) Arbeiter. Infolge besserer 
Yerwertung der Erzeugnisse Btellto sich das GoBamt- 
orgebnis aus dem Kohlengrubenbetriebe einschlioB- 
lich der Kokoroi und Nebenproduktongewinnung auf
3 675 577,69 J l gegen 3 420 813,37 J l im Yorjahre, 
war alBo um 254 764,32 J l  hoher. Die Coneordia- 
hutte einschlieBlich der Eisensteingruben erzielte mit 
387316,47 (296532,37) J l , da oin Ofen ;— und zwar dor 
zweite bis 20. Februar, dor erste yom gleichen Zeitpunkto 
an — stets yoll beschaftigt war, ein Mehr Yon 90 784,10 
Unter Beriicksichtigung der Ertragc aus den Neben- 
betrieben in Hohe yon 122 550,85 J l sowie des Uebor- 
schussoB yon 140 775,34 J l auf Zinsen-Konto belauft 
sich der Rohgewinn nach Abzug dor Yerwaltungs- 
kosten auf 4 326 220,35 Jl. Iliorzu kommen 140 000 Jl 
Anteil am Gewinn aus Yerkauf der Minettegrubo 
Tetingen und 79 068,67 J t  Yortrag aus 1904/05, so 
daB dor Bruttoerlos insgesamt 4 545 289,02 (i. V.
4 074 872,07) J l betrBgt. Von dieser Summo werden 
1600 000 J i abgeBcbrieben und 292 089,65 J t ala 
Tantieinen ausbezahlt, wahrend 2 520 000 J l (14 o/0) 
aiB Diyidende ausgeschiittet, 50000 ‘J l fur den Arbeiter- 
UnterBtiitzungs- und Beainten-Pensionsfonds zuriick- 
gestollt und 83 199,37 M  auf neue Reehnung vor- 
gotragen werden sollen.

E s c h w e i ie r -K o ln  E ise n w e rk e , A k t ie n g e so lls c h a f t  
zu E sc h w e iie r -  P llm p c h e n .

Nach dem Rechenschaftsberichto des Yorstandes 
iiber das Jahr 1905/06 stieg die BeBchiiftigung in 
den W alzwerkBbetrioben der Gesellschaft yon Monat 
zuMonat; nur dor Absatz in Walzdraht blieb schleppend, 
hob sich indessen, b Ib  gegen Endo 1905 der Walz- 
drahtyerband nou geschlossen wurde. Eino ubermaBige 
Steigerung der Produktion wurde durch don Mangel 
an Rohstoffen aller Art (ICohlon, Erze usw.) sowie 
an geschulten Arbeitern Yerhindert. Auch dio T)eiden 
Rohrwerke hatten reichlicho Auftrago, wahrend die 
Raderfabrik in den ersten acht Monaten des Jahres 
schwacher ais im Yorjahre bosehaftigt war, bis in
folge des anhaltenden Wagenmangels betraclitliche 
Bestellungen der Eisenbahnen horeinkamen. Die 
Briickenbauanstalt hatte neben groBoren Lieferungen 
fiir Eisenbahnen und Privato besonders dio neuen 
W alzwerkBhallen fiir die eigene Abteilung Auo fertig- 
zuatellen. Dio Hammerschinicde und das Kleineisen- 
werk hatten genugend Arbeit und yyurdon ontaprechend 
erweitort. Das Bleiwalzwerk brachte bei stiirkerem Be- 
triebe einbesseres Ertriignis ais im Yorjahre, desgleichen 
war auch die Yerzinkeroi in Rohren, Brliekenteilcn 
und sonstigem EisenWerk recht gut beschaftigt. Der 
GesamtreehnungBwert der an Fremde abgcsetzten Er
zeugnisse belief sich auf 9 716 056,84 die Zahl der
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Boamten und Arbeiter auf 1564. Nach Auawois des 
Gowinn- und Yerlustkontoa botragen der Yortrag, die 
Zinseinnahmen und der DotriobsiiborschuB zusammen 
923 202,28 *4; nach Abzug dor m it 287 468,12 J l  roieh- 
licli beinessenen Abachroibungen, sowio der vortraglichon 
GewinnanteileundBelohnungen yorbleiben 538 203,45 */£. 
Hieryon Bollen 480 000 JL (8 o/o) ais Diyidendc aus- 
goschiittot, 10 000 JL dem Beamten- und Arboiter- 
UnteratUtzungBfonda zugeachrieben, 5000 JL fiir all- 
gemeine Wohlfahrtazwecko vorwendet und 42 203,45 M  
ais Yortrag ins neue Rochnungsjahr hinUbergeilommen 
werden.

G c lse n k irc h o n o r  G u tts tah l-  u n d  E iscn w erk o  
Y orm als M uiischo id  & Co. zu  G e lse n k irc h e n .

Dor Boricht des YorBtandes stelit fest, dali das 
am 31. Ju li abgelaufene Geachiiftajahr den Erwar- 
tungon entsprochen habe. Allo Botriobo dos Werkea 
waren Yoll bcschfiftigt, so daG dor Umsatz sich gegen
iiber dom Yorjahro um mehr ais dio Ilalfte hob; 
doch war os crst in der zweiten Hiilfte des Berichts- 
zcitraumes moglich, dio Yorkaufspreiso m it den Ge- 
stehungskosten in Einklang zu bringen. Dio geplanto 
Kapitalaerholiung* wurdo im Dezembor 1905 ver- 
wirklicht, woboi der Riicklage nach Boseitigung der 
letztjśihrigen Unterbilanz 9404,98 , H zugefuhrt worden 
konnten. Der Rohgowinn nach Abzug aller Unkosten 
botriigt 483 155,86 J t , der Reinerlos unter Beriick- 
sichtigung der Obligationszinsen, Reparaturen, Bank- 
zinsen, gewohnlichen und auBergewohnlichcn Ab- 
achreibungen 225 076,31 J l.  Hieryon sollen dem Re- 
8ervefonds 11 253,82 ^ ,  don Gowinnanteilschoinen jo 
30 J l,  d. i. zuaammen 21000 *V£, und dem Yorstand 
und Aufsichtsrat ais Tantiómen 25 463,30,-# zuflieBen; 
zur Auslosung Yon Gowinnantoilscheinen sollen
11839,80 J l  benutzt, ais DiYidendo 150000 J l  (5 o/o) 
ausgeschiittet und auf noue Rechnung 5519,39 J t  
vorgetragon werden.

H a rp e n e r  H o rg b a u ■ A k tieu  • G e se lls c lia f t  
zu D o rtm u n d .

Nach dem Bcrichto deB Yorstandes orzielte die 
Gesellschaft im  Geschiiftsjalire 1905/06 boi einer Ge- 
Bomtkolilenforderung vou 6 571 115 t, einer Koks- 
herstellung yoii 1 502 502 t und einer Brikettfabrikation 
von 166 624 t  einen UeberachuB Yon 20 548 833,01 J l. 
Unter EinschluB des letztjilhrigon Yortrages Yon 
228 690,44 J l  sowio nach Abzug aller Unkosten und 
der auf 8 422 930,02 *// festgoaetzten Abachroibungen 
Yerbleibt ein Reingewinn Yon 8 649 326,97 JL. Aus 
diesem Betrage sind 322 958,19 ,-# Tantiiimen zu be- 
streiten, 150 000 ,Jf. sollen gemeinnutzigon Zwecken 
dienstbar gemacht und 7 942 000,// (11 °/o) ais Divi- 
dende auf das Aktienkapital Yon 72 200 000 J l  vcrteilt 
werden, so dafi noch 234 368,78 J l  auf neuo Rechnung 
Y orgetragon  werden konnen.

Dio Gosellachaft yollendet im laufenden Jahre 
daa fttnfzigste ihres Beatehena. Aua diesem AulaB 
hat dio Yerwaltung dem Geachiiftaberichto einen An- 
hang boigegeben, der die Entwicklung des Unter- 
nehmens Ton soinen beschoidenen Anf&tigen bis zu 
aeiner heutigen gewaltigen Auadehnung und hervor- 
ragenden Bedoutung im Wirtschaftsleben unseres 
Yaterlandes anachaulich schildert. Leider verbietet 
uns der beachriinkte Raum, auf dieaen gcachichtlichen 
Ruckblick, der gleichzcitig interesaante Streiflichter 
auf den Werdcgang dea geaamten westfiiliachen Stcin- 
kohlenbergliauea wirft, hier nfiher einzugehen, wir 
miissen uns vielmehr darauf beachriinken, auf die 
Schrift aelbat zu Yerweisen.

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1905 Nr. 23 S. 1387.

H a rz e r  W erk  o zu  R iib e lan d  u n d  Z o rg e , A k tien - 
g e se lls c l ia f t  zu  B la u k e iib u rg  am  H a rz .

