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Die Weltausstellung in St. Louis.
( H ie r z u  T a f e l  I I I . )

A -m  29 . April 1 9 0 4  wird in St. L ouis, 
Nordaraerika, die W eltausstellung  zur Feier  
des Hundertjahr - Jubilanms deB Ankaufs der 
Louisiana - Staaten von Frankreich durch die

V ereinigten Staaten eroffnet. Der geschichtlich  
denkwiirdige T ag  war der 3 0 . April 1 8 0 3 , an  
welchem der damalige Prasident L ivingston  den 
Verkaufsvertrag mit Frankreich unterzeichnete.

A h b i ld u n g  1. G e s a m ta n s ic h t  d e s  M a s c h in e n g e b a u d e s  (v o n  S u d e n  g e s e lie n ).
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Das ungeheure, bis an die Grenze von Kanada  
reichende G ebiet, w elclies beinahe ein D rittel 
der gesam ten V ereinigten Staaten ausmacht nnd 
von dem w ichtigsten  amerikanischen Strome, dem 
M ississippi, dnrchflossen w ird , wtft-de fiir den 
geringen P reis von 60 M illionen Mark erworben. 
D ie offizielle B esitzergreifnng geschah am 20 . D e
zember 1803  in N ew  Orleans fiir den Sitden und 
am 10. Marz 1 8 0 4  in St. Lotus fur den Norden.

St. Louis is t mit ungefilhr 8 0 0  0 0 0  Ein- 
wohnern die viertgrofite Stadt N ordam erikas; 
sie lieg t etw a 20  km siidlich vom Zusammen-

mit 1 6 °  C. sinkt die Temperatur lierab auf etw a  
1 0 °  C. im November.

Den FlUchenverhilltnissen nach is t  die Aus- 
stellung die grofite, die jem als unternommen wurde. 
W ahrend die W eltausstellung in P aris 1900  
1 3 6 0  0 0 0  qin, die A usstellung in Chicago 1893  
etw a 2 5 7 0  0 0 0  qm Flilchenraum hatte, nmfafit 
die A usstellung in St. Louis 5 0 0 0  0 0 0  qm. Yon 
dieser Flllche werden durch Schaugebilude und 
Einrichtungen allein etw a 82 5  00 0  qm bedeckt. 
Unter der L eitung von D a v id  R. F r a n c i s ,  dem 
friiheren Biirgerm eister der Stadt, kam dieses

A b b i ld u n g  2 . V o r d e r f ro n t  d e s  M a s c h in e n g e b a u d e s  (v o n  N o r d e n  g e s e h e n ).

flusse des M ississippi und Missouri am w estlichen  
Ufer des ersteren. D ie Stadt dehnt sich w eit 
aus und is t  mit einem gut ausreichenden N etz  
von elektrischen StraBenbahnen durchzogen; die 
lilngste Strafie, „B roadw ay11, ist etw a 32  km 
lang. D ie Zufahrtsverhaltnisse der Stadt von  
der atlantisclien K iiste her lassen sehr zu wiin- 
schen tibrig, da nur zw ei Briicken iiber den 
M ississippi fiihren.

St. Louis lieg t etw a 140  m iiber dem Meere. 
Das Klima in St. Louis is t  im Sommer recht 
heifi. Der Mai hat etw a 19 0 O.- m ittlere Tem 
peratur, Juni, Ju li und A ugust haben etw a 26 0 C. 
im M ittel, dabei aber wochenlang bis 4 4 °  C. im 
Schatten, von September mit 21 ° C. und Oktober

Riesenunternelim en in verhaltnism afiig kurzer 
Zeit zustande. D ie E inwohner selbst zeichneten  
im Laufe des Jahres 1900  20  Millionen Mark, 
dazu kam eine Stadtsubvention von weiteren  
20  Millionen Mark, und der Senat von W ashing
ton bew illig te  aus Staatsm itteln ębenfalls 20  Mil
lionen Mark. D asUnternehm en wurde am 16. April
1901 in eine A ktiengesellscliaft umgewandelt 
mit Hrn. Francis ais Vorstand und 93 Direktoren.

B ald begannen neben dem Staate Missouri, 
dessen Hauptstadt St. Louis ist, auch die anderen 
Staaten, durch Errichtung eigener Gebiiude iliren 
B eitrag  zu der imposanten W eltschau zu stellen, 
und Einladungen zur Teilnahm e und Beschickung  
ergingen an alle  anderen R eiche und Staaten
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A b b i ld u n g  3 . H a u p te in g a n g  des t io b liu d e s  fu r  B e r g -  u n d  H u tte n w e se n .

Knotenpunkt das Hans der schonen K iioste ge leg t ; 
wurde. Hierliin wurden auch die F esthalle  und 
das Konzertgebitude verlegt. E ine nahezu 4 0 0  m 
lange W andelhalle verbindet die an den schonsten  
Aussichtspunkten gelegenen R estaurants raiteią- 
ander, und dreigroB artigangelegte W assertreppen  
fiihren hinunter zu einem Gondelteiche mit daran 
sich anschlieBenden Lagnnen, auf w elchen man 
in Booten eine Rundfahrt an den anderen Aus- 
stellungspaliisten entlang unternehmen kann. 
DaB hier fiir die unvermeidlichen elektrischen  
Beleuchtungseffekte ein groBes Feld  offen stand, 
bedarf kaum der Erwiihnung.

An dieses M ittelblatt des Fachers reiht sich  
zunachst das Elektrizitats-G ebaude an, w elches

; erscbein t, leidet bei naheier B esichtigung nur 
durch das oft nicht gut genug yerdeckto nnd 
an manchen Stellen  infolge des rauhen und 
langen W inters abgefallene K leister- oder Stuck- 
werk. D ie R eihe der Hauptgebaude wird nach 
Osten hin durch den P a last fiir Hiittenwesen und 
Bergbau, den der freien Kiinste und das Staats- 
gebaude der Vereinigten Staaten abgesclilossen, 
nach W esten  hin durch das Gebaude fur Ma- 
schinenwesen und das fiir W asser- und Landfahr- 
zeu ge; hier reiht sich auch das Kesselhaus an.

D a der A tkerbau ais eine der E xistenz- 
grundlagen der V ereinigten Staaten bezeichnet 
werden muB, so ist diesem w ichtigen Zweige 
ein besonders ausgedehntes Gebaude erriclitet

der W elt. Der inzw ischen durch Anarchistenhand  
gemordete Prasident Mc. K inley war eine der 
groBten Stiitzen der Idee, und sein Naclifolger  
P rasident R oosevelt erw ies sich ebenfalls ais 
Foi-derer dieses nationalen Unternelim ens. B is 
zum Juni 1902  wurden noch w eitere 6 Millionen 
Mark von der R egierung beigesteuert.

W ie aus dem Lageplan (T afel III) ersichtlich, 
ist die Grundform der Anordnung der Hauptge- 
bftude die eines ausgebreiteten Fachers, in dessen

mit einem Kostenaufwande von etw a 1 6 0 0 0 0 0  J l  

errichtet wurde, ein B etrag, der im V ergleich  
zu den etw a 5 Millionen Mark, w elche der Kunst- 
palast kostet, allerdings gering ist. Dann folgen, 
gleich fa lls am Lagunen- oder W asserw eg ge- 
legen , die P alaste  fiir E rziehung, U nterricht 
und Sozialokonom ie, fiir Manufaktur- und T estil-  
waren und fiir verschiedene andere Industrien. 
D ie architektonische Schonheit der Gebaude, 
w elche dem Auge gefa llig  und nicht iiberladen
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■worden, das sich w eiter nach W esten hin an- 
schliefit. Daran reihen sich die A usstellung fiir 
Gartenbau und die fiir R indviehzucht sow ie fdr 
Jagd und F ischerei und Forstw esen. In einer 
abgetrennten Anlage sind auch die Eisinaschinen  
und Kalthauser untergebracht. Grofio Gewachs- 
hauser und G artenanlagen tragen zur Aus- 
schmiickung b ei; in Parkanlagen mit dichten 
W aldern kann das ermiidete Auge an dunklem  
Griin sich erholen. Um einen raschen llberblick  
zu gew innen, is t eine Falirt mit der Eisenbahn  
zu empfehlen.

D ie V erw altungsgebaude des Unternehmens 
sind ganz im W esten des A usstellungsgelandes, 
schon aufierbalb der Stadtgrenze gelegen  und 
in dem zu diesem Zweck gem ieteten Gebaude 
der W ashington-U niversitat untergebracht. Von 
der hier gelegenen T errasse b ietet sich ein grofl- 
artiger Uberblick iiber die naheliegenden Staats- 
gebaude der auslandischen Machte, die mit Aus-

A usstattnng der Gebaude erkennen. Hier lieg t  
auch noch innerhalb der Z alilgrenze im Park  
ein m achtiges, jedoch nur aus H olz erbautes 
H otel mit etw a 2 5 0 0  Raumen.

Im folgenden w ill ich nur noch kurz au f 
die fiir die L eser von „Stahl und E isen “ wicli- 
tigsten Gebaude, das fiir Maschinenbau und daa 
des H iittenwesens, eingehen.

Das Gebaude fiir A usstellungen aus dem 
gesam ten Gebiet des M aschinenwesens mit A us- 
nahme von Spezial - T e x t il- , E lek trizita ts-, 
Druckerei- und Eism aschinen is t im Grnndrifi 
aus T afeł n i  ersichtlich. Es hat eine Lilnge  
von 30 5  m, eine grofite B reite von 160  m und 
kostet annahernd 2 M illionen Mark. A ller
dings is t  es kein so eleganter Eisenkonstrnk- 
tionsbau, w ie jener der M aschinenhalle in D ussel
dorf 1 902 , sondern ein etw as plumper aussehen- 
der Holzbau. Auch is t im Innern nur etw a ein 
Sechstel der F lachę durch Laufkrane erreichbar.

A b b i ld u n g  4 . F r o n t  d e s  A u s s t e llu n g s g e b a u d e s  f i ir  B e r g -  u n d  H iit te n w e s e n  (v o n  O s te n  g e se h e n ).

nalime Deutschlands a lle  hier ihre P alaste  er
richtet haben, und auch iiber das etw a 1 1/2 km 
lange V ergniigungsviertel, welches in seiner Art 
w irklich O riginelles nnd Sehensw ertes bietenw ird .

A is das architektonisch schonste Gebaude 
diirfte wohl allgem ein das von B rasilien be- 
zeichnet werden. Das kleine B elgien hat einen  
so groBen Bau, daB dadurcli der reizende Pavillon  
des groBen China ganz erdriickt wird. D ie 
neue amerikanische Kolonie der Philippinen  
wird ihr B estes auf der A usstellnng zeigen, um 
die immer noch nicht ganzlich beruhigten Eilande 
in otwas besserem Lichte vor Augen zu fiihren. 
RuBland hat seinen bereits begonnenen Bau 
wieder abreiflen la ssen ; Japan w ill an derselben 
S telle  noch einen besonderen K iosk errichten. 
Ferner sind England, Frankreich, Osterreicli- 
Ungarn und Italien vertreten. Den schonsten  
P latz  hat jedenfalls D eutschland; er lieg t ganz 
abgesondert in der Nahe der groBen Zentral- 
T errasse. D ie Kinder der „Liberty" sind bei
nahe alle vertreten und man kann das Interesse  
an der A usstellung schon an der Grofie oder

Abbildung 1 g ib t die G esam tansicht dieses B aues 
wieder und Abbildung 2 ze ig t die Vorderfront 
desselben, von Norden gesehen. D er Vorstand  
dieser A bteilung is t T h . M. M oore.

Das Gebaude fiir H iittenwesen ist im Grund- 
rifi ebenfalls aus dem P lan  (T afel EU) ersicht
lich, in dem auch die einzelnen A usstellungs- 
felder eingetragen sind. E s is t 22 8  m lang  nnd 
160 m breit. Das Gebaude kostet auch etw a
2 Millionen Mark. Abbildung 3 ze ig t den Ilaupt- 
eingang des Gebaudes m it den Obelisken, Abbil
dung 4  die Frontansicht. D er Vorstand dieser  
A bteilung is t  J . A. H o lm e s .

Am 1. Dezem ber 1 9 0 4  wird die A usstellung  
geschlossen .*

* D e r  V e r fa s s e r  d ie se s  A u fs a t z e s ,  l i r .  P e t e r  
E y e r i n a n n ,  C .  E . ,  S u p e r in te n d e n t  o f  G ro u p  6 3 , 
V a r io u s  M o to rs , W o r ld s  F a i r  1 9 0 4 , 2 9 1 9  L a w t o n  
A v e n u e , S t .  L o u is ,  U .  S .  A . ,  l ia t  s ic h  in  d a n k e n s w e r te r  
W e is e  b e re it  e r k l i i r t ,  M it g l ie d e r n  d es Y e r e in s  d e u ts c h e r  
E is e n h u tte n le u te , w e lc h e  d ie  A u s s t e l lu n g  b e su c h e n  o d e r  
irg e n d w e lc h e  A u s k u n f t  w u n sc h e n , m it  R a t  u n d  T a t  z u r  
S e it e  z u  s te h e n . Die Redaktion.
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Die GuteliolfnimgshUtte bei Oberhausen.
Von B. Osann.

( H i e r z u  d r

G e s c h i c h t e  d e s  W e r k e s .

D ie G utehoffnungshiitte, A ktienverein fiir 
Bergbau und Huttenbetrieb in Oberhausen, be
steh t unter dieser Firm a seit dem Jahre 1873 . 
Die Griindung des Unternehmens reicht aber 
v ie l w eiter zuriick. W er sich iiber die Geschichte 
des W erkes unterrichten w ill, se i auf die Jubi- 
laum sschrift, die das W erk aus Anlafs des 
2 5 ja h r ig en  Bestehens des A ktienvereins 18 9 8  
berausgegeben hat, liingew iesen. E r findet dort 
in  dem liistorischen Abrifs nicht nur eine Ge- 
•schichte des W erkes Oberhausen, sondorn auch 
■einen w ichtigen B eitrag zur G eschichte der Eisen- 
hiittenteehnik iiberhaupt. Aus diesem Grunde 
nnd auch deshalb, w eil nur w enigen L esern die 
interessante JubiUluinssclirift zur Verfiigung steht, 
mogen ein ige Angaben derselben hier wieder- 
gegeben werden.

Im Jahre 18 1 0  griindeten vier deutsche 
M ilnner, G o t t l o b  J a c o b i ,  G e r h a r d  und 
F r a n z  H a n i e l  und H e i n r i c h  H u y s s e n  
<Iie offene H andelsgesellschaft „ J a c o b i ,  H a n i e l  
&  H u y s s e n  zu Gutehoffnungshiitte in Sterk- 
rad e“. D iese Firm a bestand bis zum Jahre 1 8 73 , 
zu  w elcher Zeit der je tz t bestehende Aktien- 
verein Recbtsnaclifolger wurde.

Zu den Verm ogensstiicken, w elche die Ge- 
uossen in die H andelsgesellschaft ćinbrachten, 
gehorten die E isenw erke St. Antonyliiitte, die 
Gutehoffnungshiitte in Sterkrade, w elcher der 
A ktienverein  den Namen verdankt, und der 
Hammer N eu-Essen. D ie St. Antonyhiitte wurde 
1.757 von w allonischen Arbeitern erbaut. Gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts ersclieint hier und 
a u f dem Hammer N eu-E ssen der Name Jacobi, 
a is der eines Hiitteninspektors in D iensten der 
F iirst - A btissin von E ssen . D ie Genehmigung 
zum Bau der Gutehoffnungshiitte wurde 1781  
einem  H iittenm eister Eberhard Pfandhofer durch 
Friedrich den Grofsen erteilt. In der spilteren 
F olgę  ersclieint der Name Krupp, und zwar 
•war es die Grofsmutter von Friedrich Krupp, 
geborene A scherfeld, die das W erk von 1800  
bis 18 0 8  im B esitz  hatte, es dann aber an H ein
rich Huyssen in E ssen verkaufte. D er Name 
Haniel tr itt in Verbindung mit den Gebriidern 
Gerhard auf, ais die Furst-A btissin  von Essen  
ihren A nteil an der St. Antonyhiitte und dem 
Hammer N eu-E ssen verilttfserte.

D ie E rzeugnisse der drei genannten W erke  
waren G iefsereierzeugnisse. D er Hammer Neu- 
E ssen fertigte aufserdem mit zw ei Frischfeuern

e i  T a f e l n . )

und einem Reckhammer Schm iedestiicke. D ie  
obengenannte Schrift bringt von allen diesen 
W erken Abbildungen, w ahrsclieinlich das E inzige, 
was von diesen Idyllen geblieben ist.

Aus diesen kleinen Anftingen hat sich das 
grofse W erk entw ickelt und seinen R uf w eit 
iiber die Grenzen Deutschlands, ja  sogar Europas 
hinaus befestigt. E s liat n icht w en ig  dazu bei- 
getragen, dem deutschen Namen im Auslande 
auf dem Gebiete des H andels, der Technik und, 
nicht zu vergessen , auch der W issenschaft Ehre 
und A chtung zu verBchaffen.

Das lientige W erk umfafst —  von dem B e
sitz  an Bergwerken und Steinbriichen abgesehen
—  das W alzw erk Oberhausen (altes W alzw erk), 
das 'W alzwerk N eu-O berhausen, die sogenannte 
Eisenhiitte Oberhausen (das Hochofenwerk) und 
die W erke der A bteilung Sterkrade, die nach- 
einander aus der alten Gutehoffnungshiitte hervor- 
gegangon sind. E s sind dies: eine E isengiefserei, 
eine Stahlgiefserei, eine Briickenbauanstalt, eine 
Maschinenfabrik und K esselsehm iede, ein Hammer- 
und Prefsw erk.

Das W a l z w e r k  O b e r h a u s e n  wurde 1829  
ais B lecliw alzw erk an Stelle  einer Graflich  
W esterholt8chen Miihle gebaut. 1836  wurde 
der erste Puddelofen in Betrieb genommen und 
1 8 4 4  die ersten Schienen fiir die Badische und 
Koln-Mindener Bahn gew alzt. 1845  war F rie
drich W ilhelm  IV . a is Zuschauer beim Schienen- 
w alzen zugegen.

D ie E i s e n h i i t t e  O b e r h a u s e n  kam 1855  
mit dem ćrsten Hochofen in Betrieb. B is zum 
Jahre 1863  war dann die alte Hochofenanlage 
mit sechs Hochofen fertig . D ie neue Hochofen
anlage mit den Ofen Nr. 7 bis 10 wurde 1863  
bis 1872  errichtet, nachdem das Grundstiick 
auf Grund einer alten, von der Furst-A btissin  in 
E ssen erteilten E isensteingerechtsam e im E nt- 
eignungsverfakren erworben war. Dafs die Grund- 
stiicke fiir die A nlage von Hochofen mit in diese 
Gerechtsame einbezogen werden konnten, is t  
gew ifs eine bemerkenswerte T atsaclie. Inzw isclien  
ist einer der zehn Hochofen, um W inderhitzern  
P la tz  zu machen, n iedergelegt worden.

Der Bau des W a l z w e r k s  N e u - O b e r -  
h a u s  e n  wurde 18 6 8  begonnen. 1872  wurde 
der Bessem erprozefs eingefiihrt; 1878  die Her
stellung schw eifseiserner Schienen verlassen; 1882  
begann das Thomasverfahren zunachst neben dem 
Besseinerverfahren, spater allein, und 1 8 7 8 /7 9  
das Martinverfahren. 18 9 4  wurde das je tz t  
bestehende Thom aswerk gebaut, nachdem die
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M ischeranlage 1891  yorausgegangen war. 1887  
warde ein besonderes Martinwerk errichtet, das 
heute die Bezeichnung „altes Martinwerk" fiilirt, 
nachdem in allerjiingater Zeit wiedernm eine Neu- 
anlage entstanden ist. 1887 is t auch das Jahr der 
Einfuhrung des unmittelbaren Konverterbetriebes 
aus dem Hochofen und des Blockw alzw erkes.

Im Laufe der Zeit is t eine A rbeitsteilung  
zw ischen dem alten W alzw erk und dem W a lz
werk Neu-Oberhansen eingerichtet worden, der- 
gesta lt, daf8 alle Rohblocke und alles H albzeug, 
mit Ausnahme der nur noch ganz geringen  
Puddelofenerzeugung (1 9 0 0 /1 9 0 1  nur 6 9 9 8  t), 
in N eu-O berhausen hergestellt werden. Dem 
alten W alzw erk  is t  die gesam te Blechfabrikation  
und das A uswalzen der m ittleren und haupt
sachlich der kleinen T rager und Form eisen- 
proiile iibertragen. Das W erk Neu-Oberhausen  
w alzt den gesam ten B edarf an Oberbaumaterial, 
also Schienen aller Profile, Schw ellen, L aschen  
usw ., auch R illensch ienen; ferner m ittlere und 
grofse Form eisen und Tragerprofile (bis 5 5 0  mm 
hoch). In den m ittleren Profilen decken sich also 
yielfach die W alzlisten  beider W erke und konnen 
sich gegen seitig  aushelfen. In Neu-Oberhausen ist 
aufserdem die D rahtw alzerei und die Radreifen- 
und Radsatzfabrikation; letztere umfaGt sowohl 
Speichen-, w ie auch Scheibenrader.