Wie dom Borichte dea Yoratande8 zu ontnehmen 
iat, wurden von der Gesellschaft im Geschaftsjahro 
1905/06 groBe und zum Teil einachneidende Trana- 
aktionen vorgenominon. Zunflchat wurdo oine Ob- 
ligationaanleiho Yon 1000 000 J l  zur Tilgung der 
Bank- und Hypothekenschuldon begoben, sodann ein 
zohnjiihriger Vertrag fiir dio Lieferung von Eiaenatoin 
mit dom 80. Juni d. J. endgttltig abgoachlosaen, ferner 
vom 1. April an das Eiacnwerk Barbaroaaa in Sanger- 
hausen gemietet und endlich mit dem Bau dorBahnEll- 
rieh-Zorge, die don Zorger AYerken umnittelbaren Bahn- 
anachluB yerschaffou aoll, begonnon. Der allgemeino 
Goschilftagang geatalteto aich aehr rego. Die GieBe- 
reien waren mit Arbeit hinroichend yeraehen und pro- 
duziorten unter AubscIiIuG des Sangerhauser Betriebes 
6340 (5002) t. Daa Absatzgebiet fiir Oefen konnte 
fortgeBotzt erweitert werden. Die Entwicklung der 
Yerh&ltniaae in dor Maachinenfabrik berochtigt zu der 
Annalimc, daB auch dieao Abtoilung in Zukunft Go
winn bringen wird. Die Holzvorkohlungaanstalt und 
dio RiibelSndor Hohlen orgaben iihnlicho Reaultate wie 
im  Jahro zuYor. Der Betrieb deB Holzkohlenbochofens 
zeigto keine weaentlichen Yorbeaaerungen gegen 
friiher, da liohore Yerkaufapreiac nicht zu erzielen 
waren. Dagegcn geataltote sich dor Bergbau bei 
stiirkerer Fiirdorung etwas gilnstiger. Bei einem Be- 
triobsliberschusse von 304 591,67 (i. Y. 196 740,57) „/Z 
stollt sich der Reingewinn nach Yerrechnung aller 
Unkosten und Abachroibungen auf 55023,97*.#. Ilieryon 
sollen 3000 J l  dor Riicklugo iiberwiesen, 5871,50 J/, 
auf Obligationskosten abgeschriebon, 42 750 J l  (2 o/o) 
Dividende Yerteilt und 3402,47 J l  auf neuo Rechnung 
ubertragen werden.

I la s p e r  E isen - u n d  S ta h h r e r k ,  H asp e  i .  W .
Aus dem Borichte des YoratandeB iiber das rer- 

floaseno Geachaftejalir iat zu ontnohmen, daB infolge 
dor giinatigen Lago doB Eiaenmarktea dio Geaamt- 
beteiligung der Geaellechaft beim Stahiwerks-Yerbando 
zwar von 100 060 t auf 121557 t atieg, daB aber 
trotzdem dio Zuweisungen dea Yorbandea nicht ge- 
nugten, um die Abteilungen dea Werkea rogeliniiBig 
zu beachaftigen. Der Betrieb Yerlief ohne groBero Unter- 
brechungen. Der Bau der Hochofen schritt programm- 
gemiiB fort, ao daB der erate Ofen am 8. Februar, 
der zweito am 19. April 1906 angoblaaen werden 
konnte. Beide Oefen, die ohne Storung in Betrieb 
kamen, entaprfechen nach Menge und Beachaifenheit 
des Eisens durchaus don Erwartungen. Am dritten 
Ofen wird noch gebaut; der Yorstand hofTt, daB er 
Endo Juni 1907 aeino Tatigkeit wird aufnehmon 
konnen. Auch der Miacher im  Stahlwerko arbeitet 
befriedigend. Der Ausbau dor eloktriachen Anlago 
hat sich leider wider Erwarten yerzogert, da die be- 
atellten Generatoren fur die Gaskraftzentrale yer- 
spStet geliefert werden, ao daB ea noch nicht inog- 
lich war, m it dem elektrischen Antriebe der Walzen- 
straBen zu begintien. Dagegen ist dio Gaskraft
zentrale bereits ao weit fertiggeatellt, daB sie den 
niitigen Drehstrom und Gleiclistrom fiir die Hoehofen- 
anlago erzeugen und auBerdem einen lOOOpferdigcn 
Umformer treiben kann, dor dio elektriacbe Anlage 
dea alten Werkea mit Strom fiir Licht und Kraft ver- 
sorgt. Hergestellt wurden im  Berichtsjalirc 115930 t 
Iiohblocke, 110280 t Walzwerkaerzeugnisse und 7670 t 
feuerfesto Steine. Die Zahl der Arbeiter betrug 
durchachnittlich 1349. Der Bctriebagowinn belauft 
sich auf 1692 104,20 *4 und erhoht sich durch den 
Yortrag aus 1904/05 auf 1790046,58 *4. Hieryon 
sind die allgemeinen Unkosten und Zinsen mit 
475 305*4 und dio Abachroibungen mit 514 246,60 .4 
zu kurzeń, bo daB ein Reinerlos yon 800434,98*4
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verbleibt. Yon diesem Betrage werden der zweiten 
Rucklage 50 000 J l und dem Ilochofonerneuorungs- 
fonds 25 000 J l zugewiesen, wahrend 81 036,20 ais 
Tantiemo fiir den Aufsichtsrat und Yorstand beroit- 
zustellen sind. Aus den ubrigen 644 398,78 J l sollen 
500 000 ^  (10 o/o) DWidonde verteilt, 63000 ^  zu- 
gnnsten der Beamten und Arbeiter sowie 5000 --<5 fiir 
gemeinniitzige Zweeko verwendet und 76 398,78 auf 
neue Rechnung yorgetragon werden.

H o c b fo ld e r W a lzw erk s  - A k tio n  - Y or ein  
in  D u isb u rg .

Der Rechenschaftsboricht fiir 1905 06 bezeichnet 
die Beschiiftigung in den einzelnen Werksabteilungen 
zu Beginn des Jahres ais ungloichmiilSig. In Stab- 
eisen war die Marktlago fiir dio reinen Walzwerko 
durchaus unbefriedigend, weil es an Arbeit mangelte 
und die Yorkaufspreise gegoniiber den Rohstoiipreisen 
zu niedrig waron. Doch war es dank der im Herbst 
1905 cinsetzenden, stetig zunelunendcn Kauflust cnd- 
lich moglich, die Vorkaufspreiso langsam aufzubessern. 
In den ubrigen Betriebsabteilungen wurden bei roller 
Beschiiftigung und teilweiso recht lohnenden Preisen 
UeberschUssc orziolt, dio aber durch die ungiinstigen 

Ergebnisse des Walzwerkes zum groBten Teilo auf- 
gezehrt wurden. So zeigt der AbschluB bei oinom 
Rohgewinn von 108 824,58 „H nach Abzug von 
105 804,70 J6 fiir Abschreibungen, Unkosten und Zinsen 
nur einen Reinerlos yon 3019,88 Jl. Der Yerlust des 
Jahres 1904/05 ermJBigt sich dadurch auf 22 568,67 Jl. 
Der Yerein lieferte im Berichtsjahre an Fertigfabri- 
katen 12 533 (i. Y . 10 801) t zum Yerkaufswerte von
2 118246 (1 754 909) J l und beschaftigte 269 (241) 
Meistor und Arbeiter mit einer Lohnsummo von 401 292 
(329 776) Jl, d. i. 1491,79 (1368,36) auf den Kopf.

Ł o th r iu g e r  I i i l t te n y e re in  A u m etz-F riodo  
in  K n e u ttin g o n .

Dem Berichte der Yerwaltung ist zu entnohmen, 
daB der steigende Absatz im GeBchiiftsjahre 1905/06 
fur die Gesellschaft eine wiederholte Erhohung der 
Boteiligungsziffer im  Stahlwcrksyerbando zur Folgo 
hatte, so daB diese sich Endo Juni 1906 auf insgeBamt
296 778 t Rohstahl belief (gegen 265 020 t am gloichen 
Tage des Yorjahres) und zurzeit 318 059 t betragt. 
Ueber den Betrieb ist im einzelnen folgcndes zu er- 
wahnen: Auf der Eisenerzgrube Aumetz wurden bei 
oiner mittleren Arbeiterzahl von 587 (i. Y. 431) Mann 
663 563 (480 178) t Minette gefiirdert. Die Kraftiiber- 
tragungsanlage von den Hiitten Friede und Fentsch 
fiir die elektrische Wasserhaltung usw. wurde fertig- 
gestollt und probeweise in Tatigkeit gosetzt; sie wird 
Toraussichtlich Ende 1906 dauornd in Betrieb kommen. 
Zur Ansammlung groBerer Erzvorriite wurde eino 
Erzsturzbahn errichtet, auBerdom wurdo die mecha- 
nische Werkstiitte der Grube erweitort. Die Eisen- 
erzgrubo Friede forderte mit durclisohnittlich 195 
(160) Arbeitern 199 995 (159 716) t Minette, dio Eisen- 
erzgrube Havingen mit 413 (341) Arbeitern 349 344 
(326538) t. Auf der Zoche General konnte, nachdem der 
neue Schacht die 350-m-Sohle erreicht hatte, von dieser 
aus im Dezembor 1905 die Fiirderung aufgenommen 
werden; sie belief sich auf 118134 (72635) t Kohlen. 
Die Kokserzeugung betrug 106 517 (74 368) t. Mit 
dem Umbau der ersten Hiilfte der 80 alten Coppee- 
Oefen zu Regonerativofon mit Nebenprodukten- 
gcwinnung wurdo begonnen. Die Zeche beschaftigte 
durchgehends 638 (488) Arbeiter. Die Hiitte Friede 
arboiteto bis 30. Januar 1906 mit vier, von da an 
mit fiinf Oefen, dereń Betrieb nennenswerte Storungen 
nicht erfuhr. Zur yermehrten Ausnutzung der Hoch
ofengase wurden Ende Januar und Ende Marz d. J . je 
eine woitoro 800pferdige Hochofengas-Geblasemaschino 
in Tatigkeit gesotzt. AuBerdom sollen zu iihnlichcn 
Zwecken yier groBe Gasmaschinen yon 1500 bis

2000 P. S. und eino 1500pferdigo Dampfturbine auf- 
gestollt worden. Bei einer inittleron Arbeiterzahl von 
633 (536) .Mann (einschlioBlich Nebenbetriebe) or- 
zcugten die Hochofen 234013 (144 732) t Rohoison. 
Auf der Iliitto Fontsch wurden bei durchschuittlich 
312 (290) Arbeitern in den beiden Oefen, dio das 
ganze Jahr im Feuer standen, 147 598 (143 397) t 
Roheisen erblasen. Dio GieBoroi stellte, vorzugsweise 
fiir den oigonen Bedarf der Werke, 4181 (4670) t 
GuBwaren hor und beschaftigte 54 (62) Arbeiter. In 
dem Betriobe des Stahlworkes wurden 297 006 
(254 120) t Rohstahl erzougt, dio samtlich in den 
eigenen Walzworkcn yerarboitet wurdcn. Letztere 
stellten 269 464 (232 428) t Walzworksfabrikate hor, 
und zwar entfielen von dieser Mengo 27,10 o/0 auf 
vorgewalzto Blocke fiir den Yorkauf, 29,71 o/0 auf 
Kniippol und Platinen fiir den Yerkauf und 43,19 o/0 
auf Profil- und Stabeisen sowio Eisenbahnmaterial. 
Die Arbeiterzahl des Stahl- und Walzwerkes belief 
sich (unter EinschluB der Nebenbetriebe) auf durch- 
schnittlich 1375 (1352) Mann. —  Den Yortrag aus 
1904/05 mit 319 452,49 J l  eingerechnet, stelit sich 
der Rohgewinn nach Verroehnung der allgemeinen Un- 
koston, Zinsen und Bankproyisionen auf 5090025,18^. 
Abge8chriebon wordon 1 859 416,24^* uud der gesotz- 
lichen Riicklago uberwiesen 161530,44 Dio hior- 
nach Terbleibenden 3 069 078 ,50^ sollen nach dcm 
Yorschlage der Yerwaltung folgendermaBen yerwendet 
werden: 818 743,14 zu auBerordentlichen Abschrei- 
bungon und RUckstollungen, 191 153,45 fiir Tan- 
tifemen und Gratifikationen und 1 668 256 J l ais Divi- 
dendo (8% ), so dali noch 390 925,91 J l auf neue 
Rechnung zu iibortragen waren.

Liiugschodor Walzwerk und Yerziukeroien, 
A k tieu -G o se llsc h a ft in  L an g scb e d o  a . d . R u b r .

Wie der Bericht des Yorstandes iiber das Jahr 
1905/06 ausfiihrt, wirkte der seit geraumer Zeit bc- 
stehendo Matigel an Halbzeug hemmend auf die Er
zeugung des Werkos ein, und auBerdom wurde das 
Ertriignis, insbesondere der Rothenfelder Filiale, durch 
die wesentlicho Preissteigerung der Rohstoffe, in erster 
Linio des Zinks, ungiinstig beeinfluBt. Indessen ge- 
lang es, durch intensive Ausnutzung der Wasserkraft 
in Langschede und durch sonstige Betriobsyorbesse- 
rungen einen Rohgewinn yon 122 942,03 (im Yorjahre 
85 660,01) J l  zu erzielen. Unter Ilinzurochnung des 
Yortrages yon 23 233,44 J l  yorbleiben somit nach 
Abzug von 78 595,67 J l  fiir Abschreibungen ais Rein- 
erliis 67 579,80 J l ,  yon denen 40 872,66 Zfl der Riick- 
lage uberwiesen werden, um dieso auf die gesetzlicho 
Hohe zu bringen, wiihrend die ubrigen 26 707,14 J l  
a u f  nouo Rechnung T o rzu trag en  sind.

Ł o tl ir in g o r  E is e n w e rk e  in  A rs an  d o r  M osol.

Nach dem Rechenschaftsborichte boliof sich der 
Umsatz des UnternehmenB im Geschaftsjahro 1905/06 
auf 3495 956,54 (i. Y . 2 974 579,06) J l .  Das Puddel- 
werk erzeugte an Luppeneisen yerschiedener Be- 
schaffonheit 10701 (11255) t; yerbraucht wurden 
11031 (10668) t und yorkauft 101 (504) t. Im  SchweiB- 
und Walzwerko wurden 19 353 (17 900) t Ilandels-, Form-, 
SchweiBeisen und Rohrenstreifen hergestellt; hiervon 
wurden 13817 (11 842) t yerkauft, 286 (276) t in den 
eigenen Werkstiitten yerarbeitet und 4909 (4942) t 
im Rohrwerk yerbraucht. Die Produktion an ROhren 
betrug 3852 (3758) t, dio Erzeugung an GuBsachcn 
1611 (1379) t, daruntor 202 (151) t fiir den eigenen 
Bedarf. Fur Neuerwerbungen, Neu-, Ersatz- und Um- 
bauten wurden im Berichtsjahre 252 178,24 M  auf- 
gewendet und anderseits 118 000 J l  abgeschrieben. 
Daliach stelit sich der Reinerlos einschlioBlich des 
Restgewinnes von 79 449,85 ^  aus 1904/05 nach Ab
zug der allgemeinen Unkosten auf 198 305,09 J l.
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Dieser UeberschuB erlnubt, 112 840 J !  (-4 °/o) Dividende 
zu yerteilon und 5942,70 JC ais Yortrag in nouo 
Rechnung zu verhuchon.

M a sc h in e n b a u -G e so lls c b a ft  K a r ls ru b o  
in  K a r ls ru h e  (IS.iden).

Die Erzeugung berechnete sich im Geschiiftsjahre 
1905/06 aut' 2885 473,93 (i. Y. 1591482,01) Jl, der 
UeberschuB auf 311 712,29 wozu noch der Yortrag 
aus dom vorhorgohonden Jahre mit 23 807,07*4 
kommt. Da die Abschreibungen usw. 7$957,68 J l be- 
tragen, so bleibt ein Roincrlos vou 261 561,68.4, der 
dio Yerteilung einer Dividcnde yon 175000.4 (10 o/o) 
gestattet; 3 4 6 0 7 , 0 5 werden an Tantiemen yergiitet und 
51 954,63 J l golangon zum Yortrage auf neue Rcchnung.

N iih m a sc h ln o n -F a b rik  K a r ls ru h e  r o n u a ls  H aid  
& Non in K a r ls ru h e  (B a d en ).

Dor UeberschuB des letzten Goschuftsjahros be- 
liiuft Bich nach Erledigung siimtlicher Unkosten, 
Tantiemen, Reparaturen sowio nach Yerrechnung der 
Abschreibungen auf 345 332,55 J l (einschlieBlich des 
Yortrages aus 1904/05). Hieraus werden 178 500.4 
(17 o/o) ais Diyidendo ausgeschuttet, 15000 J l dom 
Untorstiitzungsfonds iiborwiesen, 30 000 <4 fiir Nou- 
anschaituiigen zuruckgostellt, 55 000 J l  einmalig be
sonders abgeschrioben und 66 832,55 Jl auf neuo Rcch
nung yerbucht.

N o rd d e n tsc lie  H U tto , G. n i. b . H . ,  B re m e n .
Unter dieser Firma hat sich kiirzlich in Bremen 

eine Gesellscliaft mit beschriinkter Haftung zu dem 
Zwecke gebildet, die Errichtung eines groBeren Hfltten- 
werkes yorzuberoiten. Dio Gesellschaft, an der nam- 
hafte Bremer und Frankfurter Firmen beteiligt sind, 
boabsichtigt, an dor unteren Wescr ein umfangroiches 
Geliinde zu erwerben, um darauf ein Hochofenwerk, 
Yorbunden mit einem Stahlwerko, zu orrichten. Bei 
dom neuen Unternehmen wird es sich insbesondere 
um die Erzeugung von Roheison fiir die Ausfuhr, um 
die Herstellung yon Giefiereieisen und um dio Ge- 
winnung von Schiffbaustahl handoln. Das "Werk soli mit 
einem Aufwande yon 12 Millionen Mark erbaut werden.

O ld e n b u rg ls c b e  E isc n h iitte n  - G e se lls c lia f t  
zu A u g u s tfc h n .