1 8 7 2  b is  1901 R o h e is e n

t

R o  h l u p  p  e n R o h s t a h l

"Walzwerk
O berhausen

t

W alzw erk
S eu-

O berhauscn
t

Zusam m en

t

Bessemer

t

M artin

t

Thom as

t

Zusam m en

t

7 2 /7 3  . . . 1 0 0  9 4 5 4 1  3 5 3 19 5 2 9 6 0  8 8 2 9  5 6 6 9  5 6 6
7 3 /7 4  . . . 9 5  6 5 8 3 9  8 9 6 1 8  5 2 5 5 8  4 2 1 15  5 0 4 — — 15 5 0 4
7 4  7 5  . . . 9 4  0 4 2 3 4  -185 1 3  3 6 1 4 7  8 4 6 1 6  5 6 5 — — 16 5 6 5
7 5 /7 6  . . . 7 4  6 2 2 19 7 3 7 7  4 3 3 27  170 2 6  0 6 2 — — 2 6  0 6 2
7 6 /7 7  . . . 7 7  0 8 2 2 0  7 9 8 9  041 2 9  8 3 9 3 1 9 6 5 — — 3 1  9 6 5
7 7 /7 8  . . . 9 0  8 6 5 2 0  4 9 7 8 164 2 8  661 3 6  3 0 2 — — 3 6  3 0 2
7 8 /7 9  . . . 1 0 5  9 2 2 2 0  2 9 5 1 1 8 5 1 3 2  164 3 5  4 6 8 2 1 5 — 3 5  6 8 3
7 9 /8 0  . . . 1 1 5  5 2 2 2 6  7 3 4 17 3 5 8 4 4  0 9 2 4 4  0 6 6 9 67 — 4 5  0 3 3
8 0 /8 1  . . . 1 2 3  5 0 1 2 3  6 1 4 9  9 9 7 3 3  611 5 9  5 0 6 7 6 2 — 6 0  2 6 8
8 1 /8 2  . . . 1 4 0  7 9 3 3 0  9 8 7 10 2 0 7 41 1 9 4 8 3 1 3 8 3  3 1 3 — 86 4 5 1
8 2 ,8 3  . . . 1 4 8  9 5 5 2 8  5 0 9 1 0 1 1 5 3 8  62 4 5 4  3 1 5 3  6 4 3 1 8  3 3 6 7 6  2 9 4
8 3 /8 4  . . . 160  144 2 5  8 6 7 9 4 6 9 3 5  3 3 6 2 9  7 5 3 4  3 6 2 2 9 1 1 1 6 3  2 2 6
8 4  8 5  . .  . 164  98 4 2 5  8 5 8 8 4 6 8 3 4  3 2 6 3 0  2 1 8 4  9 5 2 3 8  2 2 6 7 3  3 9 6
8 5 /8 6  . . . 166  541 2 1 0 4 0 7 3 7 5 2 8  4 1 5 18 9 8 8 4  8 0 0 4 8  4 6 1 7 2  2 4 9
8 6 /8 7  . . . 151 8 6 5 2 5  8 7 0 9 1 3 5 3 5  0 0 5 6 55 9 5) 2 7 2 5 5  0 5 6 7 0  8 8 7
8 7 /8 8  . . . 2 0 1  0 0 9 3 2  6 4 2 12 9 5 2 4 5  5 9 4 1 9 5 4 13 0 3 3 7 9  7 1 3 9 4  7 0 0
8 8 /8 9  . . . 2 1 6  8 6 0 3 4  5 1 6 1 5  3 9 9 4 9  9 1 5 2 8 3 17 951 8 7  001 105 2 3 5
8 9 /9 0  . . . 2 2 8  2 2 6 3 0  781 16 3 3 4 4 7  115 1 0 5 9 2 0  0 5 9 9 7  8 7 2 1 1 8  9 9 0
90 /9 1  . . . 2 3 3  2 6 3 2 9  5 1 5 1 0  5 9 3 4 0 1 0 8 1 141 2 1 2 9 9 9 9  0 2 6 1 21 4 6 6
9 1 /9 2  . . . 2 5 1  2 0 3 2 8  2 2 5 3  7 7 0 31 9 9 5 142 2 8  7 9 2 1 0 9  8 7 0 1 3 8  8 0 4
9 2 /9 3  . . . 2 5 9  171 2 7  371 — 2 7  3 7 1 — 2 4 1 6 5 124 3 5 7 1 4 8  5 2 2
9 3  9 4  . . . 2 5 8  0 8 9 18 0 5 2 — 18 0 5 2 — 22121 1 4 3  881 1 6 6  002
9 4 /9 5  . . . 2 7 6  7 7 3 17 8 8 9 — 1 7  8 8 9 — 2 0  6 2 7 1 6 8  5 1 8 189 1 4 5
9 5 /9 6  . . . . 3 2 6  3 4 8 17 8 3 8 — 17 8 3 8 — 2 2  9 7 5 2 1 4 0 9 8 2 3 7  0 7 3
9 6 ,9 7  . . . 3 5 3  9 6 9 19 907 — 1 9  9 0 7 — 3 7  9 3 9 2 3 7  152 2 7 5  0 9 1
9 7 /9 8  . . . 3 6 9  8 9 9 1 5  2 2 3 — 15 2 2 3 — 3 7  2 1 7 2 4 5  9 4 6 2 8 3 1 6 3
9 8 /9 9  . . . 3 8 7  711 1 2  8 0 9 — 12 8 0 9 — 4 8  9 7 7 2 6 8  3 1 6 3 1 7  2 9 3
9 9 /0 0  . . . 3 9 7  9 5 3 12 3 9 2 — 1 2  3 9 2 — 5 5 4 3 8 2 7 6  6 7 8 3 3 2  1 1 6
oo;oi . . . 3 7 0  5 4 8 6 9 9 8 — 6 9 9 8 — 5 1 6 6 6 2 4 3  148 2 9 4  8 1 4

Im Ansclilufs an das neue Blechw alzw erk  
des W alzw erks Oberhausen,* das hauptsachlich  
Schiffsblecho lie fe r t , is t  ein Kesselbodenprefs- 
w erk gebaut. Um die E rzeugnisse aus schm ied
barem Eisen und Stahl abznsch liefsen , se i er- 
wahnt, dafs die Stahlgiefserei der A bteilung  
Sterkrade behufs besserer Ausnutzung der 
Ofen Rohblocke fiir den Bedarf, des dortigen  
Schmiedewerks und auch fiir W alzzw ecke g iefst. 
D as dortige Schmiedewerk besitzt ein altes 
Dampfhammerwerk, yerbunden m it einer Ketten- 
sclimiede, und eine neue Sclim iedepressenanlage, 
den hochsten Anforderungen, die beisp ielsw eise  
Schiffsw ellen stellen , gew achsen. Zu erwahnen 
is t noch, dafs 1819  die erste Dampfmaschine 
in Sterkrade erbaut wurde. D ie Briickenbau- 
anstalt wurde 18 6 4  gegriindet.

Der Aktienverein deckt seinen gesam ten Be
darf an Kohlen und Koks m it geringen Aus- 
nahmen aus eigenen Gruben und hat sich auch 
durch Erwerbung von B ergwerkseigentum  in 
Lothringen-Luxem burg derart unabhangig g e 
macht, dafs nur noch M inette aus eigenen Gruben 
verhiittet wird. D olom it und K alk werden in 
eigenen Steinbriichen gefórdert.

Nachstehende E r z e u g u n g s i i b e r s i c h t  soli 
diesen kurzeń Abrifs iiber die E ntw icklung des 
Unternehmens b esch liefsen :

* S ie h e  „ S t a h l  u n d  E is e n "  1 9 0 3  H e ft  5  S e it e  3 0 2  ff.
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Der Gesamtnmsatz des W erkes betrug 1 8 7 2 /7 3  
20 9 5 2  066  J O ,  1 8 9 9 /1 9 0 0  5 5 7 4 1  79 4  J i .  D ie 
Summę der gezalilten  Lołine and Gehillter 
betrug 1 8 7 2 /7 3  8 7 4 4  168  J t ,  1 8 9 9 /1 9 0 0
1 8 4 6 6  6 3 4  J t .

In den folgenden Ausfiihrungen soli nicht
eine oinheitliche, geschlossene Beschreibung des 
ganzen W erkes gegeben werden, sondern es 
sollen nur ein ige Anlagen und Einriclitungen,
die ein besonderes liiitteninUnnisclies Interesse  
beanspruclien, herausgegriffen werden. Dabei 
ist zu bomerken, daB die nachstehende B e
schreibung, w elclie Raummangels w egen wieder- 
holt zu riickgeste llt werden muBte, aus dem Jahre
1902 stammt, infolgedessen den heutigen Verhalt- 
nissen nicht mehr ganz entspriclit. D ie Beschrei- 
bnng der neuen B lechw alzhiitte ist, w ie ęrwahnt, 
bereits in Heft 5 d. J . Seite  30 2  ff. enthalten.

D a s  H o c h o f e n  w e r k .

In Abbildung 1 is t  ein P lan des Hochofen-
werks w iedergegeben, auf dem die HóclitJfen
durch die Buchstaben A B C D K F G  I I I ,  die 
W inderhitzer durch K reise nnd die D am pfkessel 
durch g itterartige Figuren mit starken Linien  
kenntlich gem aclit sind. D ie Staatsbahngeleise  
sind inunterbrochenen, die normalspurigen W erks- 
geleise  in vollen Linien dargestellt. Am rechten  
Ende des P lanes ist das W alzw erk Neu-Ober- 
hausen zu denken. D ie aus Trapezeu und Recht- 
ecken bestehenden Figuren unterhalb des W ortes 
„Osterfelder S trafse“ stellen  W alzeisen lager dar. 
Die M aterial-An- und Abfuhr hat verw ickelte  
Geleiseanlagen notig gem acht. Um die notige  
Sturzhohe fur E rze und fur Schlacke zu er- 
halten , anderseits das fliissige Roheisen ohne 
Einschaltung von Aufziigen den Mischern und 
von diesen wieder den Konvertern iibergeben  
zu konnen, war man gezw ungen, Rampen an- 
zulegen, die yielfach  nur durch Spitzkehren zu- 
gilnglich gem acht werden konnten. Urspriing- 
lich war die Hochofenanlage nicht auf Abfuhr 
von Roheisen in fliissiger Form eingerichtet. 
D ie H erstellung der E inschnitte zw ischen den 
H ochofen , um eine tiefere Sohle zu schaffen, 
mufs eine schw ierige Arbeit gew esen sein.

Um die Transportverhaltnisso zu erlautern, 
sei mit dem Erztransport begonnen. Links am 
Rande des P lanes befindet sich eine Hochbahn- 
gruppe und zw ischen der alten und neuen Hoch
ofenanlage eine zw eite. L etztere wird durch 
eine w eitausholende, von rechts her erst die 
Osterfelder Strafse, dann die Landstrafse von 
Duisburg nach Essen uberschreitende Rampen- 
bahn bedient. D ie Erzhochbalinen links werden  
durch zw ei Spitzkehren, von denen nur eine 
auf der Zeichnung langs der B ahnstrecke Ober
hausen— Quakenbriick etw as unterhalb der Land- 
strafseniiberfiihrung kenntlich gem acht ist, zu- 
ganglich gem acht. D ie H ochofenschlacke wird

mit H ilfe mehrerer Spitzkehren auf die Hohe 
der H alde gebracht. Von den Erzhalden unter
halb der Hochbahnen erfolgt dann der E rztrans
port, sow eit w ie moglich mit H ilfe von mecha- 
nischer Seilforderung zu den Hochofen. Der 
Transport der Kohle zu den Koksofen is t auf 
der Zeichnung durch Linien, die eine Seilforde
rung darstellen, angedeutet. Besonders ver- 
w ickelt is t  der Transport des fliissigen R oheisens. 
Gemafs der D arstellung der G eleise auf der 
Zeichnung wird die Rolieisenpfanne zunachst 
nach rechts iiber das Mischerhans hinaus, dann 
wieder nach links in die Spitzkehre unterhalb 
des R ingofens und von da w ieder nach rechts 
zum Mischerhause gefahren. D ie Rolieisenpfanne, 
die vom Mischer kommt, b en u tzfg le ich fa lls  eine 
Spitzkehre am R ingofen, dann eine zw eite  nach 
rechts, den Rahmen des B lattes uberschreitend, 
und erreicht dann erst auf einem Viadukt die 
Hohe der Konverterbiihne.

W as die vorhandenen Hochofenprofile anbe
trifft, so sind zw ei derselben, die beiden altesten , 
niedrige kleine Ofen von nur 239  und 21 3  cbm 
Inhalt, bis zur Unterkante Schutttrichter gerechnet, 
bei einer G estellw eite von 3 ,0  m und 3 ,5  m, Kohlen- 
sackw eite von 5 9 0 0  und 5 7 5 0  mm und einer 
Hohe von etw a 15 m (bis an Unterkante Schutt
trichter). D iese beiden kleinen Ofen dienen  
heute der Ferrom angandarstellung. B ei den N eu- 
bauten ist man schliefslicli zu einer Normalform  
gelangt, so dafs die Profile der .anderen 7 Ofen 
keine bedeutenden Abweichungen untereinander  
zeigen. G estellw eite is t durchweg 3 ,5  m, G estell- 
holie 1 ,92  m, Kohlensack 6 ,0  m und 6 ,2  m im Durch- 
m esser, Ofenhohe bis U nterkante Schutttrichter 
etw a 19 m, G ichtw eite 3 ,8  und 4 ,2  m. D er Ofen- 
inhalt schw ankt zw ischen 3 2 8  nnd 3 5 8  cbm. 
R echnet man den Inhalt nur bis zum hochsten  
P unkt der Beschickungssaule, so ergeben sich 20  
bis 25  cbm w eniger.

Abbildung 2 ste llt  den V ertikalsclin itt des 
Ofens Nr. 6 (von 3 5 8  cbm Fassungsraum ) dar. 
Zur Erlauterung sei bemerkt, dafs der Boden- 
stein  nur durch eine L inie angedeutet is t, w eil 
ein neuer Ofen immer —  und zw ar seither mit 
bestem E rfolge —  auf der Bodensteinsau des 
alten Ofens gegriindet wird. D ieselbe wird nur 
sorgfaltig  fiir die Anschliisse des Mauerwerks 
hergerichtet und mit einigen Lagen feuerfester  
Steine belegt. D ie Ofen blasen mit 7 Formen, 
also bei einem lichten I>usenfutterdurchmesser 
von 160  mm m it einem G esam tblasąuerschnitt 
von 0 ,1 4  qmm, bei 4 3 0  bis 4 5 0  g  P ressung  
fiir 1 qcm, und bei 75 0  0 W indtemperatur. D ie  
Ofen hangen gemeinsam an je  einer H eifsw ind- 
leitung der alten und neuen Hochofenanlage. E ine  
G estellverankerung wird dadurch umgangen, dafs 
zw ischen den kraftigen, dicht an das G estell 
gernckten T ragkranzsaulen Kappen derart ge- 
w olbt sind, dafs sie einen Druck des fliissigen
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E isens im G estell aufneli- 
men. Auch das Mauer
werk zw ischen den For- 
men istgegen  diese Saulen  
durch gufseiserne Stuhle  
abgestiitzt. Oberhalb der 
Formen beginnt d ieR ing- 
verankerung, indem jede  
zw eite  Fugę gebunden, 
jede S tein lage also durch 
einen Ringanker gefafst 
ist. D ie Steinschichten  
sind in G estell und R ast 
120 mm, im Schacht 
100  mm hoch. Der 
Schacht is t  auf R iesel- 
kiihlung eińgerichtet. D ie 
Stopfbuchse der Gicht ist 
aus der Zeichnung er
sichtlich. Ein W inkel- 
ring verschiebt sich innei-- 
halb eines B lechcylinders 
und dichtet vollstilndig  
ab, nachdem sich d ieF n ge  
sogleich m it Giclitstaub  
geschlossen  hat. Samt- 
liche Ofen haben ein tie f  
in den Ofen eintauchen- 
des Zentralrohr m it einer 
flaschenbauchartigen Er- 
w eiterung am unteren 
Ende. D er Gichtver- 
schlufs is t  doppeltwir- 
kend. D ieW inderhitzung  
erfolgt in 32  Cowper- 
Apparaten von 20  und 
25 m Hohe.

D ie Fetriebsergebnisse  
sind interessant, w eil die 
verhaltnism afsig kleinen

Ofen eine stattliclie  
T ageserzeugung infolge  
einer sehr kurzeń Durch- 
satzzeitau fw eisen . L etz
tere betragt nur 10 bis
11 Stunden bei Thomas- 
eisen. D ie T ageserzeu
gung betragt 180  t  bei 
Thom aseisen (also nur
2 cbm nutzbarer Ofen- 
inhalt auf die Tonne Roh
e isen ), 160  t  bei Ha- 
matit, fiir Giefserei- und 
M artinzwecke, 65 t bei 
Ferromangan (80  °/°) in 
einem der kleinen Ofen. 
Das Ausbringen ans dem 
Erzm oller bei Thom as
eisen ist 48  °/o, bei Ha- 
matit 50  °/o- D er Kalk- A b b i ld u n g  2 . H o c h o fe n  N r .  6 d e r  G u te h o ffn u n g s h iitte .
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C h e m i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  E r z e  u n d  H o c h o f e n e r z e u g n i s s e ,  w i e  s i e  f i i r  d i e

M o l l e r r e c h n u n g  i n  B e t r a c h t  k o m m e n . *

F e u c h - B e i  1 0 0  0 g e tr o c k n e t

t ig k e i t Fc Mn p Cu
s io , CaO

+
“/o A 1 ,0 , MgO

M in e tte  a u s  C a r l  L u e g  u . S t e r k 
© ra d e  ................................................ 9 ,0 3 4 ,5 0 ,3 0 ,7 — 1 0,7 1 8 ,0
□ G r a n g s b e r g  u n d  G e l l iv a r a  . . 0,2 6 2 ,0 0,2 1,1 — 6 ,5 6,0
U D e rb e s  R a s e n e r z ........................... 15,0 4 5 ,0 0 ,5 1,3 — 1 9,0 0,8

15 ® M u lm ig e s  R a s e n e r z ......................
C a e n  E r z

3 0 ,0 4 0 ,0 0 ,7 3 ,0 — 1 4,5 1,5
© w 8,0 4 8 ,0 0 ,5 0 ,7 — 20,0 5 ,0
Pw R h e in . -W e s t f .  P u d d e ls c h la c k e  . 5 4 ,0

5 5 ,5
4 ,0 3 ,0 — 13,5 0 ,5

o B e lg . - F r a n z o s . 0 ,5 4 ,0 — 11,0 0 ,5
Ph E n g l. -S c h o t t is c h e  „ — 5 4 ,0 2,2 2 ,3 — 1 8 ,0  . 0 ,7

T h o m a s s c h la c k e ................................ — 14,5 3 ,5 6,7 — 8,0 5 1 ,0

S c h w e if s s c l i la c k e ................................................ — 5 1 ,0 0 ,5 0 ,2 5 — 2 8 ,0 Spur
MgO

S ie g e n e r  R o s t s p a t ........................... 9 ,0 4 7 ,0 9 ,3 0,01 0,20 1 4 ,0 4 ,0
© B a r  e l M a d e n ................................. 12,0 5 0 ,0 7 ,0 0,02 0 ,0 3 9 ,0 0 ,5

w
©

f  Ge-

G r ie c h is c h e s  M a n g a n e rz  . 5 ,0 3 5 ,0 1 5 ,5 0 ,1 7 0 ,0 5 7 ,0 6 ,5 1 ringo 
1Mengen

a l Pb u. Zn

F e r n i e ..................................................... 20,0 2 3 ,0 1 9,5 0,1 0 ,0 8 2 5 ,0 1,0 /  Spur 
\  BaO

:3
C a r t a g e n a ........................................... 11,0 21,0 20,0 0 ,0 3 0 ,0 5 1 5 ,0 7 ,5

a { 3*/0toa 9 ,0 1,4 5 0 ,0 0 ,1 7 S p u r 12,0 S p u r 1 b * s o 4

a l  Ba Co*
L e B  C a b e sse s  B o r d e a u x  g e r ijs te t 0 ,5 4 ,0 4 5 ,0 0,1 0 ,0 7 1 3,0 15,5

A u B e rd e m  w e rd e n  n o ch  B i lb a o - E r z e  b e k a n n te r  Z u s a m m e n s e tz u n g  v e r h iit te t .

s to . Ala Oj FcÓ FcsOj MnO BaO Ca 0 MgO
Al-
kall

l \O b s s o . Asche
FeuchtJg- 

kelt bel luft- 
trockenein 
Zustande

1 K a lk s t e in  H o c h d a h l 1,2 0,6 __ 1,1 __ __ 5 3 ,0  0 ,9 __ __ __ __ __ __

"3 £ „  D o rn n p 1,4 0,6 — 1,0 — — 5 3 ,5  0 ,5 --- — — --- — —

W « [ „  H a n ie is fe ld 1,1 0 ,3 — 1,1 — 5 3 ,9  0 ,4 — — — — —

K o k s
/  K o k s a s c h e  . . . . 45 ,6 3 3 ,0 — 11,0 — — 3 ,6 4 ,4 --- 0,7 — 1,1 — — 1 Oberhauner
\  K o k s ...........................

S c i l a c k e n

0,8 10,5 2,0 |  und O stęp
ie felder Koks

■a • •* C b e i T h o m a s e is e n  . 3 4 11,51 1,5 __ 4 ,6 — 43,61 4 ,0 0 ,3 0 ,7
S p u r

1 ,3 --- — ---
s . s « H a m a t i t ...................... 33 1 4 ,0  0 ,5  

U ,O j 0 ,3

— 2,0 4 4 ,0  4 ,5 0 ,5 1,7 — ---
a  o | ( F e r r o m a n g a n  8 0  °/o 27 — 22,0 2 ,8  jS2,0| 3 ,5 0 ,5 S p u r 1,4 — —

zuschlag 5 bezw. 25  °/0> D er K okssatz is t bei 
Thom aseisen nicht giinstig , w eil der Koks, auf 
den die H ochofenanlage nun einmal angew iesen  
i s t , sehr v ie l zu wunschen iibrig lilfst. B ei 
HiUnatit wird ein besserer Koks g ese tz t und 
damit auch ein g iinstiger K okssatz (1 1 0  auf 
1 00  R oheisen) erhalten.

Der Phosphorgehalt wird beim Thom aseisen  
durch M inette (3 4  bis 45 °/o), Schw edische Mag
neto (bis 36 °/o), R aseneisensteine; Puddelschlacke 
und auch Thom asschlacke eingefiihrt; der Mangan
gehalt durch Siegerlander R ostspat. B ei der 
H erstellung von H am atit wurden 3 0  °/° Purple 
ore neben Bilbao Rubio yerarbeitet. D ie Ferro- 
m angandarstellung beruht auf Y erwendung von

* Y o n  H e r m  C h e fc h e m ik e r  G l e h s a t t e l  zuBam - 
m e n g e s te llt .

P oti- und Garthagena-Erzen, neben einigen anderen 
E rzen, die in geringerem  Umfang gesetz t werden. 
W ird Spiegeleisen  erzeugt, so gesch ieht dies aus 
Siegerlander Spaten. B ei Thom aseisen wird das 
an Sonn- und Feiertagen erzeugte Roheisen im 
Hoehofen umgeschmolzen. In der Z eit der Hoch- 
konjunktur wurde nicht nur das Sonntagseisen  
(das W erk b esitzt keinen Umschmelzofen fiir 
Thom aseisen), sondern auch das zur Deckung  
des bedeutend gestiegenen Stahlwerksbedarfs an- 
gekaufte Roheisen auf diese W eise umgeschmolzen. 
D afs dies anstandslos durchgefiihrt werden konnte, 
ist sicher nur auf die kurze D urchsatzzeit żu
ru ckzufiihr en.

Das G ewicht einer E rzgicht betragt bei 
Thom aseisen 10 4 0 0  kg, die 9 0 0  b is 12 0 0  kg  
um zuschmelzendes R oheisen tragen miissen. D ie
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Gichttemperatur betragt bei Thom aseisen 180  °, 
Ham atit 2 1 0  bis 2 2 0  °, F errom angan300 bis 400°. 
Der Gasdruck auf der Gicht 2 4 0  mm W asserBaule.

Die G ichtgase werden mit folgendein Durch- 
schnittsergebnis angegeben (Vol. ° /° ):

COi CO N H CH* Sa. 'W asscrdam pf

5 %  2 9 ° / o  6 3 ° / o  2 , 5  o / «  0 , 5  ° / o  1 0 0  ° / o  7 ° / 0

D ie G iclitgasreinignng gescbieht durch 
Troekenreinigung, d. h. durch Entnahme aus 
Staubsacken, bis auf 5 g  pro cbm Gas (au der 
Gicht 7 g ), alsdann in Gaswaschern durch Kor- 
tingsclie Streudiisen. Hier wird der Staubge- 
halt auf 3 g  und die Temperatur der Gase von 
120 0 auf 4 0  bis 50  0 (im W inter) herabgedriickt. 
Dabei erwarmt sich das K iihlwasser von 9 0 auf 3 0 0 
(alle Angaben fiir W interverhaltnisse). Nunmelir 
gelangen die Gase durch eine lange Zickzack- 
leitung in Koksskrubber, und yerlieren in diesen  
beiden so v iel Staub, dafs sie den Skrubber mit
0 ,4 7 8 g  im Kubikmeter verlassen. D ieses M afsging  
dann bis zum Motor auf 0 ,2 5  g  herunter. Ein  
solches E rgebnis befęiedigte aber nięlit, da die 
Gasmotoren sehr hltufjg gereinigt worden mufsten. 
Man schritt infolgedessen zur Anlage von V enti- 
latoren, m it dem E rfolge, dafs die Skrubber iiber- 
fliissig wurden, und das Gas m it nur noch 0 ,0 2 5  g  
Staub belastet war. D er V entilator gebraucht
0 ,08  P .S . und 3 bis 4 L iter W asser fiir 1 cbm 
gereinigtes Gas. D ie Temperaturzunalime des
W ąssers betrug 19 —  9 =  10 0 (im W inter). 
Ais Endergebnis sind diese W erte nicht zu be- 
trachten. Man hofft auf Herabminderung des 
Kraftbedarfs. In B ezug auf den W asserverbrauch  
des V entilators hat man aber ein sofortiges Ver- 
sagen der R einigung konstatiert, sobald man die 
W asserm enge verminderte (eine Erfahrung, die 
man anderw eitig auch gem acht h at).*  D er Ge- 
danke lieg t nalie, dafs gerade unter diesen Ver- 
haltnissen die Steigerung der W indtemperatur 
durch Verwendung von Gasen mit nur 0 ,2 5  g  
Staub oder darunter in den W inderhitzern von 
grolsem Einflufs sein m ufs, w eil der flotte 
Gang der Ofen keine H angeschw ierigkeiten er
geben wird.