Der Yerwaltungsbericht fur 1905/06 fiihrt aus, 

daB der im Walzworksbetriebe erziolto Gewinn nicht 
ganz dem erhiihten Umsatze entsprach, da dem Werke, 
wie allen reinen Walzwerkon, eine Aufbesserung der 
Preise fiir Fertigeisen erst moglich war, nachdem 
Rohmaterial- und Halbzeugpreiso schon liingst ge- 
stiegen waren. Aehnlich ungunstig lagen dio Yer- 
haltnisse in der GuBwaronabtoilung; auch hier konnte 
oin Ausgloich fiir die yermehrten Gestehungskosten 
durch dio Yorkaufspreiso erst nach Abwickelung des 
Hauptgeschiiftes herbeigefuhrt werden. Immerhin war 
dio gesamte Beschiiftigung so lebhaft, daB sich dio 
LageryorrSto wesentlich yorringorten. Dio Rechnung 
schlieBt bei einem Gewinnyortrage yon 300,19 >4, 
oinem Betriebsiiberschusse yon 126 820,15 J l und 
5580,28 J l Miotoinnahmcn nach Abzug aller Unkosten 
und Abschreibungen mit einein Reingewinn von 
40 140,39 Jl. Hieryon werden der Riicklage 3978,62 Jl 
iiberwiesen, 2864,60 J l ais Tantiemen yergiitet, 32 000 *41 
(4 o/o) ais Diyidendo yortoilt und 1303,17 Jl Yorgetragen.

R o h re n w a lz w e rk e , A ctien  G e se lls c h a f t  
zu G e lse n k irc h e n -S c h a lk e .

"Wio dem letzten Yorstandsberichte, der mit Ruck- 
sicht auf die Yerlegung der AbschluBperiodc nur die 
Monato Januar bis Juni 1906 umfaBt, zu entnohmen 
ist, gelangten im genannten Zeitraume 4151 t Rohren 
und RGhrenfabrikate zum Yersand, d. h. 952 t mehr 
ais im 1. Semestor 1905. Das Ergebnis wurde durch

dio Intorossongemoinschaft mit den Wittener Stabl- 
rohrenwerkon* yorteilhaft beeintluBt. Die Bilanz 
woist einen Rohgowinn von 181478,52.4 und nach 
Abzug der Abschreibungen einen UeberschuB von 
150 255,91 J l nach. Fur den Rescryefonds sind 8000 Jl, 
fiir die Amortisation der GenuBscheino 73 200 .4 und 
fiir statutengemiiBo TantiiSmo 10 000 J l zu kurzeń, so 
daB unter EinschluB des lotztjiihrigon YortragCB 
101 399,83 J l und nach dom Gewinnverteilungsver- 
hiiltnis mit dom oben genannten Werko 149391,12 J t  
zur Yerfiigung stehen. Ilioraua sollen 143 750 „U 
(11 '/a °/o) Diyidendo yortoilt und 5641,12 .4 aut’ neue 
Rechnung iibertragen werden.

S iich sisch o  M a sc h in e n fn b r lk  y o rin . R ic b . H a r t-  
m an n , A k tie u g e se lls c b a f t  in  C h em u itz .

lin Betncbsjahro 1905/06 belief sieli nach dem 
Berichte der Direktion der Umsatz auf 12874788,88 
(i. V. 11 287 357,92) wiihrend der Rohgowinn 
1007 233,40 (845 802,70) .«  betragt. Yon diesom Bo- 
trago sind fiir die Tilgung des Restos der Anleiho 
38 000.4 und fiir Abschreibungen 064 558,95 «4 ab- 
zusotzen, so daB sich ein Reingewinn yoii 904 074,45 Jl 
ergibt. Der Erlos gestattet, 150 000 Jl fiir Bauzwecke 
zuriickzustelien, je 30 000 ^  ais Gratifikationen an 
Boamte und Arbeitor zu yerteilen, 25 000 fiir AYohl- 
falirtszwecke zugunsten dor Beamten und Arboiter 
anzulegen, und 600 000 .4  (5 o/o) ais Diyidendo aus- 
zuscliiitten. Mit einem Uebertrage yon 45 615,07 ^  
auf das neue Jahr wird die Rechnung ausgeglichen.

G. S cb o en o n  in  K o ln .
Die im  Jalire 1862 unter yorstehender Firma 

orricliteto Eisenhandlung ist mit Aktiyen und Passiyen 
yon Kommerzionrat Peter Klocknor in Duisburg 
angekauft wordon. Der neue Besitzor, der das Ge- 
schiift unter der bisherigen Firma unyerandert ais 
offene Handelsgesellschaft woitorfuhron wird, hat die 
H II. Florian Klockner und Adolf Klostormann ais 
Teilhaber aufgenommen.

U n io n , A c tie n g e s o lls c lia f t  f iir  B e rg b a u , 
E isen - u n d  S ta h l- I u d u s tr ie  zu D o rtm u n d .
Nach dem ausfiihrlichon Berichte, den der Yor- 

stand uber das Gesehiiftsjahr 1905/06 erstattet hat, 
wurden auf den Z e c h e n  der Gesellschaft insgesamt 
809 441 (i. Y. 682 593) t Kohlen gefordert und 204 202 
(200 403) t Koks erzeugt, und zwar entfallen liieryon 
345992 (258837) t Kohlen und 114 137 (74919) t 
Koks auf Zecho Adolph von Hansematin, 247 685 
(220 758) t Kohlen und 91 122 (70 851) t Koks auf 
Zecho Gliiekauf Tiefbau und 275 764 (202 998) t Kohlen 
und 58 943 (54 693) t Koks auf Zeche Carl Friedrichs 
Erbstollen. Auf der zuerst genannten Zeche wurden 
ferner 639 t Ammoniak und 1526 t Tecr gewonnen 
und 5 339 950 Stiick Ziegolstcine hergesteilt. Dio Zahl 
der Arbeiter auf allen drei Zechen betrug zusammen 
4479 (4167) Mann. Die E is  o n s t e i n g ru  b e n wiesen 
boi durchBchnittlich 611 Arbeitern eine Gesamtforde- 
rung yon 115 110 (107 204) t auf; hieran war Grubo 
Friedrich , die untor einem Scbachtbruche zu leiden 
hatte, m it 12608 (14814) t und Grube "Wohlyerwabrt 
mit 96 528 (87 065) t beteiligt. Fiir Neuanlagen, Ver- 
besserungen und ErgSnzungen auf den Erzgruben 
wurden im  ganzen 529 884,19 <,H yerausgabt. Bei den 
D o r t m u n d c r W e r k e n  hatte yor allom die Hoch- 
ofenanlage unter ungiinstigen Yerhaltnisson zu leiden. 
Zwei Hochofen muBten im August und September 
1905 wegen Abnutzung ihrer Sehachte stillgesetzt 
und neu zugestellt werden, und zwei altere, aus den 
achtziger Jahren stammendo Oefen, dio zur Deckung 
des gleichzeitig eintretenden groBeren Roheisen- 
bedarfes yerstarkt betrieben werden muBten, arbeiteten

* Yergl. S. 1353 dieses Heftes.



1352 Stahl uud Eisen. Industrielle Rundschau. 26. Jahrg. Nr. 21.

yon Tag zu Tag unYortoilhafter. Einer yon diesen 
Oefen ist inzwischen abgebrochen worden; m it seinem 
Neubau wurde begonnen. Im  Fouer standen von den 
fUnf Hochofen durchschnittlich 4,3; erblasen wurden 
251 071 (224 731) t Thomasroheiaen. In der zur Hocli- 
ofenanlago gehórenden Kokerci wurden 62 761 (61 543) t 
Koks gowonnen. Im  Stahlwerke wurden insgesamt 
338 818 (284 712) t Rohstabl und im Puddelwerko 
5088 (6565,4) t Luppen erzeugt. Dio Walzwerks- 
betriebe, deren Ergebnis durch dio yerspfttetc An- 
lieferung einer Gasdynamomascliine boointrachtigt 
wurde, stellten auf den Yerschiedenen StraBen 
265 266 (214 953) t Walzworkaprodukto hor. Die Werk- 
sta tten  lieferten bei yoller Beschiiftigung 32 659 
(29 533) t Fortigfabrikate. Um nn Stello dor alten 
Dampfmaschmen immer mehr den olektrisclion Botrieb 
einfuhren zu konnen, wurden zur YergroBerung der 
elektrischen Zentrale drei weitere Gasmascliinen be- 
stellt, mit doren Montage im September d. J. angefangen 
wurdo. Ferner wurde die Kesselanlage um sechs 
Babcox- und WilCox-Ko88el yon jo 370 qm Heizttaclie 
yergroBort und die Wasserreinigungsanlago ausgebaut. 
Ffir dio Winderzeugung des neuen Hochofens und ais 
Reaerye fiir die yorhandonen GoblSeo wurden drei 
noue Geblasemaachinen you jo 1000 cbm Leistung in 
Auftrag gegebon. Ferner wurde fiir das Walzwerk If 
eino zweite elektrisch betriebene SchnellstraBe bestellt. 
Fiir Neuanlagen und Anschaffungon — daruntor noch 
cin neuos 1’umpwerk mit Ruckkiihlanlage, mehrere 
noue AYerkzeugmaachinen fiir dio Raderfabrik und 
oin neuer Kompressor fur dio Briickenbauanstalt — 
wurden im  ganzen 2 245 073,79 J t ausgegeben. Be- 
echaftigt waren auf den Dortmunder Werken durch
schnittlich 5408 (4914) Arbeitor. Auf der A b  t e i l  u n g  
H o r s t  wurden in den beidon Hochofen, deren Betrieb 
ohne Storung Yerlief, 88 689 t Thomas-, 5457 t Puddel- 
und 4208 t Stahleisen, insgesamt also 98 354 (68 209) t 
Roheisen erblasen. Die Kokerei stellte 56 527 (42563) t 
Koks ber. Die Haken-, Schrauben- und Mutternfabrik 
lieferte 2249 (2071) t Fertigiabrikate, die Achaen- 
fabrik 402 (293) t Kleineisen und Acliacn. Die Ar- 
beiterzahl der Horster Werke botrug 448 (398) Mann.
—  DaB Gescbiiftsjahr 1905/06 schlioBt m it einem um 
724 064,77 J6 hoheren Betriebsgowinno ab ais sein 
Vorganger. Hierzu trug in erster Linio der Kohlcn- 
bergbau bei, wahrend dio Abteilung Dortmund aus 
dem schon orwahnten Grunde sowie infolgo der 
yielen Um- und Neubauten, zu deren raschen Durch- 
fiihrung die auBerordentlicbo Generalyersammlung 
yom Marz 1906 eine Erhohung des Aktienkapitals um 
6000000 Jk beschloB, einen erheblichen Mindererliis 
aufzuweisen hatte. Unter Berucksichtigung des Yor- 
trages Yon 73 821,52 „K und Yorfallener D iY idenden 
in Hohe Yon 2100 J t  woibŁ das Gewinn- und Yerlust- 
konto bei einem BruttouberscbuB yon 5147 006,20 ^# 
nach Yerrechnung der allgemeinen Unkosten und 
Zinaen sowie der auf 2 206 001 festgesetzten Ab
schreibungen einen Reingewinn yon 1 350 448,20 J t  
nach. Hieryon Bind 67 522,41 J t  dor gesetzlichen 
Riicklage zu iiberweisen, wahrend nach dem Yor- 
schlage der Yerwaitung 540 000 J6 (5 o/o) Diyidende 
auf die Vorzugsaktien L it. D und 504 000 (2 °/t>) auf
die Aktien Lit. O auageschuttet werden aollen, sodaB noch 
238,925,79 auf noue Rechnung zu yorbuchen waren.