An Gichtgasmotoren sind folgende im Betriebe  
und Bau.** FirDla P.'8.

G a s m o to r D e u t z  4  C y l .  6 0 0  D re h s tro m
»  n  2  „  3 0 0  „
„  „  2  „  3 0 0  „
»  1,  2  „  5 0 0  „

K o r t i n g  1 „ 5 0 0  » 1 im  B au
*  1  »  5 0 0  „  /  l m  U a u

„  D e u t z  2  „  5 0 0  G le ic h s t r o m
G a s g e b la s e  „ 2  „  5 0 0  l i iu f t  P ro b e

2  „  5 0 0  '

}4  „ 1 0 0 0  '  im  B a u -

* V e r fa s s e r  h o fft  d e m n a c h s t  a u f  G ic h t g a s r e in ig u n g , 
u n te r  B e t r a c h tu n g  a u c h  d ie s e r  E r g e b n is s e ,  z u r i ic k z u -  
k o m m e n .

** A p r i l  1 9 0 2 .

Das Hochofenwerk erzeugt bereits je tz t  1 7 0 0  
elektrische P .S .,  die bei Drehstrom von 3 0 0 0  V o lt  
abgegeben werden; von diesen werden 5 0 0  P .S .  
fiir ein an der Ruhr gelegenes W asserhebewerk  
zum eigenen Bedarf geliefert, 3 5 0  P .S . erhalt 
das W alzw erk Oberhausen und 8 5 0  P .S . das 
W alzw erk Neu-Oberhausen. D iese Zahlen miifsten 
von Monat zu Monat uachgetragen werden, w eil 
sie erst die A nfangsstadien einer aussichtsvollen  
E ntw icklung darstellen.

Interessant is t der hohe Phosphorgehalt in 
der H ochofenschlacke bei Thom aseisen. Man 
hat beobachtet, dafs derselbe sofort s te ig t, wenn 
T hom asschlacke aufgegichtet w ird, ein B ew eis 
dafiir, dafs ein T eil der Phosphorsaure unredu- 
ziert in die H ochofenschlacke geht. Das erzeugte  
Ferromangan hat bei 60 bis 80  ° / o  Mangan
6 bis 7 %  Kohlenstoff, 0 ,2  bis 0 ,3  / o  Silicium , 
m eist 0 ,1 8  bis 0 ,2  °/o (nicht iiber 0 ,3 7  °/°) 
Phosphor.

D ie  M is  c h e r v o r g a n g e .

D as Thom asroheisen, w ie es vom Stahlwerk  
vorgęsęhriebgn wird, hat beim A bstich des Hoch- 
ofens: 3 ° / o  Kohlenstoff, 0 ,5  °/° Silicium , 1,5 ° / o  

ILangan, 2 ,2  ° / o  Phosphor, nicht iiber 0 , 1 7  °/° 
Schw efel und 0 ,0 8  °/° Kupfer. AVenn das Boh- 
eisen in den Konyerter auf dem W ege durch 
den Mischer gelangt, hat es dann 3 °/o Kohlen
stoff, 0 ,3 5  bis 0 ,4 5  °/o Silicium , 1 °/» Mangan,
2 ,2  ° / o  Phosphor, hiichstens 0 ,07  bis 0 ,0 8  ° / o  

(m eist nur 0 ,0 6  bis 0 ,0 7  °/«) Schw efel, 0 ,0 8  °/» 
Kupfer. W ie bereits beschrieben, macht das 
Roheisen eine w eite Fahrt vom Hochofen bis 
zum Mischerhause (10  Minuten). Beim P assieren  
der Steigungen und W eichen feh lt es nicht an 
Erschiitterungen, die bekanntlich die E ntschw efe- 
lung des E isens w esentlich unterstiitzen. Man 
rechnet die Half te des iiberhaupt abgeschiedenen  
Schw efels ais auf dem W ege vom Hochofen 
nach dem Mischer abgeschieden. In nachstehender 
T abelle ist ein Versuchsprotokoll unter d er tłb er : 
schrift: „Veranderung des Thom asroheisens au f 
dem W ege vom Hochofen bis zum K onyerter in 
B ezug auf Mangan und Schw efelgehalt11 wieder- 
gegeben.* Zur Erlauterung mag vorausgeschickt 
werden, dafs der Mischer 120  t, derK onverter 1 5 t  

| fafst. D ie R eihenfolge der A nalysen is t so ge- 
w ahlt, dafs die K onvertereinsatze mit der M ischer- 
fiillung ungefahr gleichen Schritt halten. Schon 
eine oberflachliche Priifung lehrt, dafs die E nt- 
schw efelung vom Hochofen bis zum M ischer 
durchaus nicht gleichm afsig auftritt, ebenso auch 
die Entschw efelungsarbeit im Mischer, wenn auch 
im letzteren  F a lle  die U nterschiede naturgem afs 
in v ie l geringerem  Mafse auftreten.

Z ieht man den Durchgchnitt der Zahlenreihen, 
die Mangan- und Schw efelgehalte in  obiger Zu-

* A u s g e a rb e ite t  v o n H r n .  C h e fc h e m ik e r  G l e b s a t t e l .
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V e r i i n d e r u n g  d e s  T h o m a s r o h e i s e n s  a u f  d e m  W e g a  v  o ni  H o c h o f e n  b i s  z u m  K o n v e r t e r  

i n  B e z u g  a u f  M a n g a n -  u n d  S c h w e f e l g e h a l t .

- — ;----------- Proben  genom m en Bclm Klngiefcen ln
L f d .

N r .

H o c h 

ofen

Z e it G e w ic h t A m  H o c h o fe n beim  Elngiefaon ln  den 
M ischer C h a r g e Z e it den K o n rerte r

29. M arz 1897 H Mn s Mn 8 Nr. Mn 8
Y orm lttags

2  U h r1 I I 3 1  3 5 0 1,03 0 ,1 9 0 ,8 5 0,10
2 I I I 23/< „ 3 3  0 5 0 1 ,1 7 0 ,1 7 0 ,9 2 0 ,0 9
3 V I 3  lh  „ 3 2  3 5 0 1 ,97 0 ,0 8 1 ,42 0 ,0 6
4 X 47* ,, 1 0  4 0 0 1 ,1 3 0,20 0,86 0,10 Y orm ltt.

9 7 6 6 3 0 ,9 0 0 ,0 4
9 7 7 5  35 0 ,9 0 0 ,0 6

6 V I I 6 '/* » 4 4  7 0 0 1 ,0 8 0 ,1 9 0 ,8 9 0 ,1 4
9 7 8
9 7 9

5  1,4
6 18

0 ,8 9
0 ,8 4

0 ,0 4
0 ,0 4

9 8 0 6 37 0 ,8 9 0 ,0 5
6 I I I o’/* „ 22 8 0 0 1,55 0,12 1 ,0 8 0 ,0 9

981 6 50 0 ,8 4 0 ,0 4
7 I I 7  „ 2 1 7 0 0 1,22 0 ,1 7 0 ,9 7 0,11

9 8 2 7  io 0 ,8 4 0 ,0 5
8 X 7 1/* „ 1 1 5 5 0 0 ,8 0 0 ,3 6 0 ,3 3 0 ,3 0

9 8 3 7  30 0 ,8 4 0 ,0 5
9 8 4 7  48 0 ,8 4 0 ,0 6

9 V I I I 7 3/* » 2 5  8 5 0 1 ,0 3 0 ,2 5 0 ,7 0 0 ,1 4
9 8 5 8 10 0 ,7 6 0 ,0 7

10 V I 8 '/* „ 3 2  4 5 0 1,22 0,11 0 ,8 5 0 ,0 6
9 8 6 8  30 0 ,8 0 0 ,0 6
9 8 7 8 19 0 ,8 0 0 ,0 6

11 V I I 9 „ 3 2  0 5 0 1,13 0,22 0 ,8 0 0 ,0 7
9 8 8
9 8 9

9  8 
9  31

0 ,8 4
0 ,8 0

0 ,0 6
0 ,0 6

9 9 0 9 so 0 ,8 0 0 ,0 6
12 I I I 10 „ 2 3  0 0 0 1,03 0 ,1 8 0 ,7 5 0,12

991 10 15 0 ,8 0 0 ,0 7
13 I I 10'A  „ 2 9  0 5 0 1,13 0 ,1 9 0 ,8 9 0 ,0 9

9 9 2 10 31 0 ,7 1
0 ,7 6

0 ,0 6
9 9 3 10 55 0 ,0 7

14 V I 11 « 2 3  7 5 0 1 ,0 3 0 ,1 9 0 ,6 7 0 ,1 4
9 9 4 11 10 0 ,7 5 0 ,0 8
9 9 5 11  *» 0 ,7 5 0 ,0 8

15 X u 8/* „ 10  150 0 ,9 0 0 ,3 3 0 ,4 7  • 0 ,3 0
M ittagg 99 6 11 4 8 0 ,7 5 0 ,0 8

16 V I I I 12 „ 2 2  3 0 0 0 ,7 5 0 ,2 3 0 ,5 1 0 ,1 6 N aclunitt.
N achm ittags 9 9 7 1 2  16 0 ,6 7 0 ,0 9

17 V I I 1 2 3/* U h r 3 4 3 0 0 0 ,9 4 0 ,1 8 0 ,7 4 0,10
9 9 8 12 59 0 ,6 1 0 ,0 8

0 ,0 89 9 9 1 21 0 ,7 1
18 I I 17* » 2 1 4 5 0 1,31 0 ,2 0 1,17 0 ,0 8

1000 145 0 ,7 1 0 ,0 8
1 2  8 0 ,7 1 0 ,0 8

19 X 2  7* „ 9  8 5 0 0 ,7 6 0 ,1 9 0 ,5 6 0 ,1 4
2 2 32 0 ,7 1 0 ,0 7

20 in 2 3/4 „ 2 0  9 0 0 1,41 0 ,1 6 1,22 0 ,0 8
3 2 59 0 ,8 4 0 ,0 6

21 V I 3 l /< * 2 3 1 5 0 1,22 0 ,1 9 0 ,9 9 0 ,0 7
4 3  35 0 ,8 4 0 ,0 6
5 3 55 0 ,8 4 0 ,0 6

22 V I I I 4  „ 17  7 5 0 0 ,7 5 0,22 0 ,5 1 0 ,1 6
6 4  19 0 ,8 4 0 ,0 7

2 3 V I I 3 3  9 5 0 0 ,9 9 0 ,2 4 0 ,7 5 0 ,1 4
7 4  57 0 ,7 5 0 ,0 8

2 4 X B M 8 5 5 0 1 ,6 0 0 ,1 8 0 ,8 4 0 ,0 6
8 5  19 0 ,7 5 0 ,0 4

2 5 i i B*/» » 2 6 4 0 0 1 ,6 5 0 ,1 5 0 ,9 9 0 ,0 8
9 5  ł5 0 ,8 0 0 ,0 7

3 4  C h a rg e n
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sam m enstellung angeben, so erhalt man folgende
W erte: M angan Schwefel

°/o °/o
1. R o h e is e n  am  H o c h o f e n ..............1 ,1 6  0 ,1 9
2 . R o h e is e n  am  H is c h e r  a n g e la n g t  . 0 ,8 3  0 ,1 1
3. R o h e is e n  am  K o n v e r t e r  a n g e la n g t  0 ,7 8  0 ,0 6
4 . A u s g e s c h ie d e n  b e i 2  ............................. 0 ,3 3  0 ,0 8
5 . A u s g e s c h ie d e n  b e i 3  ............................  0 ,0 5  0 ,0 5

V ersucht man den entfernten Schw efel mit 
dem ausgeschiedenen Mangan in E inklang zu 
bringen, so ergibt sich in den Zahlen unter 5 
ein zu geringer M angangehalt. D ieselbe W ahr- 
nehmung macht man beim zw eiten B eisp iel fur 
Entschw efelung. in Ledeburs „Eisenliiittenkunde“ 
1899 Seite 6 6 2 . Ledebur hat hier ein ? in 
B ezug auf die R ichtigkeit des M angangehalts 
eingefiigt. E ine Erklarung ware y ielle ich t anf 
Grand von A ussaigerungserscheinungen aus dem 
Eisenbade denkbar. W ie  wir 
gleich sehen werden, enthillt die 
M ischerschlacke sehr grofse Men- 
gen E isengranalien . E s wiirde 
mit Beobachtungen im G iefserei- 
betriebe iibereinstim m en, wenn  
diese, stark schw efeleisenhaltig , 
einen erheblichen A nteil an der 
E ntschw efelung nehmen. D ie  
E ntschw efelung durch unm ittel- 
bare E inw irkung der L uft kommt 
wohl kaum in  Betracht.

D ie M ischerschlacke enthalt 
3 4 ,5 7  °/° met. E isen , 2 9 ,2 8  °/o 
Mangan (davon 1 7 ,4  an O ais 
MnO, 1 1 ,8 6  °/o an S ais MnS 
gebunden), 6 ,9  %  Schw efel,
2 1 ,8 2  %  K ieselsaure. S ie be
steht aus 40  bis 60  %  E isen
granalien und 60  bis 40  °/o eigentlicher Schlacke. 
L etztere is t  nach einer nicht m it eben genannter 
Analyse zusammenhangender U ntersuchung fol- 
gendermafsen zusam m engesetzt:

M n S  =  1 9 ,0 2  °/o 'I 7 ,0 1  °/0 S
M n O  = 4 5 , 2 2  „ ) 4 7 ,0 3  „  M n
F e  O  =  6 ,8 9  „  J 5 ,3 6  „  F e
P s O s  =  0 ,3 1  „
S i  Oj =  2 3 ,0 0  „
A l i  O 3 =  2 ,4 6  
C a O  =  2 ,5 8  „
M g  O  =  0 ,1 9  „

Z u s a m m e n  9 9 ,6 7  °/o

E s sind zw ei Mischer yorhanden, davon nur 
einer im Betrieb. S ie sind nach Art der Kon- 
verter in Zapfen gelagert. D ie Ausmauerung 
besteht am Bauch und Gewolbe aus Schamotte, 
an den Seitenwanden aus M agnesit und Dolomit, 
an der Riickwand ausschliefslich ans M agnesit.

D e r  K o n v e r t e r b e t r i e b .

A uf T afel IV  sind die vier K onverter im Zu
sammenhang m it der G iefshalle, den Durch- 
weichungsgruben und dem B lockw alzw erk an-

gedeutet. Mit zw ei Konyertern im Betrieb wird 
eine L eistung von 75 bis 8 0  Chargen in 24  
Standen erreicht, w as bei 15 t E insatz eine 
R oheisenm enge von 1100  bis 1200  t Roheisen er
gibt. D ie B lasedauer einschliefslich des Nach- 
blasens von 2 1/2 Minuten betragt 13 */2 Minuten. 
E s wird das Nachblasen ohne Riicksicht auf den 
E isenoxydulgehalt der Schlacke nach der Uhr 
und dem Gange der Charge bem essen. Abbrand
12,5  bis 13 °/o, jedoch ergeben sich dabei In- 
yenturuberschiisse, 60  dafs derselbe in W irk- 
lichkeit nicht ganz so hoch ist. D er W ind
druck betragt 1 ,5  Atm. bei einem. B laseloch- 
durclimesser von 16 bis 18 mm. D ie Geblase- 
m ascliine stammt aus der Maschinenfabrik der 
A bteilung Sterkrade. D ie Konyerterboden halten  
4 0  Chargen, die andere Konverterauskleidung  
(gestam pft) 2 2 0  Chargen. D ie Y ersensche Stampf-

y om ch tu n g  is t eingefiihrt. Dolom it und Kalk, 
aus eigenen Steinbriicłien stammend, werden in 
zw ei Dolom it- und vier Kalkbrennofen gebrannt. 
A lle  diese' Ofen sind kupolofenartig gebaut und 
brauchen 15 ° / o  Koks fiir D olom it und 10 ° / o  

Koks fiir Kaik. D er K alkzuschlag im Kon- 
yerter betragt etw a 18 ° / o .  D ie Riickkohlung  
w ird durch Ferromangan (etw a 1 °/o) und Sp iegel
eisen bew irkt. Handelt es sich um M ateriał
von 50  kg F estigk eit und dariiber, so wird das 
Spiegeleisen  ausschliefslich in fliissigem Zustande 
eingefiihrt.

Konverterschlacke etw a 25 %  vom R oheisen- 
einsatz. E ine A nalyse derselben ergab:

6 ,7 2  1 ,7 0  4 4 ,9 2  3 ,6 4
Si O j A I 2 O 3  CaO Mg O

1 2 ,2 8  5 ,8 4  5 ,2 8  1 8 ,8 8  0 ,3 2
Fe O FeaOs MnO P 2 O 5  S

1 3 ,6 4  Fe
Zusammen . . 9 9 ,5 4  

N enerdings ist der P liosphorgehalt geringer 
(15  bis 17 ° / o  P* O 5 )  bei 8 0  %  Citratloslich- 
keit. Einen Zusammenhang der C itratloslichkeit

Or 11
\ L

i - s
A / \

/

\ * \ /U \ B < * /s y \ /
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A b b i ld u n g  3 . C it r a t lo s l ic h k e it  d e r  P h o s p h o rs a u re  in  °/o.

A =  M angangeha lt des ln  den  K onyerłer e inpesctzten  Roheisens. C =  811iclumgehalt 
des Roheisens. B — C itratloslichkeit de r P hosphorsaure der e rhaltenen  Schlacke. 

A  u nd  C ln  H undcrtste l eines P rozents.
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m it dem Silicium - und M angangehalt des Roh- 
eisens ste llt  ein im Laboratorium des dortigen 
W erks ausgearbeitetes Diagramm dar, w elches 
in  Abbildung 3 w iedergegeben ist.

W ie ersich tlich , steht die C itratloslichkeit 
mit dem Silicium gelialt im Einklang. D ie Linien  
yerlaufen parallel, wahrend der M angangehalt 
gar keinen Einflufs hat. D as Scheiblersche 
Yerfahren mit zw eim aligem  K alkznschlag und 
zw eim aligem  Abgiefsen der Sclilacke, um eine 
phosphorreichere und dann eine phosphorannere 
a is zw eite  Schlacke zu gew innen, is t aus dem 
Versuchsstadium nicht herausgekommen und 
«b en sow ie  auf anderen W erken wieder verlassen.

Aus der Konverterhalle wird der fliissige Stahl 
durch einen Giefswagen (Firma Markische Ma- 
schinenbau-A nstalt in W etter) in die G iefshalle ge- 
fiilirt und in 2 Giefsgrnben vergossen. A uf T afel IV  
sind die K onverter-G iefshalle, die Durchweichungs- 
gruben mit allen hydraulisclien Drehkranen, das 
B lockw alzw erk und die beiden F ertigstrafsen  
d argestellt. Es la fst sich demnach das gesam te 
W alzyerfahren , sow eit es mit Konverterhitze 
gesch ieht, auf dieser Zeichnung verfolgen.

Zu erwahuen ist, dafs die eine, und zwar 
die grofsere Giefsgrube, led iglich  fiir das Block-

walzwork arbeitet, die andere, in der Zeichnung 
„Giefsgrube fiir leichte Blocke" genannt, zur 
Aufnalime von Blocken dient, welche im rohen 
Zustande w eitergegeben und auf einem parallel 
zur Grube gefiihrten G eleise yerladen werden. 
E s handelt sich im letzteren  F a lle  fast nur um 
Braminen fiir Blechfabrikation, da alles andere 
Blockm aterial seinen W eg  durch die Blockstrafse 
nimmt —  auch das M artinm aterial, sow eit es 
nicht fiir Brammen und Schmiodestiicke in An- 
sprucli genommen wird. D ieses kommt auf 
einem G eleise, das da, wo sich die Konverter- 
lialle an die G iefshalle anschliefst, einmiindet, 
an und wird in d ie  Durchweichungsgruben, ebenso 
wie die Blocke aus Thomasm aterial eingesetzt. 
D ie Durchweichungsgruben sind mit Ausnahme 
einiger w enigen, die in R eserve stehen, nicht 
geheizt. D as B lockgew icht fiir das B lockw alz
werk betragt 2 2 0 0  kg. Dio T iefofen messen 
etw a 55 0  X  5 5 0  bei einem Blockąuerschnitt von 
4 6 0  X  4 3 0  mm. Der Gufs erfolgt bei Thomas- 
m aterial einfach von oben, bei Martinmaterial 
von unten steigend. A is Zeitdauer in den 
Durchweichungsgruben rechnet man 45 Minuten 
bei weichem und 90  bis 120  Minuten bei barterem  
M ateriał (Schienen). (SchluB folgt.)

Zur Frage der Steinkohleiiyerkokuiig'.
Von Oscar Sim mersbach.

(N achdruck vcrboten.)

Es ersclieint eigentiim lich, dafi die beiden 
am meisten angewandten P rozesse im Hiitten- 
w esen, die zur E rzeugung des Roheisens und 
zur H erstellung von Koks, noch in manches 
D unkel geliiillt sind. W ie  uns beim Hochofen- 
prozeB zuverlassige Erklarungen fiir mannig- 
fache chem ische Reaktionen undSclim elzyorgange, 
sow ie ihr Ineinandergreifen und ihr Y erhaltnis 
zueinander felilen, so sind w ir auch hinsichtlich  
des V erkokungsprozesses in nicht geringem  
MaBe noch auf rein theoretische Kombinationen 
uud Hypothesen angew iesen, insbesondere gehen  
die Ansichten tiber die K oksbildung und die 
U rsachen der V erkokungsfahigkeit der Stein- 
kohle noch w esentlich ąuseinander; um so mehr 
diirfte daher ein Eingehen anf diese bedeutBamen 
Fragen zur Theorie der Steinkohlen-Verkokung  
unter BeriicksiclitigUDg der neueren Unter
suchungen und ihrer E rgebnisse am P la tze  sein.