Y e its c lie r  M ag n o sitw o rk o -A c tie n -G e se llsc b aft, 
W leń .

Nach dom der Generah-ersammlung yorgolegten 
Rechenschaftsberichte erreichto der Yersand der Ge
sellschaft im Geschiiftsjahre 1905/06 dio Ilohe yon 
91 330 t, war also dank der befriedigenden Lage der 
Eisen- und Stahlindustrie um 18 165 t hoher ais im 
Jahre zuyor, ohne daB es dabei moglich gowesen 
wure, samtliche Auftrage auszufiihren. Angesichts

dieser starken Anfordorungen sah Bich die Yerwaitung 
yeranlaBt, eine erhebliche VergroBerung der Betriebs- 
einrichtungen in Angriff zu nehmen; Bie hofft, die
selben in den ersten Monaten des Jahres 1907 in 
Tatigkeit setzen zu konnen. Dio Bilanz weist gegen- 
iiber dor des Yorjahres oin Behr erfreuliches Ergebnis 
auf: bei 613035,27 (i. Y. 420 332,43) Kr. Abschrei
bungen yerbleibt oin Reingewinn yon 1 216 787,56 Kr. 
Dieaer Erliis gestattet, nach Yerrechnung der iiblichon 
Riicklagen, Gratifikationen usw. eine Diyidende yon
10 o/o zu yerteilen und fiir don ReseryofondB ais auBor- 
ordentliche Zuwcisung 80 000 Kr. zu bestimmen.

Yoroinigto Kiinlgs- und Lauraluitto, Aktien- 
G esellschaft fiir Bergbau und lliitteiibetrieb  zu 

B erlin .
W ie dom Jahresborichte fiir 1905/06 zu ontnehmen 

ist, war dio Gosollachaft an dcm lebhafton Auf- 
schwunge dor Kohlen- und Eisenindustrie m it stei- 
gendon Erzeugungs- und Gewinuziffern beteiligt, so 
daB dio Ergebnisse, soweit dio inlandischen Werks- 
abteilungen in Frage kommen, ais gut bezcichnot 
worden konnon. D ie S t o i n k o h l o n z e c h o n  for- 
derten 2 578 069 (i. Y . 2 468316) t, yon denen in don 
eigenon Betrioben der Gesellschaft 30,7 °/o yorbraucht 
wurden. Zur Kokaerzcugung wurdon 145 519 t fremder 
Backkohlen angekauft. In don oberschlesischen Erz- 
g r u b o n  und Steinbrilchon wurden 20172 (18 902) t 
Eiaenorzo und 186 240 (202 096) t Kalkstein, Dolomit 
und gebrannter Kalk gewonnon; dio Borgfreilieit- 
grube lieforto 36121 (37 664) t Magneteisenstoin, dio 
inzwiachen eingcstellte Eiaenerzforderung in RuBland 
erbrachto 3489 (8201) t Tonoiaenstein und der sonatige 
aualandische Erzgrubonbetrieb 7221 t. Yon den Hoch
ofen, die auf den schlesiachen H ii 11 e n wr e r k e n Yor- 
handon sind, waren sechs daa ganze Jahr hindurch 
im Betriebe und erzeugten 192 353 (190192) t Roh
eiaen aller Art. An yerschiedenen GuBwaren wurden
16 589 (14 608) t hergestellt, an Walzeisen (Ilandels- 
und Formeisen, TrHgern, Gruben- und Kleinbabn- 
schieneii,Laschen und Unterlagsplatten,Blcchen, Eisen
bahnschienen, Schwellen und Radreifen) 214 299 
(200 762) t. Dio Iiohrwalzwerke in Laura- und Ka- 
tharincnhtitte lieferten 14299 (13 075) t Riihren. Ver- 
kauft wurden an fertigen Walzwaron aller Art aus 
Eisen und Stalli 168 593 (157 744) t. Die Werk- 
atatten waren das ganze Jahr hindurch gleichfalls 
lebhaft beschaftigt; dio Yerfeinerungsindustrie oin- 
sclilioBlich des Maschinenbaues hatte reichlicho Ar
beit zu teilweiso besseren Preiaen. Aus der Keasel- 
achmiede, GieBerei und Werkstatt der Eintrachthiitte 
gingen Arbeiten im  Gowichto yon 7254 t heryor. 
Das Iliittenwerk Blachowina erzeugto 1528 troher GuB
waren und 841769 Blechgescliirre. Yon Neubauten 
ist besonders zu erwahnen, daB auf der Konigshutte 
dio zweite Halfte  der Zentralkondensation fiir die 
elektriscbe Zentrale, scclis neue Cornwallkessel fiir 
dio Hochofen und der funfzehnte Cowperapparat bei 
Hochofen Y I I  fertiggestellt wurden. Daneben wurden 
sowohl auf der genannten ais auch auf den iibrigen 
Hutten zahlreiche andere Neubauten und Yerbesse- 
ruugen teils begonnen, teils fortgesetzt und yollendet. 
Die Gesellschaft beschaftigte im Borichtsjahre auf 
allen Werken und in Berlin ais Beamte, Meister und 
Arbeiter zusammen 22154 Personen, daruntor 1573 
weibliche und 1607 jugendlicho und Inyalidon. Dio 
Kopfzahl war im ganzen um 70 kleiner ais 1904/05. 
Der AbschluB ergibt nach Abzug der Yerwaltungs- 
kosten und Zinsen einen Robgewinn yon 8 245 256,50 J l ; 
fur Abschreibungen sind insgesamt 4 201 158,22,/# zu 
ktirzeu, so daB unter EinschluB dos Gewinnrestes aus 
dem Yorjahre ein Reinerlos yon 4 084 010,95 J l  yer
bleibt, Aus diesem Betrage sind zunSchat 340299,58 J l  
fur Tanti^men zu decken; yon dem Reste sollen nach
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dom Yorschlago des ArorstandeB 3 240 000 J t  (12 <y0) ais 
Diyidende ausgeschuttet, 434 800 J l  fiir Bcamten- und 
Arbeiter-AVohlfahrt8-, Unterstutzungs- und Pengions- 
zwecke sowie fiir offontlicho Anstalten yerwendet und
68 911,37 ./# auf neue Rechnung yorgetragen werden.

W ittener Stalilrohronwerkc, Witton a. <1. Ruhr.
Im  GcBchaftBjahre 1905/06 war es, wio der Bo- 

richt des Yorstandes ausfiihrt, infolge der gUnstigcn 
Marktlage moglich, die Erzougung der AYcrko gegen- 
ubor dom Yorjaliro um 20 °/o zu crhohen und liier- 
durch einen nicht unerhcblichen Mehrgewinn zu er- 
zielen. Auch dio IntercsBongomeiiiBchaft mit don 
Rohronwalzwerken in Gelsenkirchen-Schalko* liat sich 
insofern ais niltzlich crwicBen, ais dio Loistungsfahig- 
keit beidor AVerke infolge des Austauschcs ihrer Fa- 
brikato wesentlich geBteigert wurde. Bei einem Roh- 
gowinn yon 666 455,92 Abschreibungon in Hoho 
yon 135 315,22-*, Bildung einer besonderen Riicklago 
yon 100 000 und Tantiźmen im Bctrage yon 
35 914,07 yerbleibt ein Reingewinn yon 395 226,63 
Hierzu kommt der Vortrag aus alter Rechnung mit 
23 011,09 so daB sich ein UcberschuB yon
418 237,72 ergibt, der sich nach dem Gemein-
sehaftsyerhaltnis mit der Golsenkircliener Gesellschaft 
auf 430 246,43 J i erhiiht. Dieser Betrag erlaubt, 
414 000 -* (23 °/o) ais Diyidende auszuachiitten und 
16246,43 -* ais Vortrag ins neue Rechnungsjahr hin- 
iiberzunehmen.