Die fachmannischen M einungsverschieden- 
lieiten auBern sich zuvorderst beziiglich der 
Schm elzbarkeit der Steinkohle. Dr. M u c k *

* D r .  M u c k :  „ C h e m ie  d e r  S t e in k o h le 11 I I .  A u f l .  
S e it e  4 f f .

und andere Kohlenchemiker sprechen sich dahin 
a u s , dafi manche Kohlen beim E rhitzen die 
Eigenschaft des Erweichens und Backens zeigen, 
eine E igenschaft, w elche sich in allen Graden 
d. h. vom schw achsten Sintern bis zum voll- 
standigen Schm elzen mit oder ohne Volumenver- 
mehrung beobachten laB t, und zwar in der 
W eise, daB die Steinkohle nicht partiell, sondern 
ais Ganzes sclim ilzt, gerade so w ie Zucker und 
andere Kohlenhydrate, und auch w ie dieser beim  
starken E rhitzen eine tiefgreifende Zersetzung  
erleidet unter B ildung sich yerfliiclitigender 
Dampfe und brennbarer G a se , sow ie unter 
H interlassung eines kohlenstoffreichen, ge- 
schm olzenen R iickstandes. Mit der Schm elz
barkeit wird g le ich ze itig  die A ufblaliung der 
Steinkohle in B ezieliung gebracht, indem der 
Aufblahungsgrad von der groBeren ,oder • ge- 
ringeren Schm elzbarkeit d. h. der- groBeren 
oder geringeren D iinnfliissigkeit der schmelzen- 
den Kohle und dem friiher oder spater statt- 
findenden Erstarren derselben abhangt. Kohlen, 
w elche schw er schm elzen, befinden sich in einem  
zabfliissigeren Zustande, a is le ich t schm elzbare 

| Kohlen, nnd die sich entwickelnden Gase ver-
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mogen die erw eichte Substanz aufzutreiben, 
w o b ei. dann die W andungen der so entstehen- 
den Hohlrilume, zumal die Masse leichter und 
friiher erstarrt, zali und fest genug werden, um 
nicht w ieder zusararaenzusinken; anders bei 
le ich t schm elzbaren und dunnfliissigen Kohlen, 
dereń fliichtige B estandteile beim E rhitzen  
leichter en tw eich en , so dafi die diinnfliissige 
Masse nur eine geringe oder gar keine Auf- 
blahung erfahrt.

Im G egensatz zu diesen Ausfiihrungen steht 
die Ansicht von P rofessor W e d d i n g , *  w elcher 
einwendet, dafi von einer Schm elzbarkeit des 
Kohlenstoffs iiberhaupt nicht die Rede sein  
konne. Kohlenw'asserstoffe seien allerdings zum 
T eil schm elzbare Stoffe,  aber in der hohen  
Temperatur der Verkokungsofen konne auch bei 
diesen nur von einem voriibergehenden fliissigen  
A ggregatzustande die Rede sein. Vielm ehr sei 
der V organg des Backens so zu erklilren, dafi 
die Kohlenwasserstoffe bei hoherer Temperatur 
Kolilenstoff anssclieiden (C 2 ll.i =  C +  C H 4), 
w elcher sich in Uufierst foinen T eilen , Ilaar- 
rolirchen bildend, absetzt; diese verzw eigen  
sich dann derart miteinander, daB einzelne ge- 
trennte Stiicke zusammenwachsen und zugleich  
ein mehr oder minder geflossenes A usselien in
folge der feinen V erteilung jenes abgesetzten  
Kohlenstoffs erhalten.** W ahrend die Back- 
kohle diese E igenschaft im hochsten Grade 
zeigt, vereinigen sich bei der Sinterkohle nur 
die nahegelegenen T eile  eines und desselben  
Stiickes, und bei der gasreichen Sandkohle wie 
beim gasarm en A nthrazit g e lin g t selbst dies 
nicht mehr, sondern die Kohlen zerspringen  
und geben Kokspulver.

Von den genannten Einwendungen gegen  
die Schm elzbarkeitstheorie erscheint der Hin- 
weis auf die N iclitsclim elzbarkeit des Kohlen-

* V e r g l .  W e d d i n g :  „ G r u n d r iB  d e r E is e n h iit te n -  
k u n d e “  I V .  A u f l .  S .  5 6 , u n d  O . S  i m  m e r s b  a’c h : 
„ ( jr u n d la g e n  d e r  K o k s c h e m ie “ S .  18.

* '  D ie  K o k s h a a r e ,  w e lc h e b e k a n n t l ic h  a u fle r  W a s s e r -  
s t c f f  m e h re re  P r o z e n t  S a u e rs t o f f  a u fw e is e n , zu m  B e i-  
s p ie l n a o h  P 1 a t z :

„ttbergchusslges1*
C H O  Asche O

9 5 ,7 2 9  0 ,3 8 4  3 ,8 8 7  0  0 ,7 1 5

b e ste lie n  n a c h  W e d d i n g  e b e n fa lls  a u s fe in e m  ab - 
g e s c h ie d e n e n  K o h le n s t o f f ;  d ie  A n w e s e n h e it  v o n  W a s s e r 
s to ff  u n d  S a u e rs t o f f  l ie g e  e in fa c h  in  d e r p r a k t is c h e n  
U n v o llk o m m e n h e it  d e r  Z e r s e t z u n g  b e g r iin d e t . W ie  
e r k la r t  s ic h  a b e r  d ie  H e r k u n f t  d ie s e s  S a u e rs to ffs  b e i 
d e r Z e r s e t z u n g  d e r  K o h le n w a s s e rs to ffe , d a  d ie se  d o c h  
k e in c n  S a u e rs t o f f  e n th a lte n  u n d  d e r a b g e s c h ie d e n e  
K o h le n s t o f f  b e i d e r  im  K o k s o f e n  h e rrs c h e n d e n  H it z e  s ic h  
d o ch  s o fo rt  m it  S a u e rs t o f f  zu  K o h le n o x y d  v e r e in ig e n  
w u rd e ! R ic h t ig e r  d iir f t e  d a h e r  d ie  A n s c h a u u n g D r .M u c k s  
se in , w o n a c h  d ie  K o k s h a a r e  a is  fc u e rb e s t iin d ig e  fe ste  
K o h le n s t o f fv e rb in d u n g e n  u n d  a is  V e r k o h lu n g s T iic k s t a n d  
v o n  D e s t i l la t io n s p r o d u k t e n  d e r  S t e in k o h le  a n zu se h e n  
s in d ;  d ie  Z u s a m m e n s e tz u n g  g le ic h t  a u c h  d e r  d e s 
h a rte n  T e e r p e c l is .  (M u c k , a. a . O . S .  2 0 5 .)

D .  V .

stoffs unbegriindet, indem die A uffassung, dafi 
die Steinkohle a is ein Gemenge von reinem  
Kohlenstoff mit n icht nlther bekanuten organi- 
schen Verbindungen anzusehen se i, heute w ohl 
keine G iiltigkeit mehr beanspruclien kann. W are  
freier Kohlenstoff in der Steinkohle vorlianden, 
so miifite bei Behandlung der Steinkohle mit 
Salpetersaure der ais solcher schw er angreif- 
bare Kohlenstoff zuriickbleiben; dies trifft aber 
nicht zu, der R iickstand is t  zw ar kohlenstoff- 
reicli, enthalt aber auch W asserstoff und bildet 
nach G u i g n e t *  ein Gemenge von nitrierten  
Produkten mit humusartigen Substanzen. D ie 
V ertreter und Anhanger der Schm elzbarkeits
theorie halten dalier auch die Annahme von der 
E xistenz freien Kohlenstoffs in der Steinkohle 
fiir unzulilssig und mit der modernen Chemie 
unvereinbar, betrachten sta tt dessen die Stein- 
kohlo ais ein Gemenge fester, aber kom pliziert 
zusam m engesetzter und nicht naher bekannter 
Verbindnngen von Kohlenstoff, W asserstoff und 
Sauerstolf. Infolge der Unkenntnis dieser kompli- 
zierten Kolilenstoffverbindungen kann ferner die 
Bezugnalim e auf einen nur voriibergehenden  
fliissigen A ggregat zustand der Kohlenwasserstoffe 
nur cum grano salis gelten , so dafi ein naheres 
Eingelien auf diesen Einspruch sich eriibrigt; 
doch sei immerhin b em erk t, daB die im 
nachstehenden wiedergegebenen Diagramme der 
Koksofentemperaturen mit ihrem stellenw eise  
ganz allnulhlicli erfolgenden A nsteigen gerade 
in den entsprechenden H itzeverhaltnissen die 
M iiglichkeit eines langeren V erw eilens von 
Kohlenwasserstoffen im fliissigen Zustande eher 
zulassen , ais ausschliefien.

W as nun die W eddingsche Kohlenstoff-Aus- 
scheidungstheorie anbelangt, so drangen sich  
unwillkiirlich verschiedene Fragen auf, die sich  
schw er mit ihr in E inklang bringen und durch 
sie erklaren lassen. W eshalb backt z. B . der 
von den K ohlenwasserstoffen der F ettkohle ab
geschiedene Kohlenstoff zusam m en, und w es- 
w egen ze ig t der aus den Kohlenwasserstoffen  
der Sinterkohle abgesetzte w eniger diese E igen
schaft? Warum verliert sich die K raft des 
Zusammenbackens mehr oder w eniger nach dem 
allm ahliclien Erhitzen der Steinkohle bis 3 0 0 °  C., 
sow ie nach der V erw itterung? E s entstehen  
doch auch bei der Verwendung solcher Kohlen 
im Koksofen noch Kohlenwasserstoffe, die in  
holierer Temperatur Kohlenstoff ausscheiden, 
wenn auch v ie lle ich t die Quantitat etw as ab- 
nimmt. W olier kommt es, dafi der abgeschiedene 
Kohlenstoff der Qualitat nach verschieden ausfallen  
kann, sowohl hart oderw eich, ais auch verschieden  
oxydationsfahig? Aus welchem  Grunde eignen  
sich geologisch  altere Kohlen bei wachsender 
M achtigkeit des D eckgebirges mehr zur Ver-

* „ C o m p t . r e n d .“ 1888, 5 9 0 .
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kokung, ais geologiach jiingere (nnd vice versa), 
obwohl erstere infolge des melirfacb geringeren  
Gebalta an fliichtigen Bestandteilen und dis- 
poniblem W aaserstoff doch auch bedeutend w eniger  
Kohlenwasserstoffe im K oksofen zu entw ickeln  
yerm ogen? W ie soli man ferner die AufbliUiung 
der Steinkohle yeratelien nnd deuten, fiir w elche  
die chemische Zusamm ensetzung der Steinkohle  
bekanntlich keinerlei E rkiarung b ie te t, da die 
A ufblahung weder allgem ein von der Menge der 
fliichtigen B estandteile, noch von der des dispo- 
niblen W asserstoffs und der daraus resultierenden  
groBeren Menge K ohlenwasserstoffe abhilngt.

Abgeaehen von vorstelienden, nicht fiir die 
W eddingache Theorie sprechenden Einwanden, 
ateht der V erlauf des Verkokungaproze8ses zu 
ihr in direktem G egen sa tz , indem die zur Ab- 
acheidung des Kohlenstoffs aus den schweren  
K ohlenwasserstoffen erforderliche Temperatur in 
der Mitte des Kokakuchena erst gegen  Ende 
der E ntgasung erreicht wird, wo schon die Um- 
bildung der Kohlenm asse in die feste  Kokssub- 
stan z , nur nicht die E ntgasung, stattgefunden  
hat; und nach dem E in tritt der hoheren Tem 
peratur kann nur noch nnmerklich oder gar 
kein Kohlenstoff mehr abgeachieden w erden, da 
gegen Ende der Garungsperiode g le ich zeitig  die 
Gaae immer armer an Kohlenwaaseratoffen werden 
und fast nur aus W asserstoff bestehen. Neuere 
Unter8uchungen iiber die Tem peraturverhaltnisse 
im Kokskuchen wahrend der Garungazeit und 
iiber den Gang der Entgasung, ausgefiihrt von 
der um das Kokereiwesen verdienten Firma 
Dr. Otto &  C o .  in Dahlhausen, zeigen  dies in 
ansehaulicher W eise. tjber das Ergebnis dieser 
interessanten Verauche hat Generaldirektor 
G. H ilg e n a to c k -D a h lh a u a e n  auf der 4 2 . Jahres- 
versam mlung des Deutschen Vereins von Gas- 
und W asserfachmannern auafiihrlich Bericht* er- 
stattet, und sei daraus folgendes liervorgehoben:

1. Sobald eine lieifie Koksofenkammer mit 
friacher K ohle gefiillt is t ,  tr itt aofort in der 
B eruhrungsschicht an den W anden nach Ver- 
dampfung der F euchtigkeit in derselben die 
E ntgasung der K ohle ein. D ie sich bildenden  
Kohlenwas8eratoffe aber, nam entlich Teerbildner, 
werden durch die noch kiihle Nachbarschicht 
in Masse zu T eer yerdichtet, und es entsteht 
eine deutlich erkennbare Scheidewand aus D ick- 
teer zw ischen der rohen, fast unverselirten Kohle 
und dem festen, aber noch nicht entgasten Koks. 
D iese teerige V erkokungsnaht, w elche eine 
Starkę von 3 0  bis 40  mm aufw eist, wird auf 
der W andseite von einer W arm equelle bis zu  
1 3 0 0 °  0 . aus belieizt, auf der Innenseite aber 
verm oge der gew altigen  W armeabsorption der 
Dampfe kiihl d. h. nicht iiber 100° gehalten. 
T eilt man die Yerkokungsnalit in  eine Innen-

Y e r g l .  „ G lu c k a u fu, 7 . M a rz  1903 .
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A b b i ld u n g  2.

fiihren die jew eiligen  
Temperaturverh&lt- 

nisse der verschiede- 
nen Punkte im Koks- 
kuclicn wahrend der Garungsperiodo klar vor 
A ugen; g le ich zeitig  sei in Abbildung 2 *  ein  
zw eites Temperaturdiagramm von Dr. Schniewind  
angescblossen, das die Untersuchungen H ilgen- 
stocks besta tig t und vervollstandigt.

2. Y erfalirt man mit der Kokspartie einer 
nicht yo llig  garen Ofenftillung (Abbildung 3) in

schicht (K ohlenseite), Mittelscliiclit. und AuCen- 
schicht (K oksseite) und unterw irft man diese 
Schichten fiir sich der D estillationsuntersucliung, 
so nimmt der Koksriickstand nach der Innenseite  
ab, und dio T eerentw icklung is t auf der K oks
seite fast auf ein D rittel zuriickgegangen, die 
L eielitole auf dio Half- 
te. Durch die Bildung °c  
dieserVerkokungsnalit 
wird verliindert, dafi 
die Temperatur all-
mahlich, gleichm aBig  
abnehmend in das In- 
nere der F iillung ein- 
dringt, ein Vorgang, 
der, w ied ieE n tgasu n g  
der Kohle durch Er- 
hitzung auf 3 0 0  bis 
5 0 0 °  C. bew eist, eine 
Koksbildung verhin- 
dern wiirde. D ieSchau- 
linien der Abbild. 1 
von Dr. Otto & Co.

der M itte der Ofenfiillung zu mit dem Vorschreiten  
der E ntgasung ergibt sicb eine ziem lich breite 
Zone zw ischen Anfang und Ende der Entgasung. 

J In dieser Zone konnen die entw ickelten Gase 
ungefahrdet au fste igen ; die Gase aus der Scheide- 

| w a ud oder dereń Nahe sind am reichsten an

A b b i ld u n g  1.

schweren K ohlenwasserstoffen, wahrend die iibri- 
gen, je  mehr sie  dem Ende der E ntgasung ent- 
stam m en, armer an diesen Kohlenwasserstoffen  
sind uud fast nur aus W asserstoff bestehen. 
Naliert śich die rolie K ohle ihrein Ende, so 
nimmt mit dieser Abnahme des rohen Innem  
die Menge des G ases aus der Scheidewand oder

der W eise , daB man sie von der Scheidewand  
aus in Schichten te ilt  und Proben dieser Schichten  
der D estillation  u n terzieh t, so ergibt sieli ein 
V orschreiten der Entgasung, w ie esd ieyorstehende  
Tabelle von D r . Ot t o  & Oo. ze ig t, der zur Er- 
ganzung die Ergebnisse von Schniewindsclien  
Versuchen (Abbildung 4) beigefiigt sind.

B ei einem Y ergleich  des in den Diagrammen  
vorgefiihrten V orschreitens der Temperatur nach

* N a c h  „ T h e  I r o n  a n d  C o a l T r a d e s  R e v ie w “ ,
3 0 . O k to b e r  1 9 0 3 .

VIIT.s(

dereń Nahe ab , w ohingegen die Gasm enge aus 
dem ubrigen T eil der E ntgasu n gszone, an sich  
sclilechter, zunimmt.

3 . Vom Gas durclistrichene gliihende Koks- 
schichten, insbesondere bereits gespaltene Koks- 
stiicke, werden, w ie der A ugenschein lehrt, von 
einer Scliicht reinen abgeschiedenen Kohlenstoffs 
iiberzogen, w as leicht dadurch naehgew iesen  
werden kann, daB man den A scbengehalt an der 
Oberflache solcher K oksstiicke mit dem Innern 
vergleicht. Im oberen T eile des Kokskuchens,

2



450 Stahl und Eisen. Z u r  Frage der Steinkohlenterkokung. 24. Jahrg. Nr. 8.

welchen s&ffitliche Gase durchstreichen miissen, 
is t diese Kolilenstoffablagerung am starksten , 
stUrker ais im unteren Teile, ein Umstand, der 
die Q ualitat des Koks beeinflussen kann, insofern 
der abgeschiedene feine Kohlenstoff ausgleichend 
anf die weniger dicht gelagerte obere Ofenfullung 

w irk t, die geeignet ist, weniger 
dichten Koks zu liefern. — 

Vorstehende Angaben erweisen 
zur Geniige die U nhaltbarkeit der 
Kohlenstoff - Abscheidungstheorie 
gegeniiber der Schm elzbarkeits- 

d hypothese, fiir welche die neueren 
Untersuchungen einen weiteren 
S ch ritt au f dom W ege zur Auf- 
k larung  und Begriindung der Rich- 
tigke it bilden. E ro rte rt man wei- 
terliin die Ursachen der Schmelz
barke it oder N ichtschnielzbarkeit 

Abbildung 3. der Steinkohlen, so finden sich 
auch hier verschiedene sich wider- 

sprechende Anschauungen. Die schematische 
W asserstoffklassifikation von Prof. Dr. F le c k ,  
wonacli der Grnnd des Backens und Sinterns 
der Kohlen in dem G ehalt an W asserstoff, 
nam ontlich an freiem, gesucht werden miisse, 
is t zw ar dank der scharfen K ritik  von E. R i c h t e r  
nnd D r. Mu c k  aus den Lehrbiichern yerschwun- 
den, aber selbst der Nacliweis, daB bei Kohlen, 
ebenso wie bei einfachen chemischen Yerbindungen, 
auch JTillle von Isomerie vorkommen konnen, hat 
den Gedanken an eine Abhangigkeit. der Back-

fahigkeit der Steinkohle von ih rer chemischen 
Analyse n icht vollig unterdriicken und aus der 
W elt schaffen konnen. Noch im vorigen Jah re  
versuclite E. L. R lie a d *  auf der Versammlung 
der M anchester Section of the Society of Chemical 
Industrie die Backfahigkeit der Steinkohle und 
die Koksbildung m it der Menge des Kohlenstoffs 
in den organischen Bestandteilen in Beziehung 
zu b ringen , und zw ar in der W e ise , daB die 
Backfahigkeit der Kohle in die 
Er8ckeinung t r i t t ,  sobald der 
Kohlenstoff etw a 60 °/° der 
organischen B estandteile aus- 
m acht, sodann m it der Zu
nahme dieses P rozentgehalts 
w achst und bei ungefahr 70 °/o 
ihre grofite K raft ze ig t, um 
dann wieder zu fallen und bei 
etwa 85 %  ganz verloren zu 
gehen. Alle solclie Yersuche, die Abbildung 4. 
Schm elzbarkeit der Steinkohle 
durch ihre chemische Zusammensetzung zu begriin- 
den, sclieitern daran, daB zwei ganz gleich zu- 
sam m engesetzte Kohlen ih rer K onstitution nach 
doch ganz verschieden sein und sich auch 
chemisch ganz yerscliieden verluilten konnen. In 
k la re r W eise gelit dies ans den in der nachstehen- 
den Tabelle gegeniibergestellten Steinkohlen lier- 
vor, welche tro tz  ein und derselben chemischen 
Analyse doch qualitativ  und quantitativ  verscliie- 
dene fliiclitige D estillationsprodukte gemilB der 
ungleichen Hohe der Koksausbeute liefern.**

Bezeichnung und Herkunft
Aschenfrei bcrechnete Kohle Auf 1000 Kohlenstoff kommt 

Wasserstoff Koks
ausbeute

e »/„ H | »/„ 0  +  N diaponibier piibuodencr la  Sa.

1. Glanz- und Streifkohle von der 
westfiilischen Zeche Pluto, Flóz 
Hannibal......................................... 85,443 5,216 9,350 47,35 13,70 61,05 71,(13

2. Glanzkohle von der westfalisclien 
Zeche Hannibal, Floz Mathildo . 85,379 5.230 9.390 46.88 13.78 60.63 67fi9

Aus aknlichem Grunde bietet auch die An- 
nahme von der An- oder Abwesenheit gew isser 
Kohlenstoffyerbindungen, insbesondere teerartiger 
K o rp er, keine geniigende und yollstandige E r- 
k la rung  fiir die E igenschaft der K ohlen, zu 
schmelzen oder n icht zu schmelzen. Es bleibt 
auch hier ein T rugscliluB : post hoc, ergo propter 
lioc; wohl w irk t die Anwesenheit z. B. von Teer- 
bildnern beim VerkokungsprozeB m it, aber nur 
a b  Mittel zum Zweck, n icht ais direkte Ursache, 
indem etw a dic durch die T eerbildner lieryor- 
gerufene V erkokungsnaht dafiir Sorge trag t, daB 
diejenigcn Korper, welche in hoherer Tem peratur 
das Erw eichen der Kohlenmasse zu bewirken 
imstande sind, der Kohle bis zu der Tem peratur 
h inauf ohne Uniwandlung erhalten b leiben, in 
welcher die Umschmelzung erfolgt.

Haufig findet sich die Anschauung vertreten , 
daB dnrch eine verschiedene Anordnung der 
Kohlenstoffmolekiile, d. h. eir.e V erschiedenheit 
des Kohlenstoffgeriistes der die Kohle bildenden 
kom plizierten organischen Verbindungen die 
Schm elzbarkeit der Steinkohle bedingt werde. 
Dr. Muck laBt sich iiber diese Hypothese aus- 
fiihrlich in seiner „Chemie der S teinkohle‘;
II. Auflage Seite 142 in anzieliender W eise aus. 
H iernach konn e z. B. die S trukturform el fiir die 
nachstehende Kohle analog der A tom verkettung 
in aromatischen Verbindungen etwa nach A rt

* Yergleiche „The Iron and Coal Trades Reviewu 
vom 3. April 1903.

** yergleiche Mu c k :  „Chemie der Steinkohle1- 
Seite 4.
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folgender Forrael —  wohlbemerkt nur theo- 
retisch —  gedacht werden.*
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W ir hatten also ein Kohlenstoffgeriist, w el
ches aus einem K ohlenstoff-„K ern“ und an- 
gelagerten Kohlenwasserstoffgruppen besteht, 
dem ferner W asserstoff- und Sauerstoffatome 
lose augeheftet sind. B ei gelinder Erhitzung  
der Kohle wird der Kohlenstoff des „K erns“ 
nicht durch Oxydation angegriffen, sondern nur 
der Kohlenstoff, w elcher in Form von Kohlen
wasserstoffgruppen dem Kern beigefiigt is t;  es 
beteiligen sich bei gelinder E rhitzung nur die 
extraradikalen Atome oder Atomgruppen an der 
Zersetzung, beim YerkokungsprozeB aber das 
Eadikal, der „ K e r n e b e n f a l l s .  Dementsprechend  
muBte bei der Verkokung auch der „K ern11 die 
Hauptrolle sp ie len ; da aber Steinkohlen bei der 
Y erwitterung und E rhitzung ihre B ackfahigkeit 
mehr oder minder einbiiBen konnen , und der 
„Kern“ hierbei ganz unverandert b le ib t, so 
reimt sich dies schlecht zusammen. Aus den 
Tatsachen ferner, daB der disponible W asser
stoff bei der Y erw itterung leichter oxydiert, ais 
der H ydroxylwasserstoff, d. li. der durch Ver- 
mittlung von Sauerstoff an Kohlenstoff gebundene, 
und daB im V erfolg der V erw itterung bei 
schwer backenden Kolilen sich die Abnahme der 
Backfahigkeit deutlicher und friiher bemerkbar 
macht, ais bei leicht backenden, ergabe sich  
logischerw eise auf Grund dieser H ypothese die 
SchluBfolgerung, da6 bei schw er backenden 
Steinkohlen dem „K ern‘: mehr Atomgruppen und 
insbesondere mehr disponibler W asserstoff lose  
angegliedert w aren, ais bei leichter backenden. 
Man wiirde dann aber bei manclien Kolilen zu 
den sonderbarsten und gew agtesten  Struktur- 
formeln greifen m iissen !

Schw er laBt sich w eiterliin auch die T at
sache, daB geologisch altere Kohlen bei groBer

* M n c k ,  a. a. O. S. 150.

M achtigkeit des D eckgebirges backrahiger w er
den, durch eine molekulare Umlagerung erklaren; 
es miiBte doch in gleicher W eise  infolge der der 
Druckerhohung entspreclienden Temperatur - Zu
nahme auch hier nicht der „K ern11, sondern die 
angelagerten Atome und Atomgruppen eine neue 
Gruppierung erhalten. Klarer und einfacher 
bleibt es, den EinfluB der D eckgebirgsm aditig- 
keit in diesem F ali statt dnrch Anderung iu 
der Anordnung der Molekule durch eine Um- 
w andlung der GroBe uud Struktur der Molekiile 
selbst zum Ausdruck zu bringen; eine solche 
Uinwandlung erscheint um so m oglicher, ais be- 
kanntlich der VerkohlungsprozeB m it zunehmen- 
dem Druck und entsprechender Tem peratur- 
erhohung energisclier verlauft.

Von diesem G esichtspunkt aus betrachtet, 
bieten neuere Beobachtungen und Untersuchungen  
iiber die Umwandlung von Braunkolile in Stein- 
kohle und von Steinkolilenkoks in Graphit nicht 
w enig Interesse. Professor D  o n a t h  und H u g o  
D i t z  bericliten* von einer Brannkohle aus 
Tullinggraben bei Leoben, die aus einem Stollen  
stammt, in welchem durch eingetretenen Gruben- 
brand die Kohle eine auch sichtbare Verande- 
rung erlitt, indem sie glUnzend schwarzen musclie- 
ligen  Brucli und ein A ussehen erhielt, a is wenn 
sie te ilw eise  im geschm olzenen oder erweichten  
Zustande gew esen  ware. E ine feingepulverte 
Probe dieser anthrazitartigen Braunkohle zeigte  
bei Behandlung mit verdiinnter Salpetersaure 
(1 : 9) oder mit K alilauge ebenso w ie Steinkohle  
keinerlei Veranderung, wahrend die nicht dem 
Grubenbrande ausgesetzte Braunkohle derselben 
Grube jew e ilig  die Beaktionen der Braunkohle 
aufwies.

D ie Umwandlung von Koks in Graphit ge- 
lang Q. M a i o r  a n a , * *  der einen aus zw ei 
Stucken bestehenden K okszylinder von 25  iuiu 
D urchm esser, dessen A scliengehalt 1,5 °/° niclit 
iiherstieg, in' einem geeignet konstruierten Stahl- 
apparat einem 1 1 0 0 0  Atm. erreichenden Druck  
unterw arf und m ittels eines elektrischen Stroms 
von 2 5 0 0  Atm. bis anf 2 0 0 0 0 erwSrmte. Nach  
zehntagiger V ersuchsdauer, wobei der Strom  
taglich  4 bis 5 Stunden angelassen  w ar, fand 
M aiorana, daB die zw ei Stiicke aneinander- 
klebten, die Masse also te igartig  geworden war, 
daB das spezifisclie G ew icht von 1,77 einmal 
auf 2 ,2 8 , ein anderes Mai auf 2 ,3 9 5  gestiegen  
war, und daB der K oks das A ussehen und die 
Eigenschaften des Graphits angenommen hatte.

P rofessor D o n a t h  yertrat zuerst die An- 
sicht, daB die V erschiedenheit des V erhaltens 
der Kohlenarten bei der V erkokung in der Ver- 
schiedenartigkeit des M olekiils der Kohlen- 
substanz begriindet liege , das z. B . bei der

* Yergl. „Osterr. Zeitschrift f. B. u. 11.“ 1903.
** Yergl. Y ogel: Jahrbuch 1901 S. 67.
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S te inkoh le  anders bescliaffen sei, a is  b e i der 
B raunkoh le , und sich in  d e r S chm elzbarkeit 
und  in  der B eschaffenheit des K oksriickstandes 
au fiere .*  DemgemaB h a lt  D onath  die z. B . aus 
S te inkoh lenkoks, B raunko lilen -K rude, H o lzkohle  
und  RuB durch  chem ische B ehandlung  re in  dar- 
s te llb a ren  K olilenstoffarton  fiir u n te re in an d e r in 
chem ischer B eziehung  versch ieden . W enng le ich  
fiir die D onathsche  E rk la ru n g  b ish e r der experi- 
m entelle  B ew eis feh lt, so sprechen  docli die 
versch iedene V e rh ren n b a rk e it der B rennstoffe, 
ih re  versch iedene W id e rs ta n d sfah ig k e it gegen 
heifle G eblU selnft und  die versch iedene A ngreif- 
b a rk e i t  du rch  K oh lensaure**  n ich t w enig  fiir die 
A nw esenhe it versch iedener K ohlenstofform en. 
E in en  w eite ren  F in g e rz e ig  g ib t uns ein V er- 
g leich  zw ischen  dem A n tlira z it und dem K oks, 
zw ei B rennstoffen , w elche beide un g efah r den- 
selben  K oh len sto ffg e lia lt, die g leiche A nalyse 
b esitzen , das e ine Mai ais F o lgę  e iner lang - 
sam en Y erkolilung  bei verhaltn ism aB ig  n ied rig er 
T e m p e ra tu r , ab e r nnzw eife lhaft u n te r  hohem 
G asdruck , te ilw eise  m it D eckgeb irg sd ruck  ver- 
b u n d e n , das andere  M ai hervo rgeru fen  durch 
sclinelle V erkokung  der K ohle nnd g le ichze itig  
s ta rk ę  E rh itz u n g ; bei ih re r  A nw endung in der 
P ra x is , z . B. bei hoher E rh itz u n g  im H oehofen 
und  u n te r  oxydierenden E infliissen, zeigen beide 
a b e r b ek ann tlich  ein  s ta rk  un tersch ied liches V er- 
h a lte n , w elches ebenfalls kaum  anders  a is  in 
d er durch  dio v e rsch ied en artig e  B ildungsw eise 
b e ta tig te n  V erilndernng  des K ohlenstoffm olekuls 
seine E rk la ru n g  finden kan n . Zudem laB t sich

* Vergl. „Zeitschrift d. Oberschl. B.- u. H.-Ver.“, 
Oktober 1894.

ł ł  Yergl. L. B ell: „Stahl und Eisen“ 1885 Nr. 6; 
T h o rn e r : „Stahl und Eisen11 1886 S. 71; O .'S in i - 
m e rsb a ch : „Kokschemie11 S. 92 ff.

n ich t leugnen , daB der S p ru n g  von der S te in 
kohle , w elche fre ien  K ohlenstoff n ich t en th a lt, 
zum  G rap liit oder D iam ant, den E ndproduk ten  
d er kohligen  V erm oderung , zu  grofi is t , ais dafi 
diese L iicke n ich t durch  die A nnahm e w e ite re r 
K olilenstoffm odifikationen ausgefiillt w erden  miiBte.

W as insbesondere da3 K ohlenstoffm olekiil 
der S teinkohle  an b e lan g t, so w ird  m an m eines 
E rach ten s  kaum  feh lgelien , w enn m an im  An- 
schluB an die vors tehenden  A usfiih rungen  fol
gende H ypo thesen  f e s ts e tz t:

1. In  d e r  S te inkoh le  g ib t es m ehrere 
K olilenstoffsp ielarten , w ahrschein lich  dereń  zw ei, 
z. B. in der B ackkohle  ein  an d eres  M olekuł 
a is in  der n ich t backenden  S andkoh le ; beide 
K ohlenstofform en konnen nebene inander bestehen , 
und je  nach  dem U bergew ich t des „ B a c k “ - 
kohlenstoffm olekiils vo r dem „S a n d “kolilenstoff- 
m olekiil und v ice y ę rsa  haben  w ir  zw ischen 
d er backenden  S in te rkoh le  und d e r g es in te rten  
Sandkohle  zu un terscheiden .

2 . D ie K olilenstoffm odifikationen konnen bei 
ein und  derselben  K o lilen a rt u n te r bestim m ten 
V orausse tznngen  in e in an d er iib e rgehen ; z. B. 
k an n  sich das „S a n d “kohlenstoffm olekiil bei en t
sp rechend  hoher T em p era tu r und  geeignetem  
D ruck  m ehr oder m inder in  das „ B a c k “kohlen- 
stoffm olekiil nm w andeln , w ah rend  dieses durch  
O xydation und  bei n ied e re r T em p era tu r seine 
GroBe und S tru k tu r  v e ra n d e r t nnd- die des 
„ S a n d “kohlenstoffm olekuls anzunelnnen  verm ag, 
so daB dann eine backende S te inkoh le  durch 
tlberhandnehm en  des „ S a n d “kohlenstoffs die 
E ig en sch a ft zu  backen  v e rlie ren  kann .

E s w ird  eine d ankbare  A ufgabe sein , zugleicli 
von w e ittrag en d e r B edeu tung  fiir die P ra x is , iiber 
diese K o lilenstoffsp ielarten  in  der S te inkoh le  
N aheres nachzuw eisen  und fes tzuste llen .

Elektrische Antriebe yon Hocliofenaufziigeii.
V on C. Sch iebeler-B erlin .

D ie e lek trisch en  A n triebe  d e r G ichtaufziige 
w erden  h eu te  bei G leichstrom  zum eist in  der 
W eise ausgefiih rt, daB zw ei M otoren m itte ls  
R aderv o rg e leg e  a u f  ein yo llig  sym m etrisch  aus- 
g eb ild e tes  doppeltriim iges W in d w erk  a rbe iten . 
Die Y o rte łle  dieses Z w eim otoren-A ntriebs lięgen  
vor allem  in der S teu e ru n g  dnrch S erien- 
P a ra lle lk o n tro lle r . Beim  A nlassen  liegen  die 
M otoren zu n ach st h in te re in an d e r, je d e r  bekom m t 
n u r die h a lb e  N e tz sp a n n u n g ; es w ird  also die 
h a lb e  G eschw ind igkeit m it halbem  S trom  e r
re ich t. D iese S tro m ersp a rn is  i s t  jedoch  h ie r 
zum eist w en ig  von B elang , w eil bei U m setzung

der G ich tgase  in  G roB gasdynam os die Strom - 
kosten  g e rin g  ausfa llen . Im m erhin  is t die R iick- 
w irkung  au f die Z en tra le  in fo lge der lialb  so 
groBen Strom stoB e au f  S e rie n fa h rt eine w esent- 
lich  g iinstigere . D e r H au p tv o rte il b este lit aber 
darin , daB sich  die S teu e rap p a ra te  fiir Serien- 
P a ra lle lsc h a ltu n g  w esen tlich  k le in e r und  hand- 
lich e r bauen , a is  fiir re in e  W id ers tan d ssch a ltu n g . 
Bei A n trieb  durch  einen einzigen  M otor fiih rt 
je d e r  K o n tro lle rk o n tak t den yollen  S trom , bei 
zw ei M otoren von g le ich e r G esam tle is tu n g  n u r 
den halben . D ie e inze lnen  K o n tak te  e rfo rdern  
deshalb  n u r den ha lben  Q nersc lin itt. D a  die
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gleichen A nlaB w iderstU nde sowolil au f den 
Serien - ais den P a ra lle ls te llu n g e n , also zw eim al 
a u sg e n u tz t w erden , e rg ib t sich  eine w esen tliche  
E rsp a rn is  an  K o n tak ten .

D ie  K o n tro lle r  fiir -forcierte B e trieb e  m ussen 
hand lich  sein  und  le ich t gehen . L e is tu n g en  von 
1 2 0 — 140  P . S. fu r  E rz fo rd e ru n g  sind neuerd ings 
haufig. D afiir la f it sich , no rm ale  K on tak t-A us- 
b ildung  und  geniigend grofie S tu fen zah l voraus- 
g e se tz t, ein  S e rie n -P a ra lle lk o n tro lle r  noch beąuem  
hand lich  bauen , ein  so lcher m it re in e r  W id er- 
s tan d ssch a ltu n g  fiir einen  e inzigen  M otor g le ich er 
L e is tu n g  a b e r n ich t m ehr. D e r R eibungs- 
w iders tand , w elcher durch  den F ed e rd ru ck  der 
au f den K on tak tsegm en ten  der K on tro lle rw a lze  
schleifenden K o n tro lle rf ln g e r v e ru rsa c h t w ird , 
w achst m it zunehm ender A nzalil und  Grofie so 
s e h r a n , dafi ein ruckw eises S ch a lten  von K o n tak t

zu K o n tak t n ich t m eh r m oglich is t. D am it e rg ib t 
sich  d e r  U belstand , dafi die K o n tro lle rfln g er n ich t 
80g le ich m it ih re r  vo llen  F lach ę  a u f  den Segm enten  
an fliegen , sondern  z u n ach s t in  e iner L in ie  be- 
r iih ren . In fo lgedessen  s te h t dem S trom  n ich t 
so fo rt d e r g an ze  U b e rg an g sąu e rsch n itt z u r  Y er- 
fiigung und es t r i t t  durch  die zu  grofie S trom - 
d ich te  eine hohe E rw arm u n g  und  ein A nschm oren 
der K o n tak te  beziehungsw eise s ta rk e r  Y er- 
schleifi ein .

B ei S e rie n -P a ra lle lsc h a ltu n g  sind  aufier dem 
K o n tro lle r  auch  die A nlafiw iderstande w esen tlieh  
k le in e r und billigei*, a is  bei re in e r  W id e rs ta n d s- 
sch a ltu n g , w eil n u r  die ha lbe  E n e rg ie  in  ihnen  
zu  vern ich ten  is t. A nderse its  w erden  die zw ei 
M otoren zum eist n ic h t v ie l te u re r , ais ein ein- 
z ig e r  doppelt so groB er, aus fo lgenden  G riinden : 
D ie M otoren m ussen r e r e r s ie r t  w erden . ohne

Abbildung 1.

Scliragaufzng mit elektrischem Antrieb 

fiir ein 

rheinisch - westfalisches 

Huttenwerk.
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daB eine V erscliiebung  der B iirsten  ans der 
M itte llage  s ta ttf in d e t. D ie F o rd e ru n g , dafi h ie r
bei ke ine  F unken  am K o lłek to r a u ftre te n , la fit 
sich nun, norm ale m ark tg iing ige  T ypen  yoraus- 
g e se tz t, um so sc liw ieriger erfiillen , je  g rofier 
die M otoren sind. Schon bei L e is tungen  iiber 
e tw a  70  P .S .  w ird  die G ren z la s t des R eyersie r- 
m otors zum eist n ich t m ehr durch  die E rw ilrm ung, 
sondern  durch  die F unk en b ild u n g  bestim m t. 
H it  anderen  W o rten , je  g rofier der R eyersier- 
m otor, desto  sch lech te r seine A usnu tzung . D er 
Z w eim otoren-A ntrieb  b ed ing t a lle rd in g s  einen 
M ehraufw and fiir die sym m etrisclie A usbildnng 
des T rieb w erk es . D arin  s te c k t jedoch  eine g e 
w isse  R eserve . Man kann  den B etrieb  im N ot- 
fa lle  m it einem  einzigen  M otor au frech t e rh a lten . 
A lle rd in g s mufi dann die E rz la s t  je  nach der 
m eh r oder w en iger re ich lichen  A iisfiihrung des 
M otors m ehr oder w en ig er h e rab g ese tz t w erden , 
w enn m an n ich t durcli V ergroB erung  der R ilderiiber- 
se tzu n g , also  k le in ere  H ubgeschw ind igkeit, eine 
U b erlas tu n g  des M otors v e rh in d e rt. I s t  die 
F o rd e ru n g  g e s te llt, dafi ein norm al doppeltrum ig  
m it zw ei M otoren b e tr ieb en e r A ufzug im N otfa lle  
ein triim ig  m it einem  einzigen  M otor a rb e iten  
so li, so sind  die M otoren so g ar g anz  w esen tlich  
re ich lich e r zu w ah len , a is  es fiir den N orm al- 
be trieb  e rfo rderlich  w are , w eil die to ten  G e
w ich te  n ich t m ehr au sgeg lichen  sind . F iir  diesen 
F a l i  mufi der ab w arts  geliende F o rd e rk o rb  bezw . 
W agen  au f e lek trischem  W ege  durch B rem s- 
k o n tro lle r  oder dnrch eine lland-S p indelb rem se 
ab g eb rem st w erden.

D ie G ich taufzugsn io toren  e rh a lten  h e i Gleicli- 
strom  zum eist C om poundw icklung m it ziem lich 
s ta rkem  A n te il der Ilau p ts tro m w ick lu n g  am Ge- 
sam tfeld , d e ra r t, dafi bei yolligem  L e e rla u f  des 
M otors die T o u ren zah l um  e tw a  7 5 — 100  °/o 
g ro sse r i s t ,  a is  bei V o llas t. D iese s ta rk ę  
C oinpoundierung w ird  durcli die S e rien -P a ra lle l-  
sc lia ltung  bed ing t. B eim R iickgang  von P a ra lle l-  
fa lir t a u f  le tz te  S e rien ste llu n g  en tste lien  nam lich 
bei re in e r  N ebenschluB w icklung grofie e lek trische  
und  m echanische Stofie im A nker, die sich ohne 
schw ierige  Sclia ltungskom plikationen  n ich t be- 
se itigen  la ssen . D ie s ta rk ę  C om poundierung 
h a t beim  A nlassen den V orte il, daB die B e- 
sch leun igungs - S trom stofie g em ildert w erden . 
R eine  H aup tstrom m otoren  sind  fiir G ichtaufziige 
dann n ich t am P la tz e , w enn e in triim iger N ot- 
b e tr ieb  ge fo rd e rt w ird , w eil die M otoren beim 
Senken  des K iibels u n zu lass ig  w e it e n tla s te t 
oder g a r  von der L a s t du rchgezogen  w erden. 
A uch differieren  b e i re in e r  H au p tstrom w ick lung  
le ich t die N ach lau fw ege  fiir E rz -  und K oks- 
fó rd e ru n g  zu seh r, w eil die F o rdergeschw ind ig - 
k e it bei der w esen tlich  le ich te ren  K oksfo rderung  
bedeutend  lioher is t. D iese DifFerenzen sind 
bei au to m atisch er E n d au ssch a ltu n g  sto rend , sie 
tre te n  naturgem aB  h e i Com poundm otoren in ge-

ringere in  MaBe auf, doch so llte  auch h ie r  bei 
d e r A u fzugsschach tkonstrnk tion  fiir einen mog
lich s t grofien N ach lau fw eg  g e so rg t w erden.

D ie au tom atische  E n d au ssch a ltu n g , d. h . die 
se lb s tta tig e  U n terb recliung  des S trom es am Ende 
d e r F ah rb ah n  zu r  V erm eidung von U ngliicks- 
fa llen  bei U naclitsam keit des M asch in is ten  w ird  
neuerd ings durch  E n d sch a lte r b e w irk t , w elche 
n ic h t d irek t den S ta rk s tro m , sondern  lediglich  
einen S chw achstrom kreis un te rb recb en . D er 
Schw achstrom  ilieBt durch  d ie M agnetspu le  eines 
S ta rk s tro m sch a lte rs , eines sogenann ten  e le k tr i
schen Schiitzes (A bbildung  2), an  dessen A nker 
die S ta rk s tro m k o n tak te  b e fe s tig t sind . D a der 
A nker m om entan a n z ie h t und durch  se in  E igen- 
g ew ich t auch m om entan a b re iB t, so h a t m an 
n ich t n u r eine M om entausschaltnng , sondern  auch 
eine m om entane E in sch a ltu n g , die aus den oben 
e rw ahn ten  G riinden bei den grofien L e is tu n g en  
m oderner A ufziige no tw endig  is t, dam it kein

Abbildung 2. Zwei elektrische Schiitze.

V erbrennen  der K o n tak te  e in tr i tt .  D ie Schw ach
s tro m -E n d sc h a lte r  — S ch a ltap p a ra te  in  Gufi- 
gehause  m it h erausragendem  A nschlag liebel —  
w erden  vom T eu fen ze ig e r aus m itte ls  W an d er- 
m u tte r  au sg eriick t und  scha lten  sich dnrch F eder- 
k ra f t se lb s tta tig  w ieder e in , w enn die W an d er- 
m u tte r  sie fre ig ib t. D er Schw achstrom  w ird  im 
norm alen  B e trieb e , ebenso w ie der S ta rk s tro m , 
in  d e r  N u llage  des K o n tro lle rs  durch  den M a
sch in is ten  un terb rochen , ohne dafi die E n d 
sc h a lte r  zu r  W irk u n g  kom m en.

D ie e lek trisch en  Schiitze  w erden  an der 
W an d  neben der S c h a ltta fe l angeo rdne t. D er 
M aschin ist s ieh t und lio rt g le ich ze itig  die au to 
m atische A u sscha ltung  vor sich gelien. D iese 
le ich te  K o n tro lle  d e r W irk u n g sw eise  d e r E nd- 
au ssch a ltu n g  e rh o h t die B e trieb ss ich e rh e it. D ie 
Schiitze sind  auB erorden tlich  so rg fa it ig  du rch - 
geb ilde te  A p p ara te  von lan g e r L ebeńsdauer, da 
sie n u r aus w enig  T eilen  bestehen  und die K on
ta k te  u n te r  s ta rk e r  m agnetischer F unken lo schung  
un te rb rechen .

D ie e lek trisch e  A usriistung  eines G ich tauf- 
zuges um fafit w e ite r  noch die B rem selek tro - 
m ag n e te , w elche die M anoyrierbrem sen  liiften ,
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sobald die M otoren S trom  e rh a lten . M it Riick- 
siclit, a u f  die S e rie n -P a ra lle lsc h a ltu n g  und die 
zu tneist seh r grofie H u b arb e it w erden  zw eck- 
mślBig 2 M agnete au sgefiih rt. B isw eilen  is t  auch 
noch ein dauernd  e in g esch a lte te r  N ebenschlufi- 
m agnet y o rh an d en , w elcher m it e in e r n u r  im 
iluBersten N otfalle  w irkenden  F a llg ew ich tsb rem se  
in V erb indnng  s te h t. A uf der S c h a ltta fe l is t 
aufier den fiir den norm alen  B etrieb  e rfo rderlichen  
A p para ten  ein au to m atisch e r M ax im alausschalter 
seh r am P la tz e , w eil e r besser a is  eine Schm elz- 
sicherung  den M otor vor U berlas tung  durch  K u rz - 
schlufi usw . sch iitz t und insbesondere  bei der 
e rs tm aligen  ln b e trie b se tz u n g  g u te  D ienste  le is te t.