Soclete Anonyme des Hauts-Fourneaux & Acieries 
d’Athus, Atlius (Lusem burg).

Haeh dem in der Generalyersammlung vom 
10. Oktober 1906 erstatteten Berichto belief sich die 
Gesamterzeugung des AYerkes im Geschaftsjahre 
1905/06 auf 80 081,5 t Roheisen, und zwar entlftolen 
hieryon 36801,5 t auf Puddelroheisen und 43 280 t 
auf Thomasroheisen. Obwohl beido Hochofen ununter- 
brochen iinFeuer standen, war das Ergebnis geringer 
alB im Yorjahre; der Riickgang batto zum groBten 
Teil seinen Grund in Arboiterausstiinden, die wahrend 
der Halfto des Jahres im Kohlenreyier herrachten, 
und in der Unruhe, die hierdurch in dio Arbeiter- 
Bchaft hineingetragen wurde. Trotzdem zeigt der

* Arergl. S. 1351 diesoa Heftes.

AbscbluB ein befriedigetules Resultat; nach Arerrech- 
nu n g  der allgemcinon Unkosten, der A uBgaben fur 
Reparaturen, Arbeiteryersicherung ubw. bleibt ein- 
BchlieBlich des yorjiihrigen Arortrńgos yon 12 470,48 Fr. 
ein UeberschuB yon 690 261,83 Fr. Hieryon werden 
240 000 Fr. (6°/o) ais Diyidende ausbezahlt, 75883,85 Fr. 
ais Tantićinen yergutot, 66 606 Fr. abgcschrieben,
297 408,32 Fr. yeracbiedenon Riicklagen uberwiesen 
und 10 363,66 Fr. auf neue Rechnung yorgetragen.

Soclete M etallurgiquo (lo Sambro-ot-Mosolio, 
Montigny-snr-Sambre (Belgien).

Dom Berichto uber das Geschiiftsjahr 1905/06, 
dor in der Generalyersammlung yom 18. Oktobor 
erstattet wurde, ist zu entnehmen, daB es der Gesell- 
schaft dank dor besseren Lago dea EiaenmarktcB 
moglich war, ihro Roheisen- und Stahlproduktion 
Bchrittwoise zu yermehren. Dio drei Hoehiifen und 
dio Gruben in Maiziferes waren in yoller Tiitigkeit, 
wiihrend das Stahlwerk in Montigny mit zweimaliger 
IJntcrbrochung arbeitete. Infolge des gesteigerten Ab- 
aatzes der Stahl- und A Valzw erksorzeugnisBe und Yer- 
minderung der Gostehungskosten weist die Bilanz 
einen BetriebsiiberschuB yon 2 152 824,94 Fr. oder 
950167,07 Fr. mehr ais im Arorjahre auf. Unter 
Ilinzurechnung des Arortrages yon 42 550,29 Fr. und 
nach Abzug der Zinsen, Abgaben fiir Patente," Zu- 
woisungen an den Arorstand usw. sowie nach Ab- 
schroibungen in Ilóhe yon 1 673 332,98 Fr. yerbleibt 
ein Reingewinn yon 366 558,04 Fr. Ilieryon flieBen
17 441,78 Fr. der Riicklago zu, 300 000 Fr. (5 <y0) 
werden ais Diyidende auf die ATorzugsakticn aus- 
geschiittet, 31395,40 Fr. den Mitgliedern des Auf- 
sicbtsrates ais Tantiemę Uberwiesen und 17 720,86 Fr. 
ins neue Rechnungsjahr hinfibergenommen. —  Die 
Gesellschaft hat boBchlossen, zwei nouo Hochofen yon 
je 700 t Tagesleistung nebst Gasgeblasemaschinen, 
120 Koksofen mit jSebenprodukten-Gewinnung und 
mehrere GroBgasmaachinen zu bauen, welche die 
elektrische Energio fur dio Nebenbetriebo des AYerkes 
und das Feineisenwalzwerk liefern sollen. AuBerdem 
hat sie sich Anteile an einer Grubongesellschaft ge- 
sichert, um den neuen HochSfen genUgend Erze guter 
Beschaffenheit zufuhren zu konnen. Dio Koston der 
AusfUhrung dieses uinfassenden Prograinmes werden 
durch eine Obligationsanleihe yon 10 000 000 Fr. auf- 
gebracht.

Yereins - Nachrichten.

Nordwestliche Gruppe des Vereins 
deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Aus den Mitteilungen Ubor Yerkehrsyeranderungen, 
dio in dem Anliang zur T.-O. der Y I. Gesamtsitzung 
des Kolner liezirkseisenbahnrats enthalton sind, bęben 
wir naehfolgendo heryor:

I n  d e n  S p o z i a l t a r i f  I I

sind neu aufgenommen:
1. „EiBenlegierungon, soweit Bie nicht dcm Sp.-T. I I I  

angehoren“. Diese, wie z. B. Forromangan, Ferro- 
silizium, Ferrochrom, werden zum Teil im Hoch
ofen, zum Teil auf elektrischem AYego hergestellt. 
Die letzteren mit Behr hoher Prozentziffer an 
Mangan, Silizium und Chrom tarifioren nach 
Sp.-T. I I ; sie bestehen aus kleinen Stucken und 
werden stets in Fassern, KiBten usw. yerpackt 
aufgeliefert, wahrend die im Hochofen hergestellten 
Legierungen (Sp.-T. I l i )  wie Roheisen aussehen 
und in Masseln oder Broden yersandt werden.

2. „Stahlkugeln, nicht poliert", die bauptsachlieb in 
KugelfallmUhlen (Zerkleinerungsmaschinen) zum 
Vermahlon yon Zementrohmaterial, Erzen, Phos- 
phaten und sonstigen Rohstoffen dienen. Erweitert 
ist unter „Eisen und Stahl“ usw. die Ziffer 3 
„Platten und Blcche“ durch den Zusatz „auch mit 
Ńietlochern yersehen" und die Ziffer 4 durch Auf- 
nahnie yon „Stiitzen und Trager fur oberirdisehe 
Leitungen aller A rt“.

Geiindert ist dio Ziffer 5 in der Weise, daB die 
fruhere Bezeichnung „Konstruktionsteile usw.“ 
durch „Teile von Eisenbauwerken aus Saulen, 
Platten, Stab- und Formeisena ersetzt worden 
ist. Eine Anzahl solcher Bauwerke wie BrUcken, 
Dacher, nallen usw. sind im Tarif nainentlich 
aufgefuhrt.

3. Gestrichen ist „Eisenyitriol1' infolge seiner Auf- 
nahme in den Sp.-T. I II , ferner in der Position 
„Holzkohlenbriketts, yerpackt" der Zusatz „auch 
1’reBkohlen zum neizen der Eisenbahnwagen11, 
weil zwischen diesen und Holzkohlenbriketts ein 
Unterschied im Sinne des Tarifa nicht bestebt.
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I n d e n  S p o z i a 11« r i f III 

sind neu aufgenommen:
a) Eisenvitriol (aus Sp.-T. II), wilde Kastanien (aus 

Sp.-T. I) und Pflanzondaunen (auch Kapok) (s. IV 
A J ) ,  forner Abfalllauge dor Melassoentzuckerung 
und der Melassevcrarbcitung, Kalziumkarbid zur 
Herstellung von Diingemittoln bestimmt, sowio 
Stickstoffkaik und Kalkstickstoll in dor Position 
„Dilngemittel“ ;

b) dio Position „Eisen und Stahl“ hnt unter 1 a—d 
eino neue Fassung erhalten, in der die einzelnen 
Formen, in deneu Roheisen yornehmlich hergestellt 
wird, sowie die einzelnen Eisensortcn, die untor 
der fachmiinnischen und jetzt allgemcin gebriiuch- 
lichen Bezeichnung „Halbzeug" im Handel vor- 
kommen, besonders aufgefiihrt sind. Mit „Halb- 
zeug“ bozeichnet man dasjenige Materiał, das 
schon mit "Walze oder Hammer yorbcarbeitet 
ist. Es untorscheidet sich von der „Walzwaro“ 
des Sp.-T. II  dadurch, daB es nicht wio dieso 
scharfe und gleichmaliig verlaufene Kanten hat 
und nicht in grofieren LSngen hergestellt wird.

c) Ueher Eiscnlegierungen yergl. oben unter 1.
Ziffer 4 hat dio geiinderte Fassung „Eisenbahn- 

oberbaugegenstande, wio in Ziffer 6 des Sp.-T. II  
genannt, gebrauchte“ erhalten.

Dio bisherige Ziffer 5 „Eisensauen“ ist ge- 
strichen, weil dieBO nur selten befordert worden.