D ie A llgem eine E le k tr iz i ta ts  - G esellschaft 
und die U nion -E le k tr iz i ta ts -G e s e l ls c h a f t  B erlin  
liefern  nach  vorstehendem  System  die e lek trische  

A usriistung  zu  d re i Schrilg- 
aufziigen (A bbildung  1) fiir 
ein grofies rlie in iscbes H iitten- 
w erk .

N achstehend  Boli ein neues 
S teuersystem  noch k u rz  be- 
sch rieben  w erden , w elches die 

g en ann ten  G esell- 
schaften  fiir einen 
senkrech ten  G icht- 
au fzug  des g leichen  
H iittenw erks zu r 
A usfiih rung  b rin 
gen. D a der Auf- 
zug  led ig lich  ais 
R eserve  fiir die 

S chragaufziige 
d ien t und das T rieb - 

Abbildung 3. w erk  m oglichst ein-
fach g eh a lten  w er

den so llte , en tsch ied  m an sich  fiir den A ntrieb  
durch einen e inzigen  Motor. D erselbe is t  bei E rz - 
fo rd e ru n g  m it 140 P .S .  b e la s te t. F iir  diese groBe 
L e is tu n g  e rg ib t die S teu e ru n g  durch  einen K on
tro lle r  n o rm ale r B a u a rt die oben au fgefiih rten  
Schw ierigke iten . B ei der neuen , sogenann ten  
S ch iitzesteuerung  s c h a lte t d e r K o n tro lle r  n ich t 
u n m itte lb a r den S ta rk s tro m , sondern  lediglich  
schw ache R ela isstrom e, w elche a u f  die oben be- 
schriebenen  e lek trischen  Schiitze  e inw irken . 
D iese schalten  die A nlafiw iderstande ab. E in e r  
jed en  K o n tak ts te llu n g  des ,,F iih re rk o n tro lle rs“ 
en tsp rich t eine bestim m te G eschw indigkeit. D a 
der F iih re rk o n tro lle r  n u r schw ache S trom e 
sch a lte t, so w erden seine D im ensionen k lein . 
In  vo rliegendem  F a lle  fiir 140  P .S .  is t seine 
B auhohe e tw a  7 0 0  mm, die B re ite  e tw a  30 0  mm 
und die T ie fe  e tw a  20 0  mm. D e r fiir die S ch rag - 
aufziige verw endete  S e rie n -P a ra lle lk o n tro lle r  n o r
m aler B a u a rt fiir die g leiche L e is tu n g  is t e tw a  
1630  mm hoch, 600  mm b re it  und 4 0 0  mm tief, 
also nach  je d e r  D im ension e tw a  doppelt so grofi 
(siehe A bbildung  3). B ei y o rliegender Schiitze-

s te u e ru n g  w erden  ac lit Sch iitze  beno tig t, von 
denen je  v ie r an f  e in e r T a fe l nebene inander 
nach A rt der A bb ildung  2 an g eo rd n e t sind. 
D ie S ch iitzes teu eru n g  is t  a is  Z u g steu e ru n g  fiir 
e lek trisch e  B alm en durch die G enera l E le c tr ic  
Com pany z u e rs t e ingefiih rt und von d e r Union 
E le k triz ita ts -G e se llsc h a f t B erlin  fiir die V oro it- 
balin B e rlin — G roB -L ich terfelde-O st angew and t

Abbildung 4.

w orden und zw ar d o rt fiir S erien  - P a ra lle l-  
sch a ltu n g  zw e ie r M otoren von je  130 P . S. bei 
5 0 0  V olt. D ie A llgem eine E le k triz ita ts -G e se ll-  
sch a ft und U nion E le k tr iz ita ts -G e se llsc h a f t be- 
ab sich tig en  die S ch iitzes teu eru n g  fiir G ich tauf- 
ziige bei G leichstrom  von e tw a  140  P . S. M otor- 
le is tu n g  an auszufiih ren .

Zum SchluB se i noch k u rz  au f  einen  A p p a ra t 
h ingew iesen , der fiir die e lek trisch e  E ndaus-

Abbilduug 5.

sch a ltu n g  bei G ichtglockenw inden neuerd ings 
se iten s  der g en an n ten  G esellschaften  zu r  Aus- 
fiih rung  g eb rach t w ird , und die F e rn s teu e ru n g  
der G ich tg lockenw inden  durch den die S chrag- 
aufziige s teuernden  M aschin isten  g e s ta tte t.

V on den G ich tg lockenaufziigen  h a t sich  am 
b esten  die W in d en k o n s tru k tio n  b e w a h rt, bei 
w elcher die G locke an e in e r G allschen  K e tte  
h a n g t und d e r M otor m it einem  Schnecken- 
g e tr ieb e  au f  das K e tten rad  a rb e ite t. D afiir is t
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die oben beschriebene E n d au sscb a ltu n g  durch 
S ch a lte r  m it A nsch laghebel n ich t b rau ch b ar, es 
muB die ro tie ren d e  in  eine g e rad lin ig e  B ew egung 
um gew andelt w erden . D as gesch ieh t m itte ls  des 
in  A bbildung  4 und 5 d a rg e s te llten  E n d sch a lte rs  
m it S p inde lan trieb , d e r  u n m itte lb a r m it der 
S clinecken- bezw . K e tten rad ach se  gek u p p e lt 
w ird . D ie W a n d e rm u tte r  des A p p ara ts  u n te r- 
b ric lit in ih ren  E n d ste łlu n g en  bei vo llig  ge- 
o ffneter oder gesch lossener G locke einen  Scliwach- 
s tro m k re is , d e r durch die M agnetspu le  eines 
e lek trischen  S chu tzes  ilieBt. L e tz te re s  w ird  am

S ta n d o r t des M aschin isten  au fg eh an g t, der som it 
die E n d au sscb a ltu n g  s te ts  kon tro lliert<  D er 
S p in d e lap p ara t is t v o lls tan d ig  gek ap se lt und fur 
A ufste llung  im F re ie n  g ee igne t. D ie U nter- 
b rechung  des S chw achstrom s e rfo lg t u n te r  Ol. 
D ie S p in d e lap p ara te  w erden  m it e in e r beliebigen 
A nzah l von S p indelum drehungen  fiir den Hub 
ausgefiih rt. S ie e ignen  sich infolge ih re r  An- 
p assu n g sfah ig k e it und  B e trieb ss ich e rh e it n icht 
nu r fiir G ich tg lockenw inden , sondern  auch  fur 
m anche anderen  A ntriebe , bei denen eine auto- 
m atische E n d au sscb a ltu n g  g e fo rd e rt w ird .

Das Flatiron-Gebiiude in New York.

* „Stahl und Eisen“ 1894 
Heft 6 und 7. Abbildung 1. Das Flatiron - Gebaude in New York.

W ah ren d  in  N ordam erika  
schon vor e in e r R eihe von 
Ja h re n  seh r hohe G eschafts- 
h au se r vorkam en, dereń  K ern  
ein m aclitiges S tah lg e rip p e  
b ild e t und dereń  M auorw erk  
n ic h t zum  T ra g e n , sondern 
n u r  a is  V erk le id u n g  d ien t,*  
h aben  solche H au se r in  E u ro p a  
b ish e r keinen  A n k lan g  ge- 
funden . V or e in igen  J a h re n  
scliien m an auch in  E u ro p a  
m it dem B au hoher s tah le rn e r 
G esch aftsh an ser den A nfang 
m achen zu w o lle n , a is  es 
hiefi, eine am erikan isc lie  Ge
se llsch a ft p ian e  die H e rs te l
lu n g  eines siebenstock igen  
s tah le rn e n G esch a ftsh au sesam  
S tran d  in  L o n d o n , dessen 
B aukosten  zu 40  M illionen 
M ark veran sc lilag t w a ren ; der 
B au  is t  indessen  b is lan g  n ich t 
in  A ngriff genom m en w orden. 
In  N ordam erika  dagegen  h a t 
s ich  der B au  s ta h le rn e r  H auser 
s te tig  w e ite r  en tw ick e lt. A is 
ein  in te re ssa n te s  B eisp ie l er- 
w ahnen  w ir nach dem „ E n 
g in ee rin g  R eco rd “ das an  der 
E cke  der F if th  A venue und 
dem B roadw ay  zw ischen  der
2 2  s ten  und 23  sten  S traB e in 
N ew  Y ork  e rr ic h te te  F l a t i -  
r o n - G e b a u d e .

D as G ebaude h a t im G rund- 
riB die G e s ta lt eines re ch t- 
w in k lig en D re ieck sm it5 2 ,1 2 m  
und  2 6 ,2 1  m K a th e te n lan g en
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und ab gerunde ten  E cken . D ie ganze  G ebaude- 
hohe von 8 6 ,8 7  m is t in  e inundzw anzig  S tock- 
w erke  g e te i lt  (A bbildung  1). D as S tah lg e rip p e  
w ird  von 32  aus |_ J -E ise n  und P la t te n  zusam m en- 
g e se tz ten  Saulen  g e tra g e n , von denen je  10 
und  10 in  den A uBenw anden d e r lan g e ren  D rei- 
e ck se iten , 5 in  der AuBenw and d e r k iirze ren  
D re ieckse ite  steb en  und die iib rigen  im In n ern  
des G ebaudes v e r te il t  sind . B is zum  zw olften  
S tockw erk  sind  die Saulen  durch B lech trag e r, 
d a ru b er —  m it A usnahm e des a ch tz eh n ten , wo
auch B le c h tra g e r  eingezogen  sind  —  durch I__I-
E ise n tra g e r  verbunden , w elche die Saulen  w age- 
r e c h t g eg ene inander au sste ifen  und  auch m it ais 
D eck en trag e r dienen.

B ekann tlich  h a t m an bei der B ea rb e itu n g  der 
E n tw iirfe  fu r  das S tah lg e rip p e  so lcher G ebaude 
m it m anchen S chw ierigke iten  in d e r A nordnung 
d er \V indverbande zu  kam pfen , w eil au f  die 
in n ere  R au m ein te ilu n g  und  die F e n s te r-  und

D er B erechnung  w urde ein E igengew ićh t 
d e r D eckenkonstruk tionen  von 4 8 8  kg;'qm zu- 
g runde  g e leg t. A lle D ecken sind  fiir eine 
frem de L a s t von 36 6  kg/qm  b e rechne t, die 
u n te ren  S au len  a b e r  n u r  fiir einen  T e il silnit- 
lich e r D ecken lasten , da n ich t anzunehm en is t, 
daB das G ebaude jem als  in a llen  S tockw erken  
g le ic h z e itig  m it 36 6  kg/qm  b e la s te t sein  w ird . 
T ro tz  d ieser e rle ich te rn d en  A nnahm e erg ab  sich 
die g rofite  S au len b e lastu n g  noch zu 90 0  t.

Abbildung 2. Windverstrebungen.

T iiroffnungen gebiih rende R iick sich t genom m en 
w erden muB. D iese S chw ierigke iten  w urden  
beim F la tiro n  - G ebaude noch dadurch  e rhoh t, 
daB w egen  der fre ien  L ag e  des G ebaudes die 
W indk rilfte  seh r groB anzunehm en w aren  und 
die ung iin stige  G rundriB form  des G ebaudes die ■ 
A n b ringung  von W in d s treb e n  n u r  in  beschrank- 
tem  MaBe g e s ta tte te . D ie W in d v e rs treb u n g  be
s te h t im w esen tlic lien  aus vo llw and igen  E ck- 
und K niestiicken  in  den von den S aulen  und 
w ag erech ten  T ra g e rn  g eb ilde ten  E cken (A bbil- j 

dung 2). A is D eck en trag e r d ienen I - T r a g e r ,  
m it A usnahm e an den S te llen , wo W in d v e rs tre -  
bungen  e inge leg t sind . An d e r scharfen  E cke 
am B roadw ay  und  der 5 ten  A venue sind  die 
ellipsenform ig  gebogenen D eck en trag e r 3 m  gegen 
die auB erste  S au len s te llu n g  v o rg e k ra g t (A bb il
dung  3). D ie D ecken se lb s t sind, w ie  allgem ein  
iiblich bei d e ra r tig e n  G ebiluden, aus hohlen  T on- 
z iege ln  a is  sch e itre ch te  G ew olbe lie rg e s te llt. 
D ie A uBenw ande bestehen  aus Z iegelm auerw erk , 
die G esim se und B ek ronungen  sind  m it hohlen 
F o rm ste inen  g eb ild e t oder y erk le ide t.

Abbildung 3. Konstruktion der Ecke 

am Broadway und der 5. Avenue.

D ie A u fs te llan g  des S tah lg e riis te s  e rfo lg te  
durch  zw ei R ra n e , dereń  A u sleg er d ie ganze  
G rundflache des G ebaudes belie rrsch ten . Ge- 
n ie te t w urde  m it au f  der B au ste lle  h e rg e s te llte r  
P reB lu ft. D as G ebaude is t  von P u rd y  & H en d er
son in  C hicago, den b ek ann ten  S p ez ia lis ten  fiir 
den B au von S tah lh au se rn , en tw orfen  w orden 
und e n th a lt 3 6 8 0  t S tah l, die von d e r A m erican 
B ridge  Company fiir  die G enera l-U n ternehm ung  
G eorge A . F u lle r  Comp. g e lie fe r t sind.

Frahtn.
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Zuschriften an die Redaktion.
(Fur die unter d ieser Rubrlk erscheinenden A rtikel ubernim m t die R edak tion  keine Y erantw ortung.)

Ununterbrochenes Stahlschmelzverfahren in feststehenden Martindfen.

In  „Stalil und E isen“ 1904 Heft 3 Seite 163 
beschreibt St. S u r z y c k i  dio Yerwendung des 
ununterbrochonen Stahl|ćhm elzverfahrens in fest- 
stehenden H erdofen , wie es in Czenstocliau m it 
Erfolg durchgcfiihrt wird. Es worden dort in ilhn- 
licher Weise, wie von Fr. Siemens schon friilier 
vorgeschlagen, zwei oder m ehrere Stichliłcher 
in  der Rilckwand angebracht, dio nebeneinander 
in versohiedener Hohenlage sich befinden. Surzycki 
weist in seiner Abhandlung darauf hin, dafi dieser 
um interbrochene Betrieb auf dem HOttenwerk der 
Aktiengesellschaft B. H antke in Czenstocliau be
reits seit Septem ber 1902 in A usfuhrung steht, 
dafi also gewissermafien die Anregung zu diesem 
Betrieb in feststehenden Ofen zuerst von ihm 
ausgegangen sei. D am it befindot er sich jedoch 
in  einem Irrtum , da bereits im Februar und Marz
1902 Patentanm eldungen m einerseits erfolglen, 
die ein ununterbrochenes Vorfrischverfahren in 
feststehenden HerdSfen und eine neue Abstich- 
vorrichtung zum Gegenstande hatten. Eine Be- 
schreibung dieser Neuerungen erfolgte allerdings 
erst in „Stahl und Eisen“ 1903 H eft 5, wodurch 
der Irrtu m  Surzyckis seine Erkliirung lindet. Die 
A bstichvorrichtung, wie ich sie anw ende, ist 
jedenfalls betriebssicherer und einfaćher in  der 
H andhabung; das Offnon und Schliefien der Stiche 
kann viel rascher erfolgen. Diese Vorteile werden 
besonders bei Herdofen von grofiem Fassungs
raum , wie sie in der Zukunft zweifellos zur A n
wendung geiangen werden, von ausschlaggebender 
Bedeutung sein.

Auf die Vorteile des ununterbrochenen Be- 
triobes in  feststehenden Herdofen gegeniiber dom 
in Kippofen habe ich schon friiher hingewiesen. 
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dafi Surzycki 
sich durch dio praktische Ausftihrung des un
unterbrochenen Botriebes in feststehenden Herd- 
8fen ein bleibendes Verdienst erworben hat. Da
durch ist der weiteren V erbreitung der kompli- 
zierten und teuren  Kippofen ftir im m er ein Ziel 
gesetzt.

So erfreulich nun die in Czenstochau erzielten 
Resultate sind, so werden sie doch durch dio 
neuerdings boi dem Bertrand-Thiel-Y erfahren ge- 
wonnenen Betriebsergebnisse weit uborholt. In  
Czenstochau werden m it zwoi Ofen von etwa 27 t 
Fassungsinhalt 130 bis 1401. ferner m it zwei Ofen 
von etwa 50 t Fassungsinhalt in ununterbrochenem

Botriobe 150 bis 1801 erzeugt. Bei Anwendung 
des Bertrand-Thiel-Verfahrens wurden aber unter 
gleichen VerhiiItnisson m it zwei Ofen von etwa 
27 t Fassungsinhalt 250 bis 270 t  erzeugt werden. 
Ais Beweis fiir letztere Aufstellung mdge dio Mit- 
teilung dienen, dafi au f dem M artin werk des 
Eison- und Stahlwerks IlOsch m it dom Bertrand- 
Thiel-Verfahron in 24 Stunden durchschnittlich 
m it zwoi Ofen 10 Chargen von 191 Ausbringen 
erzielt werden gegeniiber 17,5 t  Ausbringen beim 
Sehrottprozefi, wobei aber nicht, wie bei dem 
Surzycki- und Talbot-Yerfahren, in der Pfanne, 
sondern im Ofen fertiggem acht wird. H ierin 
liegt naturgem afi ein grofier Vorteil, der sowohl 
bei H erstellung weichen Flufieisens, ais auch 
nam entlich bei Erzeugung harten  Qualitiltsmate- 
rials von w esentlicher Bedeutung ist. Dor Ein- 
satz des Yorfrischofens au f dem Stahl werk Hesch, 
besteht aus 1 t festem Thomasroheison, 3 ,51 
schwedischem M agneteisenstein m it etwa 63 °/° Fe, 
1,11 Kalk und 14,0 t  fliissigem Thom asroheisen aus 
dom Mischer. Die gewonneno Schlacke des Yor
frischofens enthalt 20 bis 25 % P 2 Os. Dor Ein- 
satz des Fertig-Frischofons besteht aus 0 ,41 
schwed. M agneteisenstein, 0,4 t  W alzschlacke m it 
etwa 70 % Fe, 0,7 t  Kalk, 3,5 t  Schrott. Das 
Thomasroheisen onthiilt etwa 3 %  C, 1,8 % P,
1,0 % Mn, 0,3 % Si, 0,07 °/o S. Der Phosphor
gehalt des Fertigprodukts ist ein sehr gleich- 
m&fiigęr, wie folgende Analysen eines Betriebs- 
tages zeigen :
Charge 1 0,010 °/o P  Charge 6 0,025 °/° P

„ 2 0,025 °/o P  „ 7 0,030 %  P
3 0,025 % P „ 8 0,025 °/o P

„ 4 0,025 % P  ,, 9 0,025 °/o P
„ 5 0,020 "/o P  „ 10 0,025 % P

Das Ausbringen betriigt m indestens 103 %• Der 
Stahl giefit und walzt sich sehr gu t und ist von 
sehr gleiclimafiiger Qualitiit. Nach entsprechen- 
dem Umbau der M artinanlage hofft das Stahlwerk 
HOsch beziiglich der Produktion, des Ausbringens 
usw. noch bessere Betriebsergebnisse zu erhalten.

Auch durch die Y^erwendung des un u n te r
brochenen Betriebes beim Bertrand-Thiel-Yer
fahren werdon noch weitere erhebliche Vorteile 
erzielt werden. Es w urde dariiber bereits in 
„Stahl und E isen“ 1903 H eft 5 Seite 306 in ein- 
gehender W eise berichtet.

L a n d s t u l i l .  O. Thiel.
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U n te r  M i tw ir kung  von  P ro f e s s o r  Dr .  W i i s t  in A a c h e n .

Das Schablonieren einer Rillenscheibe in Sand.

D as G nfistiick, w elches g e f o m t w erden soli, 
is t durch  A bbildung  1 d a rg e s te llt;  dasselbe be
s te h t aus zw ei H illften , die nach dem GieBen, 
wie aus d e r A bbildung  zu ersehen  is t, v e rsch rau b t 
w erden . Am ituBern U m fange befindet sich 
auB er den 14 Seilrillen  ein Z ah n k ran z  zum  An- 
lassen  der M aschine.

D as C h arak te ris tisch e  bei der H e rs te llu n g  
d ieser R illenscheibe  b e s te h t zum  T e il da rin , daB 
das GuBstiick nach dem GieBen n ich t „ g e sp re n g t“ , 
sondern  m it H ilfe  z iem lich  s ta rk w an d ig e r T ei- 
lu n g sk e rn ey o lls tan d ig  g e te i lt  in zw ei unzusam m en- 
hangenden  H alften  gegossen w ird . Um zu ver- 
m eiden, daB die Scheibe un rund  w ird , a rb e ite t 
m an n ich t m it der gew olm lichen zen trischen  
S chab lon ie rvo rrich tung , sondern  vei-w endet eine 
solche, dereń  E x z e n tr iz ita t bez iehungsw eiseG erad - 
fiih rung  a (A bbild. 2) der D icke der T e ilungs- 
k ern e  en tsp rich t, um beido G uB halften zusam m en 
einform en zu  konnen . D er an  der S chablon ier- 
spindel m itte ls  K opfschraube v e rs te llb a re  E x- 
zen te r b (A bbildung 2) is t  m it e in e r R ille  ver- 
seheu, w elche die F iih rung  fiir ein k le ines um einen 
S tift d rehbares, an  dem Schab lonenarm  c befind- 
liches R ollchen  b ilde t. D er S chablonenarm  c 
t r a g t den S ch ab lo n en h a lte r d, an  w elchem  die 
yersch iedenen  Schablonen e , ei usw . b e fes tig t 
w erden. Beim D rehen  der S chablone w ird  d e r
selben durch  das in d e r R ille  gefiih rte  R ollchen 
der W eg  yorgesclirieben . N unm elir sc h la g t m an 
die beiden P fa h le  f f  (A bbildung 2) so w eit in 
den S and  ein, daB durch  d ieselben  die S te llu n g  
der Schablone e g enau  g es ich e rt is t. M an s tam pft

(N achdruck vctboten.)

den Sand fest und d re h t ihn  b is an f  die K opfe 
der P fa h le  f  ab . D ie F lach ę  w ird  m it S treusand  
e ingerieben  und die E rhohung  fiir die N abe 
m itte ls  Schablone e\ h e rg e s te llt. D ie ganze  
S ch ab lon ie rvo rrich tung  w ird  e n tfe rn t und die 
guB eiserne B odenp la tte  g e in g eb rach t, au f  w el
cher das F o rm te il fiir die A rm e h e rg e s te llt  w ird. 
In  der P la t te  g befinden sich v ie r ąu ad ra tische  
L ocher, in  dereń  E cken  w erden  P fa h le  einge-

I sch la  gen , die beim sp a te ren  W iedere in se tzen  
d er P la t te  a is  F iih ru n g  d ienen . F e rn e r  e n th a lt 
die P la t te  g a ch t m it G ew inde yersehene L bcher h, 
die zu r  A ufnahm e d e r S clnaubenbo lzen  i  (A b
b ild u n g  6 ) ' d ienen, m it dereń  H ilfe  die P la t te  
sam t dem d a rau f ruhenden  F o rm te il an  den 
K ran  gelń lng t w erden  kann . D a es sich h ie r
bei um das H eben groB er G ew ichte  liandelt, so 
kann  m an von dem zn besclire ibenden  Form - 
y erfah ren  n u r A nw endung m achen, w enn die 
H ebezeuge h ie rfiir  au sre ichend  sind. D ie P la t te  g 
s teh t von dem m it H ilfe d e r Schablone c lier- 

j g este llen  SchloB e tw as a b ; m an b e leg t le tz te re s ,
’ ebenso w ie die N abenerliohung , w elche gew isser- 

maBen a is inneres SchloB d ien t, m it Seiden- oder 
auch Z e itu n g sp ap ie r , das durch  F o rm ers tif te  
fe s tg e s teck t w ird . Sodann d riick t man ste ifen , 
m ageren  L ehm  gegen  das SchloB und stam p ft 
Sand bis zu e tw a  100  mm H ohe an f  (A bbild. 3). 
H ie rau f b r in g t m an eine S ch ich t L u ftkoks in 
derse lben  H ohe e in , w elche beim GieBen den 
G asen einen bequem en A bzug yerschaffen  so li. 
D ie Form  w ird  j e t z t  m it B leclisegm enten ein- 
g e fr ie d ig t, um ein unno tiges A ufstam pfen zu
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yerm eiden. B evor m it dem selben begonnen w ird , | 
s te ll t  m an in die ach t S chrauben locher der 
P la t te  T ric h te r , dam it m an sp ilte r die B olzen 
einfiih ren  kann , ebenso komm en au f  die K oks- 
sch iclit e in ige dicko T r ic h te r  hi zu s te h e n , um 
die G asab fuh r zu e rle ich te rn . H a t m an etw a 
bis zu r ha lben  N abenhohe au fgestam pft, so w ird 
die S ch ab lon ie rvo rrich tung  w ieder e ingeb rach t 
und die Schablone e-i an  derselben befes tig t. 
Y orher h a t m an den P fa lil f i  
e ingesch lagen , dessen E nde  die 
r ic h tig e  H ohen lage  der Schablo- 
nen e-t und ex (A bb. 4) ang ib t.
An der Schablone e2 befindet 
sich h ie rfiir ein A nsa tz  k  (A b- 
b ild . 3), d e r genau  a u f  den P fah l- 
kop f e in g es te llt w ird . B evor 
der Sand au f  dio rich tig e  H ohen
lag e  ab g ed reh t is t, w erden  die 
yersch iedenen  B olzen  und L u ft- 
tr ic h te r  herausgezogen  und die 
Offnungen m it P u tzw o lle  ver- 
stop ft. M it d e r S chablone e2 
w ird  auch  die u n te re  N aben- 
li&lfte sow ie das K e rn la g e r  fu r 
den N abenkern  h e rg e s te llt.

D ie K ernm arken  l fiir die 
N ab en te ilu n g sk ern e  sind  beim  
A ufstam pfen m it e ingestam pft 
w orden . D iejen igen  fiir die 
z u r  T e ilu n g  des K ran zes die- 
nenden K erne r  (A bbildung 5) 
konnen sp ilte r beim  F e r t ig -  
m achen d e r F o rm  ausgesclin it- 
ten  w erden. M it H ilfe eines 
M odelles s te ll t  m an die An- 
slltze  an  der N abe her, w elche 
die V erb indungsschrauben  auf- 
nehm en sollen , ebenso die K e rn 
la g e r  fiir die S chranbenkerne .
D ie M itte llin ien  d e r Arme so
w ie die Arme se lb st kommen 
nunm ehr zu r  A nzeichnung  au f  
d e r Form fliiche, und  nachdem  
die A rm z ieh b re tte r  m  (A bb. 3) 
a u f  die Sandflilche au fg en ag e lt s in d , w ird  die 
u n te re  A rm halfte  m it H ilfe d e r S chablone m i  aus- 
gezogen. Man s tic lit L u ft b is au f  die K okslage, 
schneidet die G ieB trich ter an, schw ilrz t und 
tro c k n e t die A rm e. D ie u n te re  N abenhillfte 
w ird  nach  E in se tzen  dor S chab lon ieryorrich tung  
m it P u tzw o lle  oder Sand  ausgefiillt; im le tz te ren  
F a lle  b ek le ide t m an die W andungen  der F orm  
m it P a p ie r , um das „A nscliw eiB en11 des Sandes 
zu verh indern . M an stam p ft die obere N aben
hillfte  au f  und d re h t d ieselbe m it e in e r en t- 
sp rechenden  Schablone ab, d. h . m an s te ll t  fiir 
die obere N ab en h a lfte  ein Sandm odell h e r , das 
nach dem erfo lg ten  A ufstam pfen der oberen Form - 
h a lf te  w ieder e n tfe rn t w ird .

D as A nfertigen  der oberen A rm halften  ge- 
8cliieht au f  nachstehende W eise . M an s te ll t  
sich , fa lls  m an m ehrere  R illenscheiben  von dem
selben D urchm esser an zu fertig en  h a t, ein  halbes 
A rm m odell aus GuBeisen h e r ;  tr if f t dies n ich t 
zu, so z ie h t m an ein halbes A rm m odell aus L ehm , 
tro c k n e t und schw ilrz t dasse lbe . D ieses halbe  
A rm m odell n  (A bbildung  3) le g t m an au f  die 
gufieiserne P la t te  o, um gib t es m it steifem  Lehm ,

Abbildung 1.

b rin g t den guB eisernen K asten ^ ; d a rau f und b e 
a rb e ite t denselben  so lan g e  m it einem  H olz- 
liam m er, b is die zahnform ig  ausgeb ilde ten  Seiten- 
w ande des K asten s au f  der P la t te  o au fruhen . 
D er iiberilussige L ehm  w ird  durch  die Offnungen 
in  den S eitenw anden  des K asten s herausgedriick t. 
D er K asten  w ird  abgehoben, die Lehm form  au f 
eine P la t te  g e leg t, g e tro ck n e t und gesch w arz t. 
Z ur V erh inderung  des A nschw eiBens des L ehm es 
an  das M odeli w ird  dasselbe m it 01 eingerieben . 
A uf diese W eise  w erden  sam tliche  zelin Lehm - 
form en fiir  die A rm halften  a n g e fe r tig t und  genau  
a u f  die F orm  d e r u n te ren  H a lften  g e leg t. D ie 
E in lau fk an a le  w erden  m it L eh m p la tten  abgedeck t 
und sam tliche  T rich te rm o d elle  w ieder e in g ese tz t,
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M an sc lirau b t die H U ngeschrauben i (A bbild. 6) 
ein , v e rs te if t d ieselben g eg en se itig  und h e b t die 
ganze  F o rm  ab, w elche sodann in  d e r T rocken - 
kam m er g e tro ck n e t w ird .

A bbildung  4 g ib t AufscliluB iiber das S cha
b lon ie ren  des R illen k ran zes . A uf den guB eiser- 
nen  R in g  g i m au ert m an zw ei S ch ich ten  Lehm - 
ste ine  und verw endet znm  A ufm auern  des M antels 
guB eiserne durclibrochene B ockchen t. D ieselben 

w erden  n eb en e in an d erg e leg t und  die 
H ohlraum e m it gew ohnlichem  Sand 
ausg e fiillt, d er oben m it diinnem 
L ehm  ab g estrich en  w ird , w o rau f die 
fo lgende S ch ich t B ockchen  zn  liegen  
kom m t. D as S chablonieren  gesch ieh t 
m it der Schablone e \,  w elche einen 
V orsp rung  e iv t r a g t ,  der zu r H er- 
s te lln n g  des L a g e rs  fiir die a is  Seg- 
m ente in  K ernk ilsten  an zn fertig en - 
den Z ah n k ern e  sowio des Schlosses 
fiir die D eck p la tte  g-2 (A bbildung  7) 
d ien t. Beim  A ufe inanderse tzen  der 
guB eisernen B ockchen h a t m an d a r
au f zn  acliten , daB der vo rsp ringende 
T e il derse lben  oben an dem R illen - 
a u ssc h n itt der Schablone d ich t an- 
lie g t , d a  beim  T rocknen  sich  das 
G anze e tw as s e tz t ,  w odurch die 
N asen  d e r B ockchen in die r ic h tig e  
L ag e  kom m en. M an s tre ic lit m it 
diinnem  L ehm  ab , deck t die Form  
m it B lech p la tten  zu und tro ck n e t 
dieselbe m it tra n sp o rta b le n  T rocken - 
top fen . D ie H e rs te llu n g  der D eck
p la tte  g 2 z e ig t A bb ildung  6 ; au f d ie
selbe w ird  e tw as L ehm  schab lon ie rt, 
sie  e n th a lt sechs Offnungen v, durch 
w elche die S te ig e tr ic h te r  w  (A bbil
dung 5) gefiih rt w erden . D ie D eck
p la t te  <73 (A bbildung  6) w ird  eben- 
fa lls  m itte ls  Schablone e5 h e rg es te llt, 
d ieselbe b e s i tz t w ie g 2 angegossene 
S tif te  zum bessern  H eften  des L elim s; 
es sind  ebenfalls Offnungen t?i, v ier 
an  der Z ah l, fiir die N abenste ige- 

tr ic h te r  id  vo rhanden  (A bbildung  5). D ie Scha
blone d ien t z u r  A n fe rtig u n g  des N abenkerns x. 
D erselbe  w ird  a is  L ehm kern  g ed reh t, ge tro ck n e t, 
die hohle  Spindel en tfe rn t, in der L an g srich tu n g  
gesch n itten  und geschw ilrz t. Um in der N abe 
eine A nhaufung  von M etali und  infolgedessen das 
A u ftre ten  von L u n k ers te llen  zu v e rh iite n , is t 
d e r N abenkern  m it einem W u ls te  versehen .

D ie T e ilu n g sk ern e  r  fiir den -K rauz (A b
b ildung  5) haben  innen eine A ussparung  fiir den 
B o lzenkern  s, von dem sie beim  E in se tzen  der 
A rm - und N abenform  g e tra g e n  w erden . N ach 
der R illen se ite  zu  sind  diese T e ilu n g sk ern e  den 
R illen  en tsp rechend  a u sg e fe ilt; m an sch ieb t diese 
K erne  nach  dem E in se tzen  der von d e r  B oden-

ebenso die M arken lL fiir d ie N ab en te ilu n g  (A bbil
dung 6) ; m an stam p ft nunm elir die obere H alfte  
d e r F o rm  auf. M it der Schablone e3 w ird  die 
le tz te re  sow ie der F o rm ran d  sch ab lon ie rt, w o
be i die H ohen lage  der S chablone durch  den 
P fa h l f  angegeben  w ird . Um die A rm yerstiirkung  
am  K ran ze  auszudrehen , befindet sich  an  der 
Schablone <?3 e ine k le ine , s c h lit te n a r tig  verschieb- 
b a re  S chablone eln , m it w elcher a llm ah lich  die

Abbildung 2.

V ertie fn n g  im F o rm ran d  h e rg e s te llt w ird . An 
der S te lle , wo die beiden T e ile  d e r R illenscheibe 
am K ran z  verbunden w erden , le g t m an au f  die 
obere Sandflache ein en tsp rechend  ausgeschn it- 
tenes Z ieh b re tt, das e iner Schablone zu r  F iih rung  
dient, m it w elcher m an die V ertie fu n g  fiir den 
zu r  V erb in d u n g  be id e r T e ile  d ienenden W u ls t 
h e rs te ll t. AuBerdem schneidet m an h ie r noch 
das K e rn la g e r fiir die T e ilu n g sk ern e  >• (A bbild. 5) 
aus und dam rnt die B o lzenkerne  s e in , w elche 
m it den K e ilkernen  ein S tiick  b ilden . In  A b
b ildung  6 is t die K ernbiichse st z u r  H ers te llu n g  
d ieser K erne  d a rg e s te llt. N un w ird  das Sand- 
ntodell der N abe ausgeg raben  und  d e r Sand 
sow ie die M arken fiir die T e ilu n g sk ern e  en tfe rn t.
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2M

(N achdruck verboten.)

A uf der V ersam m lung der P it ts b u rg e r  E isen - j 
g iefiereifachm anner m ach te  T h  os. D. W e s t  
iiber obiges T hem a ein ige seh r in te re ssan te  Mit- 
te ilu n g en , w elche w ir in N achstehendem  im Aus- 
znge w iedergeben :

N eue E rfah ru n g en , w elche der V erfasser in  
ji in g s te r  Zeit. beim  In b e trie b se tzen  eines neuen 
GeblUses m achte, ze ig ten  die N o tw end igkeit, 
iiber die fiir den B e trieb  eines GeblUses e rfo rder- 
liclie K ra ft m eh r Aufschlufi zu  g ew in n en , um 
bestim m te zuverlU ssige N orm en au fs te llen  zu 
konnen. D er V en tila to r, um w elchen es sich in 
diesem  F a lle  h ande lte , w a r g u t k o n s tru ie r t und

dazu bestim m t, einen K upolofen von 1 ,67  m 
D urchm esser zu  bedienen. Vom F ab rik a u te n  
w a r die e rfo rd erlich e  K ra f t  m it 45  P . S. an- 
g e g e b e n ; nm jedoch  g an z  s icher zu  gehen, w urde 
ein M otor von 75 P .S .  beschaft't. A is das GeblUse 
g eb rau ch t w urde, ze ig te  es sieli, dafi m an 92 P .S .  
n o tig  h a tte , um 1735  U m drehungen zu be- 
kom m en, w ah ren d  d e r V en tila to r bei e tw a  21 0 0  
U m drehungen e rs t sein  g rofites V olnm en an 
W in d  lie fe r te . D a  ein A usbrennen  des M otors 
zu befiirch ten  w ar, w urde  an den GeblUse- 
lie fe ran ten  g esch rieben , w elcher einen  fachkun- 
d igen M ann zu r  U n tersuchung  sch ick te . D ieser

Kraftverbrauch fur Kupolofengeblase.

p la t te  g g e trag en en  Form  an 
die R illen  an, v ersch m ie rt m it 
Lelim  und fiillt den h in te r  den 
K ernen  befindlichen R aum  m it 
K oks aus. D er B o lzenkern  s 
h a t einen der A ussparung  des 
T e ilu n g sk ern s en tsp rechenden  
A nsatz  (A bbild. 6 K e rn k asten  si 
im S c h n itt) , dam it das E isen 
an  d ieser S te lle  n ich t von der 
einen  R illenh illfte  zu r  andern  
kom m t. D as E in se tzen  der zalil- 
re ichen  N abenkerne  gesch ieh t 
nach  A bbildung  5 fo lgender- 
m afien : Z u ers t w erden die bei
den u n te ren  T e iltin g sk ern e  r x, 
w elche eine A u ssp a ru n g  fiir die 
B o lzenkerne  si t r a g e n , ein- 
g e s e tz t ,  le tz te re  eingedUmmt, 
h ie ra u f  die beiden m ittle ren  
T e ilu n g sk e rn e  ?-2 eingeschoben, 
sodann die beiden H alften  des 
N abenkerns x  an  O rt und S telle  
g e b ra c h t, die oberen B o lzen
k e rn e  s -2 eingedilm int und 
schliefilich die beiden oberen 
T e ilu n g sk e rn e  r 3 e inge leg t. D ie 
N ab en d eck p la tte  g3 t r a g t  das 
K e rn la g e r  fiir den N abenkern  x, 
w elcli le tz te re r  m it L u ftkoks 
gefiillt w ird ; die G asroh re  y  
fiihren  die G ase von dem In n e rn  
des K erns ab. N nnm ehr w ird  
d ie D e c k p la tte g 2 in ilire rich tig e  
L ag e  g eb rach t und die ganze  
F o rm b esch w ert. Zum Aufbauer. 
der G iefikiim pel b en u tz t m an 
m it Sand ausgek le ide te  Form - 
k iisten , w elche m it S topfven til 
(Z u h a lte rn ) versehen sind.

Abbildung 3.
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v ers tieg  sieli zu  der B ehaup tung , das G eblase 
y e rlan g e  die g ro fite  K ra ft, w enn die Ausflufi- 
offnung geschlossen sei, und  k r i tis ie r te  die E in 
r ich tu n g  u n se re r W in d le itu n g , obgleicli h ieriiber 
von dem L ie fe ran ten  kein W o rt e rw ah n t w orden 
is t, a is  nach  dem M axim alk raftverb raucli g e fra g t 
w urde. W ir  beh au p te ten , dafi de r M otor zu 
schw ack  se i, mogę die W in d le itu n g  noch so 
g iin s tig  e in g e rich te t se in , und veran la fiten  
den fachkundigen  M an n , einen Y ersuch  zu

Abbildung 4.

m achen und ins F re ie  zu  b lasen , da  w ir se iner Be- 
haup tung , dafi das G eblase bei gesc lilossener Aus- 
flufioffnung die g ro fite  K ra f t b rauche , n ich t bei- 
stim m en k o nn ten . D ieser V ersuck  w urde ausge
fiihrt, d e r Y en tila to r lie f  m it 1 4 0 0  U m drehungen 
und b rau ch te  115  P .S .  N un kam  d er V orsclilag , 
den 7 5 p fe rd ig en  e lek trisch en  M otor durch eine 
5 0 p fe rd ig e  D am pfm aschine zu e rse tzen , w elche 
u n te r G a ran tie  die e rfo rderliche  A rb e it le isten  
w iirde. D a w ir jedoch  beim  e lek trisch en  M otor im 
G egensatz  z u r  D am pfm aschine in  jedem  A ugen- 
blick die y e rb rau ch te  K ra f t ab lesen  konn ten , 
lelinten w ir diesen V orsch lag , der n u r d a ra u f  h inaus 
g ing, das ung iinstige  E rg eb n is  zu um gehen, ab.

B islang  ex is tie ren  keine  N onnen  iiber den 
K ra ftv e rb rau ch  von K upolofengeblasen , obgleicli 
es von grofiem  W e r t fiir den B en u tze r eines 
G eblases sein  w iirde, w enn derse lbe  A ufschlnfi 
d a riib e r bekom m t, w ieviel P fe rd e k ra fte  no tig  
sind , um das G eblase bei offenem und ge- 
schlossenem  AusfluB zu tre ib en . E s is t dies 
die grofite  und die k le in s te  K ra ft, w elche in 
F ra g e  kom m t, w ie aus den V ersuchen N r. 9 und 
N r. 10 in der T ab e lle  zu  ersehen  is t ,  und  die 

e inz ig  yern iin ftige  B asis zu r 
A ufste llung  von N orm on.

D er K ra ftv e rb rau ch  im B e
tr ieb e  is t ab h an g ig  von der 
A nzah l K riim m ungęn und dem 
D urchm esser d e r W ind le itung , 
d e r E n tfe rn u n g  vom K upolofen, 
der B eschaffenheit d e r D iisen, 
d e r Grofie der aufgegebenen  
E isen- nnd K oksstiicke, so dali 
zw ei G eblase von genau  d e r
selben K o n stru k tio n  an y e r
schiedenen S te llen  yersch iede
nen K ra ftv e rb rau c li aufw eisen 
w erden. W enn  m an bei den 
F a b rik a n te n  yon G ebiasen  sich  
iiber dereń  L e is tu n g sfah ig k e it 
in form ieren  w ill , so bekom m t 
m an w ah rsche in lich  T ab e llen , 
w elche angeben , dafi bestim m - 
ten  U m drehungen in der Mi
nu tę  ein b estim m tes Volum en 
W in d  von einem  gew issen 
D ruck  e n tsp ric h t; iiber die zum 
B etrieb e  e rfo rderliche  K ra ft 
schw eig t sich  die T ab e lle  aus. 
B eschw ert m an sich  sp a te r, 
w eil die R esu lta te  im B etriebe  
n ich t m it den A ngaben  der 
T ab e lle  libereinstim m en, so e r 

om _ lń tlt m an einen  u n k la ren  B rief,
w elcher le tz te re  s tiitzen  soli 
und  aufiergew ohnliche Um-
stan d e  im  B etriebe  y o rau sse tz t. 
W enn  m an die g ro fite  B e trieb s- 
k ra f t  fiir das G eblase kenn t,

w elche n u r bei einem  B ruch  d e r W in d le itu n g  
p ra k tisc h  in  B e tra c h t kam e, und m an k en n t die 
k le in s te  B e tr ie b sk ra f t,  fiir den F a l i ,  dafi die 
D iisen v o lls tand ig  gesch lossen  sind , dann h a t m an 
zw ei feste  U n te rlag en  fiir eine B eu rte ilu n g  des 
G eb lases , w elche sow ohl vom F ab rik a n te n  ais 
auch yom K au fe r m it V orte il zu  benn tzen  sind, 
da h ie r je d e  B eeinflussung des E rg eb n isses  durch 
die oft au fierorden tlich  yersch iedenen  B etrieb s- 
y e rh a ltn isse  in  den G ieBereien ausgesch lossen  is t.

D ie zum  tag lic lien  B etrieb e  des K upolofens 
e rfo rderliche  K ra f t  is t  von derjen igen , w elche 
notig- i s t ,  w enn das G eblase m it offenem oder
gesch lossenem  A uslafi l a u f t , s e h r  yersch ieden .
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Man findet G eb la se , w elche 30  b is 60 m vom 
Ofen e n tfe rn t s in d , und dereń  W ind le itungen  
zah lre ich e  K riim inungen aufw eisen, w ilhrend andere  
G eblase n u r w enige M eter yom Ofen e n tfe rn t anf- 
g e s te ll t  nnd m it W ind le itu n g en  versehen  sind, 
w elche n u r  w enige oder g a r  keine K riim m ungen 
besitzen . N atiirlich  is t  im le tz te re n  F a lle  die 
zum  B etrieb e  des G eblilses e rfo rd erlich e  K ra f t 
be triich tlich  k le in er. W ir  
v e rk iirz te n  u n se re W in d - 
le itu n g  um 4 ,5  m und 
b e se itig ten  zw ei K riim - 
m er; das E rg eb n is  d ieser 
V eran d eru n g  w a r ,  daB 
der M otor 20  P . S. w en i
g e r  a is  v o rher geb rau ch te .
D ies is t  n u r  e in e r von 
den yersch iedenen  Um- 
s tiln d e n , u n te r  denen 
die K upo lofengeblase ge- 
b ra u c h t w erden , w odurch 
sich auch d e r groBe Un- 
te rsch ied  im K ra ftv e r-  
b rau ch  e rk la r t ,  w enn das 
G eblase m it offenem oder 
geschlossenem  A uslafi he- 
tr ieb en  w ird . M anche 
F a b rik a n te n  w erden  sich 
ohne Zw eifel w eigern ,
A ngaben iiber den K ra f t-  
v e rb rau ch  zu m achen fiir 
den F a li , daB ins F re ie  
g eb lasen  w ird , w eil h ie r 
bei derse lbe  groB er is t, 
a is  zum  B e trieb e  des 
Ofens no tig  is t. D ies 
so llte  jedoch  n ic h t ver- 
h indern , solche A ngaben 
zu m achen, um eine B asis 
zu bekom m en, von w el- 
cher aus m an Schliisse 
z iehen kann .

Um einen A nhalts - 
p u n k t iiber die fiir den 
tag lich en  B e trieb  eines 
G eblases no tige  K ra ft 
zn hekom m en, kann  m an 
die K ra f t ,  w elche d as
selbe bei geschlossenem  AusfluB bedarf, von 
derjen igen  abziehen , die beim  B lasen  ins F re ie  
erfo rderlich  is t ,  w obei in beiden  F a llen  die
selbe U m laufsgeschw ind igkeit e inge lia lten  w er
den muB. Ais B eisp iel sollen folgende Y er
suche (N r. 9 und 10 in der T ab e lle ) an- 
g efiilirt w erden : M ax im alk raft bei 18 0 0  m inut- 
lichen  U m drehungen und offenem AuslaB 144 ,6  
P . S ., M in im alk ra ft bei 1 8 0 0  m inu tlichen  Um
d rehungen  nnd geschlossenem  AuslaB 3 7 ,2  P .S . ,  
M axim ale B e trieb sk ra ft bei 18 0 0  U m drehungen 
107 ,4  P .S .