Betreffend § 23 des Elnkommonsteiiergesetzes
ist folgendeB Rundechreiben an samtliche Mitglieder 
unter dem 24. Oktober d. J. Tersandt worden:

Am heutigen Tage hat im hiesigen Regierungs- 
gebSude auf Yeraillassung dor Ilerren Regierungs- 
prasidenten von Dusseldorf und Arnsberg eine Be- 
sprecliung stattgefunden, dio zu dem Zweck anberaumt 
war, Meinungsverschiedcnheiten, die zwischen den Be- 
horden und den zur Auskunft aufgeforderten Firmen 
beziiglich des § 23 Abs. 2 des neuen Einkommen- 
steucrgosetzcB entstanden sind, zu boseitigen. In  dieser 
Besprechung ist seitens dor Yertreter dor unterzeich- 
neten Korperschaft mit allem Nachdruck betont worden,

1. dafi das Gesetz keine Bestimmung enthalt, die 
den Arbeitgcbcr zwingt, leere LiBton m it Namen, 
Beschiiftigungsart und Wohnung auszufiillen, da 
letztero vielfach dem Arboitgeber gar nicht bo- 
kannt ist. Yerpflichtet ist der Arbeitgcbcr nur, 
das Einkommen anzugeben;

2. dali das ganze Odium, das namentlich ein in klein- 
licher Weise stattfindendes Eindringen in die Ein- 
kommensverhaltnisse des Arbeitera horvorrufen 
muB, unmoglieh einaeitig auf den Arboitgeber 
abgewalzt werden darf. Der Arbeiter darf nicht 
zu der falachen Anaicht verleitet werden, dafi daa 
Guto fiir ihn nur Ton der Regierung, allea Un- 
angenehme dagegen von dem Arbeitgcbcr koninie;

3. daB die InduBtric sclbstyeratandlich zu einem 
g a n g b a r e n  Wege bereit sei, den ma t e r i e l l e n  
Inhalt dea Geaetzes zur Durchfilhrung zu bringen. 

Nach eingehender, alle in Betraeht kotnmenden
Punkte in Betraeht ziehondor ErSrtorung wurde aua 
ZweckmiiBigkeitBgrunden fur dieaea Jahr folgender, 
dio Schwierigkeiten im wesentliclien beaeitigender 
Yorschlag angonomtnen:

Die Werke stellen der B e t r i e b a gemeinde 
Lohnlisten mit Namen und Lohnsummon zur Yer
fiigung, ohne  d a du r c h  c i n  P r S j u d i z  f i ir  d io  
gese t z l i c he  V e r p f l i c h t u n g  zu acha f f en .  
Dio Wohnung aoll nur da bezeichnot werden, wo 
es moglich ist; sie soli aber nicht durch ein in- 
fjuisitorisoheB Yerfahren crmittelt werden. Dio 
a uswi i r t i g en  Yeranlagungsbehorden sollen an 
dic Betriebsgem einde verwiesen werden. Wo ea

nach Lage der Yerlmltniase moglich ist, wird ea den 
Werken iiberlaBsen, den Gemeinden, wie es bereits 
mehrfach geschehen, weiter entgegenzukoinnien. 

Seitena der Yertreter dor Regierung wurde zu- 
gesagt, daB die Yeranlagungs- bezw. Gemeindebehordcn 
angowiesou werden sollen, in  jo  der We i s e  den 
Wi i n s c h e n  der  e i n z e l ne n  W e r k o  bei  der  Auf- 
s t o l l u n g  d i o so r  N a c h w o i s u n g e n  ont gegen- 
z u k o m m e n ,  s o w o h 1 was d i e  F o r m  a 1 b was dio 
F r i 8 t  bet r i f f t .

Schatzungen kOnnen n i ch t yerlangt werden, son
dern nur die Angabe von Tatsachen. Die Lohne dea 
einzelnen Arbeitors vom 1. Januar ab sollen in e i n e r  
Summo ontweder ais N;ttol<ihne oder ais Bruttolohne 
unter summarischer Bezeichnung der Abziige an- 
gegehen werden. Hat die Beschiiftigung nach  dem
1. Januar begonnen, so mufi der Anfangstermin be- 
zeichnet werden.

Ferner sind etwaige Naturalbcziige, insbesondere 
freie AYohnung, freie Station usw. ohne Wertangabe 
namhaft zu machen.

Krankenkasscnbezuge ais Einkommen in Ansatz 
zu bringen, wurde auch regierungsseitig ais ungeaetz- 
lich bezeichnot.

N o r d w e s t l i c h e  G r u p p e  des Y o r e i n a  

d e u t s c h e r  E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u B t r i e l l e r .

Daa Priisidiuin:

Der VorsItzcnde : Das geschłlftsf. Mltgllcd dc« Yorstandes :
gez. A. Sercaes, gez. Dr. W. Bcumer,

Kgl. Oeh. Kommerzlcnrat. M. d. R. u. A.

Verein deutscher  Ei senhuttenleute.  
Fiir die Y orelusbibliotliek sind eingogan gen:

(Die Einscndcr sind durch * bczelchnct.)

Berieht iiber die Yerwalłung der Schlesischen Eisen- 
und Staht-Berufsgenossenschaft* [zu  Breslau] fu r  
das Jahr 1005.

B e r w e r t h * ,  F r i e d r i c h :  Das Meteoreisen ton Ko- 
daikanal und seine Silikatausscheidungen. (Sonder- 
Abdruck.)

B i r k i n b i n e * ,  J o h n :  The Production o f Iron  Ores 
in 1005.

— The Production o f  Manganese Ores in 1005.
Die Burbacherhiitte 1856—1906. Denkschrift zur 

Feier des fiinfzigjiihrigen Bcstehcns der Hiitte am
22. Jun i 1906. [Luxemburger Bergworks- und Saar- 
briickcr Eiaenhuttc-n-Aktien-Geaellsehaft*.]

G o  u v y *,  A l e x a n d r e :  La SidiJrurgie Belge en 
1905. (Extrait du „Bulletin de la Socióte de 1’Indu- 
stric Mindrale“.)

H a g  o m a n s ,  P a u l ,  Ingenieur, Consul generał: 
Quelques Mots sur les Źlats-U nis. [Societe* Belge 
des Ingenieurs et Industriels.]

F rankfurter Ilandelsgebrduche. Gutaclitcn, erstattet 
von der Handelskammer* zu Frankfurt a. Main.

Jahrbuch fiir  das Berg- und Ililttenwesen im Kdnig- 
reiche Sachsen a u f das Jahr 1803 und 1894. [Ober
ingenieur J. L e b o r *.]

Jahresbericlit des Vereins * fi ir  die bergbaulichen 
Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund fiir  
das Jahr 1905. II. (Statistischer) Teil.

K ii h 1 e r , W . , Professor D r .: Nationalokonomie und 
Ingenieur bildung. [Kgl. Techn. Hochschule* zu 
Aachen.]

F r i e d. K r u p p * ,  Aktien-Gcsellschaft, Kiel-Gaarden : 
Beschreibung der Werftanlagen. (Sonder-Abdruck 
aua „Deutschlands Schiifbau“.)

K u m m e r ,  Dr .  W . : Yerluste in den Zahnrddern und 
Achslagern des Schmalspurbahn-Motors Typ T M  l i .  
(Sonder-Abdruck.) [MaBchinenfabrik Oerlikon*.]
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R i c h a r d  P i n k

Nach langcm, schwerem Loiden yorschied am
23. September zu IIannovor der Bergwerksdirektor In
genieur l t i c h a r d  P i n k ,  oin in weiten liiittenmanni- 
schenKreisen wohlbekanutor und kocbgeschiitzterMann, 
unserom Yereine Beitdosson Neugriindungim Jahre 1880 
om treues Mitgliod. Goboren 
am 10. April 1832 ais einzigor 
Sohn des Architekten und Bau- 
meisters W illiam  Piuk, London, 
trat Richard Pink nach erfolg- 
tem Schulbeeuch in das yiitor- 
licbo Geschiift und spater in dio 
Dienste oines Londoner Zml- 
ingonieurs, in doBBon Vertretung 
er Torschiedene Auftriige fiir die 
britische Regierung im Aus
lande ausfiihrto. Nach Bcendi- 
gung dieser Arboiton wurde er 
von dor englischen Regierung 
alB StaatBbeamter iibornommen.
Diese Beschaftigung war jedoch 
wenig nach soinom Geschmack 
und or schied deshalb aus, um 
verbunden mit oiner Londoner 
Firma oin amerikanisches Pa
tent ouszubeuten. Er errichtete 
in Sheffield e iDO  Fabrik, dio er 
mehroro Jahro lang leitete. Zu 
jener Zeit kam der Aufschwung 
in der Stahlfabrikation durch 
den Bessomer-Prozoli. Da Pink 
dio groBe Bedeutung dieBer 
Paten to rasch erkannte, bo 
TeriieB er im  Jahre 1862 
seine Stellung und trat ais
Yolontar bei dor Firma Bessomer & Co., Sheffield, 
ein. Kurze Zeit darauf wurde er von Bessomer in 
leitendo Ste'lung genommen und zwar log es ihm 
hauptsachlich ob, die Anlagon in Betrieb zu setzen, 
dio Bessomer fiir Yerscliiedene Firmen baute, und 
namentlich ais techniB cher Rat aufzutreten. Anfang 
1864 wurde er, mit einor solchen Mission betraut, zum 
ilorder Bergwerks- und Hiittenvorein entsandt, um 
den Bau der dortigen Bessemeranlago mit drei Birnen

von 3 t Fassungsraum zu iibernehmen. Kurzo Zeit 
nachdem er dieselbo in Betrieb gesetzt hatte, trat 
Pink in die Dienste deB Ilorder Yereins und iibernahm 
die Leitung des Stahlwerks, die er bis zum Jahre 1880 
inno hatte. Ein bosonderea Yerdienst erwarb sich 

Pink um die deutsche Eisen- 
industrie, ais er, nachdem er 
personlich in England don Yer- 
auchen mit dcm Thomas-Gil- 
chriat-ProzeB boigowohut hatte, 
in Gemeinschaft mit Massenez 
und Eduard Meier dem basi- 
achen Yerfahren in Hordo und 
damit in Deutschland Eingang 
verschaffto. Im  Jahre 1879 
richteto er dio alte Bessemer- 
anlage fiir dio Ausiibung des 
Thomasprozesses oin und iibor- 
wand dabei die mannigfachen 
Schwierigkoiten, welche sich 
anfanglich der glatton prakti- 
achen Durchfiihrung dea Ent- 
phoBphorungsprozesses entge- 
genstellten. GcBundhoitliche 

Riicksichten zwangen Pink je 
doch, aich darauf ins Privat- 
leben zuruckzuziehen und sei- 
nen Wohnaitz in Hannorer zu 
nehmen. Dort hat er in vor- 
geriickterem Alter sein kunst- 
leriBches Talent ontdeckt und 
auch ais BildhauerTtichtiges ge- 
leistet. In Bpateron Jahren iiber
nahm er dio Leitung der 

Naphtha - Gesellschaft Opaka, 
auch war er bis zu soiner letzten Zeit tiitig ais Mitgliod des 
Aufsichtsrats dos Eisenhuttenwerks Thalo und ais Yor- 
atand von Kali-Gowerkschaftcn. In allen diesen Stel- 
lungen wurde sein Rat und seine Arboit sehr geschatzt; 
stets hat Richard Pink cs verstanden, hoch geachtot vou 
soinor Arboiterachaft, die ihm unterstellten Betriebe 
zu seboner Bliite zu bringen, so dali auch in seinem 
deutschen Adoptiwaterlande das Andenken an ihn 
fortweilen wird; mogc ihm dio Erde leicht sein!

Aonderuugen iu dor M itgliederlisto.
Beyer, Walter, Breslau X II I ,  Moritzstr. 12.
Bosser, AchUle, Hiitteningenieur, ruo de Sclossin 51, 

Liittich, Belgien.

Grassmann, F., Hiittendircktor, Mitglied des Aror- 
standes der Union, Dortmund, Leipzigorstr. 9.

Hągemann, E., Dipl.-Ingenieur, Rombacher lliitten- 
werke, Rombach i. Lothr.

Herberz, t[ans, Direktor-Kandidat der St. Petersburger 
Eisen- und Drahtworke, St. Petersburg, Kleine Sele- 
nina 6, RuBl.

Hilbenz, II., Dr., Duisburg, Kronprinzenstr. 20.
Iloeck, M., Dusseldorf, Bcrgcrufer 6.
Hollmann, E., Hiittoningenieur, Dusseldorf, Leopold- 

straBe 22.

Jerusalem, Hugo, Ingenieur, Diisseldorf, Paulusstr. 15.
Klein, Herm. IU., Ingenieur, 28 ruo Mouttsolon, Paris.
Koenigsfeld, Hermann, Oberingenieur der Oberschl. 

Eisenbahn-Bedarfa-Akt.-Ges., Abt. H uldBchinaky- 
werke, Gleiwitz O.-S.

Lange, Franz, Inhaber der Firma J . Bandsehuli, 
Maschinenfabrik, Magdeburg, Gr. Diesdorferstr. 249.

Lassek, M., Betriobschef und Prokurist des Krefelder 
Stahlwerke, Krefeld, Gladbacherlandatr. 3.

L is t, E rw in , Oberingenieur der Oeaterr. - Alpinen 
Montan-Gesellschaft, Donawitz b. Leoben.

Lochner, Obering. der Gutehoffnungahiitte, Stcrkrado.
Lucfonann, Hanno, Ingenieur, 1’almor’s Shipbuilding 

and Iron Company Ltd., Jarrow on Tyne, England.
Meins, Ernst, Ingonieur, Aachen, BeguinenstraBe.
Messner, E., Ingenieur, c/o K. Meier, 27. East 22. Street, 

NewYork City.
Niederpriim, M., Ingenieur, Aachen, Jesuitenstr. 17.
Ohergethmann, J., Profesaor an der Techn. Hochscliule, 

Berlin W . 62, Kurfiirstenstr. 81 a 1*-
Onufrowicz, Adam ■!., Generaldirektor der Kysch- 

tyiner Eisenwerke, Kyschtym, Gouv. Perm, Rafii.
Quast, Bruno, Ingenieur, Kalker Werkzeugmaschinen- 

fabrik Brcuer, Schumacher & Co., Kalk, Kaiserstr. 25 ■■
Ilahm , Per Ilja lm a r, Ingonieur, Floragatan 19, 

Wester&s, Schwedcn.
Ruppert, A., Direktor der Gewcrkschaft Christinen- 

burg, Diisseldorf, IlansaliauB 204.
Schwantke, Dipl.-Ingenieur, Berlin NW , 21, Itathe- 

nowerstraBe 71.
Steck, E. }[., Ingenieur, GroB-Lichterfelde, Hollbein- 

straBe 63 p.
Strauch, A ., Ingenieur dor Kgl. Geschiltzgiefierei, 

Spandau, WeiBenburgerstr. 23 U-
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Neuhaus, Wilhelm, Hiitteningenieur der Akt.-Ges. 
Bremorhattc, Abt. Geisweid, Geiswoid i. W ., Unter- 
KaiserstraBe 9.

Nottmeyer, Hermann, Direktor des Eisenwerk Jaeger, 
Elberfeld.

Schćlfer, Friedrich, Betriebschef der Gewerkschaft 
Deutscher Kaiser, Walzwerk Dinslaken, Dinslaken, 
WeselerstraBo 19.

Trenkler, Hugo E., Stahlwerksingonieur der Ocsterr.- 
Alpinen Montan-Gesellschaft, Donawitz, Steiermark.

Weigel, Hans, Walzwerkschef der Westfalischen Draht- 
industrie, Ifamm i. W ., Feidikstr. 83/87.

Weinliolz, Carl, Dr. phil., Ingenicur der Allgemeinen 
Elektrizitats-Gesellschaft, Charlottenburg, Iileibtreu- 
stralSo 11.

Yerein deutscher Eisenhuttenleute.

Einladung zur Hauptversamml ung
am Sonntag, den 9. Dezember d. J., nachmittags 12^2 U.hr

in  d e r  S t a d t i s c h e n  T o n h a l l e  z u  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 Pro- 
fessor E ic  h h off-Berlin und H. Roch 1 in g - Volklingen.

4. Der erste elektrische Reversierstrafienantrieb, auśgefiihrt auf der Hildegarde- 
hiitte. Vortrag von Regierungsbaumeister a. D. G  eyer-Berlin.

Z u r  g e f a l l i g e n  B e a c h t u n g !  Gem aB BeschluB d es  V ors tandes  ist  de r  Zutr i t t  zu den vom 
Verein  belegten  R aum en  d e r  S tad tischen  T onhalle  am V e rsa m m lu n g s tag e  n u r  gegen V orzeigung eines 
A usw eises  gestattet ,  d e r  den  Mitgliedern m it d e r  E inladung zugehen  wird.

E in fu h ru n g sk ar ten  fur G3s te  konnen  wegen des s ta rken  A n d ran g es  zu den V e rsa m m lu n g en  n u r  
in b e sc h ra n k tem  Malie und  n u r  au f  vorherige  schriftl ich an die G eschaf ts f i ih rung  ger ich te te  A nm eld u n g  
se i tens  d e r  e in f i ih renden  Mitglieder ausgegeben  w erd en ;  es kann jedem  Mitgliede n u r  eine  E infi ihrungs- 
karte  zuges tanden  werden.

Das A uslegen von P rospek ten  und Aufs te l len  von R ek lam eg eg en s tan d en  in den  V ersam m lu n g s-  
r au m en  und Y orha l len  wird n ich t  gestattet.

Am  Tage vor d e r  H a u p tv e rsa m m lu n g  des  V ereins  d e u ts ch e r  E isen h u t ten leu te ,  das  ist  am Samstag , 
den  8. D e ze m b er  d. J. ,  nachm ittags  5 1/* Uhr,  findet in d e r  S tad tischen  T onhal le  zu Diisseldorf  e ine  
V e rsa m m lu n g

deu t scher  G ie f i e re i-Fach leu te
statt,  zu w e lcher  die Mitglieder des V ere ins  d e u ts c h e r  E isen h u t ten leu te  und  des  V ere ins  d e u ts ch e r  
EisengieCereien h ie rd u rch  e inge laden  werden.

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

1. Die V erw endung  des  F lam m o fen s  in d e r  G ieliere i ,  in sb eso n d e re  zu r  S chm elzung  von schm ied-
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