E in e  zw eite  U n te rlag e  konn te  au f  die W eise  
gefunden  w erden , daB m an a is B e tr ie b sk ra ft 
75 °/o der m axim alen e rfo rderlichen  K ra ft, 
w elche beim  B lasen  ins F re ie  n o tig  is t, ein- 
se tz t. D ies w iirde 1 44 ,6  —  3 6 ,1 5  =  1 0 8 ,4 5  P .S .  
ergeben . D ie e rs te  B ereclinungsw eise e rg ib t 
dem nach 1 0 7 ,4  P . S ., w ahrend  die zw eite  
1 0 8 ,4 5  P . S. lie fe r t, w oraus ein U ntersc liied  von

Abbildung B.

n u r 1 P . S. re su ltie r t . A uf d ieser B asis konn te  
die A bnahm e von K upolofengeblasen  zum  V or- 
te il von F a b rik a n te n  nnd  K&ufern v ie l besser 
a is  b ish e r erfo lgen .

B ei d e r B en u tzu n g  d e r D am p fk ra ft zum  B e
trieb e  von V en tila to r oder K apse lgeb lase  kann 
m an n u r in  A usnahm efallen  au f um standlic lie  
und  oft auch ko stsp ie lig e  W eise  den K ra ftv e r-  
b rauch  fiir das G eblase fe s ts te llen . G ew ohnlich 
w ird  in diesem  F a lle  bei t lb e r la s tu n g  d e r Ma
sch ine den iibrigen von derse lben  betriebenen  
Y orrich tungen  der M ehrverbraucli an K ra f t zu-
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Es sind  in  der G iefiereipraxis n u r w enige A ppa- 
ra te  im G ebrauch, die, fa lls  sie n ich t r ic h tig  
v e rs tanden  w erden, le ic h te r zu  Ir r tiim e rn  V er- 
an lassu n g  geben , ais M anom eter zu r  M essung 
der W indśpannung . D ies h a t haup tsach lich  darin  
seine U rsache, daB eine S te ig e ru n g  der B etriebs- 
k ra f t des Geblilses n ich t im m er eine g leiche Zu

nahm e d e r W in dśpannung  
z u r  F o lgo  h a t, w ie dies aus 
d e r T ab e lle  zu e rsehen  is t. 
Man findet h ie r , dafi bei 
A nw endung der M axim al- 
k ra f t  die g rofite  W indm enge 
m it g e r in g s te r  P re s su n g  e r
z ie lt w ird , w ah rend  das 
k le in ste  W indvo lum en  und 
die hochste  P re s su n g  durch 
die g e rin g s te  K ra ft g e le is te t 
w ird . In  bezu g  au f  d ieW ind- 
spannung  sind  dies Ilesu l- 
ta te  g anz  e n tg eg e n g ese tz t 
d en jen ig eu , w elche zu  er- 
w a rten  w aren . M it anderen  
W o rte n : die P re s su n g  des 
W indes is t  o fte rs  y ie lm ehr 
eine U rsache  in dem W id er- 
s tan d  gegen  die A bgabe d e r
se lben , a is  der yerb raucliten  
K ra f t ,  um die W indm enge 
zu  scliaffen. D ieser schein- 
ba re  W idersp ruch  r i ih r t  von 
der R e ibung  in  der W ind - 
le itu n g  h e r  sow ie vou dem 
Z u stan d  des M ate ria ls  im 
K upo lo fen , besonders des- 
jen ig en  vor den D iisen. D ie 
vor8teliende T ab e lle  g ib t 
h ie ru b er A ufschluB ; die Um- 

d reh u ngsgeschw ind igke it 
blieb in a llen  F a lle n  die- 
se lbe , w ahrend  die zum  B e
tr ie b e  erfo rderliche  K ra f t 
S chw ankungenau fw eist. D as 
M anom eter b r in g t m an am 
zw eckm afligsten  an e iner 
S te lle  a n , wo der W in d  

Abbildung 6. d ire k t aufstoB t, oder fa lls
dies n ich t an g a n g ig , le g t 

man ein gekrum m tes R o h r in die L e itu n g  ein, 
so daB der W in d  in  das M anoineterrohr d ire k t 
e instrbm en kann .

V ersuch 1 w urde an g es te llt, a is  der K upol
ofen y o lls tan d ig  le e r  w a r, so daB der W in d  un- 
g eh in d e r t durch  die D iisen gelangen  k onn te . 
Beim V ersuch 2 w ar d e r Ofen m it F iillkoks 
yersehen , derse lbe  re ic h te  iiber die D iisen h e ra u f  
und  ye ren g te  zum  T eil die D iisenoffnungen. E s 
w urde n u r  ein  p a a r  M inuten das G eblase im 
B e trieb  g eh a lten , aus F u rc h t, das F e u e r  auszu- 
b lasen . B ei V ersuch 3 begann  das E isen im

V III.S4 3

Num m er 
des Yer- 

sucheB
Zeit

U m -  
dreliungcD 

I. d. 
M inutę

P ferde-
krtifte

D r u c k
in

mm W asser

i 8 Uhr vohn. 1800 120,5 240
2 1 0  »  » 1800 101,0 480
3 1 2  „  „ 1800 76,7 529
4 1 Uhr nachm. 1800 75,4 613
6 2"  )J « 1800 75,4 625
6 3  „  „ 1800 70,8 576
7 4  „  ! ) 1800 70,8 552
8 5 ,  n 1800 70,8 564
9 olfener AuslaB 1800 144,6 —

10 geschl. AuslaB 1800 37,2 721

geschrieben . W ird  dagegen  E le k tr iz i ta t  a is  Be- | 
tr ie b sk ra f t verw endet, so is t  es ein le ich tes , sam t- i 
liche M aschinen aufier dem G eblase abzuste llen  
und die fiir das G eblase e rfo rderliche  A nzahl 
P fe rd ek ra fto  u n te r  allen  B e trieb sv erh a ltn issen  
gen au  fes tzu ste llen , wie dies aus fo lgender T a 
belle  zu ersehen  is t :
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Ofen zn  schm elzen. V ersucli 4  und  5 erfo lg ten  ! 
w iihrend des regelm afiigen  B e trieb s, ebenso V er- -i 
such 6 b is 8 . D ie einzige E rk la ru n g  fiir das 
N ach lassen  des W in d d ru ck s is t  die, dafi die 
D iisen allm ahlich  au sb ran n ten , oder dafi im  Auf- 
geben der Schm elzm ateria lien  U nregelm afiigkeiten  
vorkam en. V ersuch  9 w urde  am nachsten  
M orgen an g e s te llt. E s w urden  h ierbei beim  
B lasen  ins F re ie  1 44 ,6  P . S. g eb rau ch t, w ah 
ren d  n u r  3 7 ,2  P . S. n o tig  w aren , a is  der Ans- 
lafi gesch lossen  w urde. D ieser U n tersch ied  von 
107  P . S. z e ig t den grofien U ntersch ied  in der

konnen , zu m essen. F e rn e r  is t es von W e rt, 
beim B eginn  des Schm elzens iiber die W ind- 
spannung  A ufschlufi zu besitzen  und w ahrend  
des B e trieb s  eine K o n tro lle  iiber den Y erlau f 
desselben zu haben sow ie iiber die W indm enge, 
w elche dem Ofen in  d e r Z e ite inhe it zugefiih rt 
w ird , vo rau sg ese tz t, dafi g le ich ze itig  die A nzahl 
d er U m dreliungen des V en tila to rs  fe s tg e s te llt 
w erden . E s  sind  un g efah r 1020  cbm L u ft no tig , 
um 1000  k g  E isen  iu einem  gew ohnlichen K upol
ofen zu schm elzen. J e  b esse r diese L u ft im 
Ofen v e r te il t  is t, desto  groB er is t die Sparsam - 

k e it des B e trieb s  und die L e i
s tu n g  des Ofens. W ah ren d  fiir 
den V erbrennuugsprozefi n u r die 
n o tig e  W indm enge erfo rderlich  
i s t ,  mufi d ieselbe P re s su n g  e r 
ha lten , um in den Ofen ge trieben  
zu w erden . E s w iirde besser 
sein , w enn die Y erb ren n u n g  ohne 
P re s su n g  des W indes vo r sich 
gehen  w iirde, a lle in  w enn m an 
b e d e n k t, dafi die M enge W ind , 
w elche n o tig  is t , um eine T onne 
E isen  zu schm elzen , bei 0 °  C. 
13 2 0  k g  w ieg t, so is t  d ie N ot- 
w en d ig k e it b esse r zn verste lien , 
die L u ft u n te r  P re s su n g  in den 
Ofen zu tre ib en .

D er grofite D ruck , den ein 
K upolofengeblase lie fe r t ,  is t  u n 
g e fa h r  6 0 0  mm W asse rsau le , d a 
gegen  findet m an bei H ochofen 
P re s su n g e n , die das Zehn- bis 
D reifiigfaclie b e trag en . In einem 
K upolofen befinden sich R oheisen  
und  S c h ro t t ,  w ah rend  im H och 
ofen feine E rz e  vorhanden  sind 
und die B esch ickungssan le  h ie r 
18 b is 2 4  m H ohe b es itz t, w ah
ren d  m an im K upolofen se iten  
iiber 3 m g e h t,  w oraus sich der 
grofie U n tersch ied  in  der P re s 
su n g  des W indes bei beiden 

Ofen e rk la r t .  E s is t  b em erk t w orden , dafi 
m an n u r W indvolnm en n o tig  h a t ,  und die 
P re s su n g  v e rn ach la ss ig t w erden  k an n . D a m an 
ab e r das e rs te re  n ich t ohne das le tz te re  haben  
k a n n , mufi m an s c h a rf  z u seh en , dafi m an
je d e rz e it den no tigen  W in d d ru ck  h a t, um siclier
zu se in , die e rfo rderliche  W indm enge in  den 
Ofen zu bekom m en. J e  m eh r L u ft b is zu r 
M itte des Ofens d r in g t, um eine g leichm afiige 
V erb rennung  zu  e rz ie le n , desto  besser i s t  es. 
D a die g eg en w artig en  G eblase n u r e tw a  6 0 0  mm 
P re s su n g  erzengen  und dann die L u ft schnei- 
d e n , kann  m an durch enges A ufgeben m it 
grofiem  D usen ąu ersch n itt und O ffenhalten der 
Diisen dem G eblase seine A ufgabe e rle ich te rn ,

Abbildung 7.

erfo rderlichen  A rb e itsk ra f t, w enn das eine Mai 
der W in d  ins F re ie  t r i t t  und  das andere  Mai 
gegen  v e rs top fte  D iisen w irk t. M eist h a t m an 
b ish e r angenom m en, dafi, je  m ehr die D iisen ver- 
s to p ft w erden , desto  m ehr sich die zum  B etriebe  
des G eblases e rfo rderliche  K ra f t s te ig e rn  w iirde, 
ab e r  das G egen te il i s t  der F a li .  V ersuch 10 
is t  auch insofern  in te re ssa n t, a is  e r  z e ig t, dafi 
die hocliste W indspannung  e rh a lten  w ird , wenn 
die G eblasefliigel nu r die L u ft sclineiden.

Man soli nun nach dem V orliergehenden 
n ich t annehm en, dafi M anom eter zum  M essen 
des W in d d ru ck s iiberfliissig sind. S ie sind wre rt- 
voll, um den W indd ruck , wrelclien versch iedene j 
G eblase u n te r g le ichen  U m standen  erzeugeu  j
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den W ind bis zu r Mitte des Ofens zu bringen. i 

Bei einem kleinen Kupolofen hillt dies nicht 
scliwer; wenn jedocb der Durchmosser des Ofens 
iiber 1,5 m g eh t, werden grofie Anforderungen 
an die Leistungsfahigkeit desselben gestellt. i

Pr uf un gs vo rs chr i f t en  fiir Eisengufi.
Der Verein deutscher Eisengieflereien ist gegen- 

wartig an der Arbeit, geeignete Priifungsvorsehriften, 
insbesonderc solche fiir die Festigkeit, fiir Eisengufi 
aufzustellen. Um diese Arbeit zu untersttttzen, seien 
einige Angaben B u c h a n a n s *  mitgeteilt, die den 
Vorzug haben, die verschiedenen Festigkeitseigen- 
schaften ein und desselben Gufieisens unter verschie- 
denen Erstarrungsverhiiltnissen darzulcgen.**

Buchanan liefi zaniichst Probestabe aus ein und 
derselben Giefipfanne abgiefien, verzogerte aber die 
Erkaltung des einen Probestabes A dadurch, dafi er 
die Giefiform von der eines schweren Korpers ab- 
zweigte und den gegossenen Stab mit diesem zu
sammen erstarren liefi. Der andere Probestab B 
wnrde in einer gewohnlichen Form afagegossen, er 
erhielt heifieres Eisen ais A, da dessen Gufiform erst 
gefiillt wurde, ais das scliwere GuBstiick naliezu 
yollendet war. Das Ergebnis war eine um 17 % 
hohere Bruchfestigkeit und eine um 15 °/o hohere 
Durchbiegung bei B, dabei war der gebundene Kohlen- 
stoff von 0,49 % bei A auf 0,45 bei B  gesunken.

Ein anderer Yersuch ergab iihnlichc Werte. Das 
Gufistiick wurde dabei an der stiirksten Stelle an- 
gebolirt. Die Bolirspiino enthielten nur 0,101 °/o ge- 
bundenen Kohlenstoff, der in besonderer Form ge- 
gossene Stab dagegen 0,5 °/o. Buchanan liefi auch aus 
einem fiir diinne (3 mm starko) Platten bestimmten 
Eisen mit etwa 2,5 °/o Siiizium Stiibe von 51 X 25 mm
(C) und gleichzeitig solche von 51 X 6 mm Querschnitt

* „Das falsche Zeugnis eines Probestabes11, von 
R o b e r t B u c h a n a n ,  mitgeteilt in »The Engineering 
Magazine* New York, May 1902.

** Nach Ansicht des Berichterstatters, die er auch 
dem eingangs genannten Yerein mitgeteilt hat, ist es 
iiberhaupt nicht durclifiihrbar, Festigkeitsziffern fiir 
Gufieiscn in derselben Weise wie fiir Stahl und 
Schmiedeisen ais Normen aufzustellen. Wenn es aber 
dem Yerein gelingt, Normalpriifungsmethoden (Ab
messungen der Probestabe, Vorschriften fiir Schlag- 
proben usw.) in praziser und zweckentsprechender 
Form aufzustellen und bei Behorden und grofien Wer
ken einzufiihren, so wiirde dies ein grofier Fortschritt 
sein. Im Laufe der Zeit wird sich dann statistisches 
Materiał iiber Ergebnisse von Bruch- und Schlagproben 
ansammeln, das, bei Neubestellungen in geeigneter 
Weise, namentlich in Gemeinschaft mit der ausfuhren- 
den Giefierei, benutzt, eine viel sicherere Handliabe ab- 
gibt ais eine Listę von Normalwerten, die niemals alle 
Beanspruehungen und Eigcntiimlichkeiten der Gufi- 
stiicke beriicksichtigen kann und irrtumlicher Auf- 
fassung Tiir nnd Tor offnet. GuBeisen kann eben 
nicht so beurteilt werden wie Schmiedeisen und Stahl.

Dichte uud feste M aterialien yerlangen mehr 
D ruck nnd mehr W indm enge, weicher Hoch- 
ofenkoks wird m it einem V iertel bis einem 
D ritte l weniger P ressung  geblasen, ais dicliter 
Gieflereikoks.

(D) gieBen. Wenn man vier der letzteren zusammen 
auf die Priifungsmaschine 1 egte, so erhielt man den 
gleichen Querschnitt wie bei C. Der Bruchversucli 
ergab aber eine um 24%  hohere Bruchfestigkeit 
gegeniiber den Staben C. Wurde ein Stab der Form C 
so lieiB wie moglich, und ein ebensolcher so kalt wie 
moglich gegossen, so ergaben sich ebenfalls Unter- 
scliiede und zwar hatte der heifi gegossene Stab eine 
um 12,8 °/o hohere Bruchfestigkeit. Wurden zwei 
Probestabformen gemeinsam mit einem schweren Gufl- 
stiick abgegossen, dio eine unmittelbar neben dem 
GuBstiick, aie andere weiter entfernt, so zeigte der 
in letztgenannter Form gegossene Stab bei einem Ge- 
lialt von 1,13 °/o gebundenem KohlenstoU und2,36 °/o Gra
phit 28 kg Bruchfestigkeit fiir 1 qmm, der unmittelbar 
neben dem GuBstiick abgegossene Stab bei 0,67 °/o ge- 
bundenem Kohlenstoff und 2,84 % Graphit 10 kg Bruch
festigkeit. Buchanan hat die groBten Festigkeitswerte 
bei einem Gehalt von 0,5 bis 0,6 °/o gebundenem 
Kohlenstoff gefunden. Diese Versuchsergebnisse zeigen, 
daB man nur Nutzen aus Bruchpriifungsergebnissen 
fiir GuBeisen ziehen kann, wenn man die Vorgeschichte 
der Stiibe genau kennt, ferner dafi man sich nie auf 
einen oder zwei Stiibe verlassen soli, da Zufśilligkeiten 
einen grofien Einflufi ausiiben konnen, und schlieBlich 
fiihren die mitgeteilten Zahlen deutlich vor Augen, 
wie wichtig eine einheitliche Kegelung der ller- 
stellungsvorschriften fiir Probestabe ist. Man wird 
auch nicht mit e i n e m  Probestabąuerschnitt aus- 
kommen, sondern wird dereń drei bis vier gebrauchen, 
wie es Professor Dr. W  u s t  ais Mitglied des mit der 
Ausarbeitung der Prufungsvorschriften vom Yerein 
deutscher EisengieBereien betrauten Ausschusses auch 
yorgeschlagen hat.

Selbs tk os te n  a m e r i k a n i s c h e r  GuB w are n .

Nachstehende, dem „Journal of the Foundrymens 
Assoeiation*' entnommene Angaben stammen aus einer 
grofien amerikanischen EisengieBerei, die Eisenbahn- 
rader und allgemeinen Maschinen- und BauguB anfertigt.

Ansgabe fiir M ateriał 
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Bericht iiber in- und auslandische Patente.

Patentanmeldungen, 
welche von dem angegebenen Tage  an w a h r e n d  
z w e i e r  Mo n a t e  zu r Einsichtnahm e fiir jedermann 

im Kaiserlichen Patentami in Berlin ausliegen.

7. Marz 1904. KI. 80 a, M 22 623. Stempel zum 
Pressen von Kunststeineu, Briketts und dergl. Josef 
Miebach, Kalk b. Koln a. Rh.

KI. 81 e, B 34116. Fangvorriclitung fiir die auf 
Wagcnkipper auffahrenden Wagen. Mattliias Joli. 
Braun, Duisburg, Ruhrorterstr, 135.

KI. 81 e, K 25015. Transportable, beim Abbau von 
Lagerstatten nutzbarer Mineralien yerwendbare Fiirder- 
rinne. Heinrich Kaltheuner, Dortmund, Lnisenstr. 27.

10. Miirz 1904. KI. 7b , P 14655. Verfahren 
und Vorriehtuug zum Ablosen des Zunders von warmen 
IfohlkSrpern. Prefi- und Walzwerk-Akt.-Ges., Diissol- 
dorf-Reisholz.

KI. 7b, St 7027. Dorn zum Formen von hohlen 
oder rohrenformigen Metallgegenstanden. The Stirling 
Company, Chicago; Vertr.: Pat.-Anwiilte Dr. R. Wirth, 
Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Berlin NW. 6.

KI. 7b, St 7033. Vorric.htung zur Erzeugung von 
Flanschen am Umfang von Lochem in schmiedeisernon 
rohrenformigen Kórpern. The Stirling Company, 
Chicago; Yertr.: Pat.-Anwiilte Dr. R. Wirth, Frank
furt a. M. 1, u. W. Dame, Berlin NW. 6.

KI. 49g, L 18201. Gegossener oder geprefiter 
Ingot fiir das Schmieden von Radsteruen fiir Eisen- 
bahnriider. Fritz Letzelter, Witkowitz, Mśihren; Vcrtr.: 
Dr. A. Lcvy, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

14. Miirz 1904. KI. Ib , K 24253. Magnetischer 
Scheider mit geneigter Riittelbahn fiir das in mehrere 
Sorten zu zerlegende Aufbereitungsgut. Camden Eugene 
linowles, Greenberry Treokell Young, George Thomas 
Cooley und Guy Hartwell Elmore, Joplin, V. St. A., 
und William Elwyn Brinkerhoff, Eugene 0 ’Keefe und 
Joseph Herrin, Cartliage; V ertr.: Bernhard Blank und 
Wilhelm Anders, Pat.-Anwiilte, Chemnitz.

KI. 7 a, D 12888. Yorrichtung zur Verstollung 
der seitlichen Lagerschalen bei Walzwerken. Duis- 
burger Maschinenban-Akt.-Gef. vorm. Bechem undKeet- 
man, Duisburg.

KI. 7b, St 7032. Vorriclitung zum Pressen hohler 
oder rohrenforiniger Gegenstande mittels iinfierer, das 
Werkstiick umschlieBender Gesenke. The Stirling 
Company, Chicago; Yertr.: Pat.-Anwiilte Dr. R. Wirth, 
Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Berlin NW. G.

KI. lOa, R 16746. Verfahren zur Herstellnng von 
Koksbriketts aus Braunkohlen jeglicher Art. Friedrich 
Reimers, Kronsburg, Scbleswig.

KI. 26 a, N6955. Doppelgenerator zur Erzeugung von 
Wassergas und Generatorgas mit Erzeugung des Dampfes 
durch die abziehenden Gase. Fritz Neuman, Eschweiler.

KI. 31 c, St 8199. Spindelpresse zum AusstoBen 
eines GuBblockes aus der Form. Fa. Ludwig Stucken- 
holz, Wetter a. Ruhr.

17. Marz 1904. KI. la , D 13 649. Siebmaschine 
fiir Sand und dergl. mit auf federnden Stiitzen ruhen- 
dem und von der Kolbenstango der Betriebsmaschine 
unmittelbar bewegtem Siebhalter. John Patrick 0 ’Don- 
nell, Westminster, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, 
Pat.-Auw., Berlin SW. 61.

KI. lOa, S 16299. Stampfvorrichtung. Siichsi- 
sche Maschinenfabrik vorm, Ricli. Hartmann Akt.-Ges., 
Chemnitz.

KI. 49h, D 13239. Vorrichtung zum Schmieden 
oder Pressen von Stegen fiir Kettenglieder oder von

anderen Gcbrauchsgegenstiinden. Duisburger Maschinen- 
bau- Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg.

KI. 50 c, E 9093. Kollergang mit am iiuBeren 
Umfang des nach innen geneigten, drehbaren Malil- 
tellers angeordneter Rinne zur Ablagerung des wert- 
volleren Mahlgutes. The Elspass Roller Quartz Milland 
Manufacturing Company, Pueblo, V. St. A.; Yertr.
H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollmy Berlin NAV. 6.

KI. 80a, B 35383. Brikettpresse mit Vorrichtnng 
zur Herstellung von Briketts gleicher Stiirke. Her
mann Boye, Dresden-A., Reichenbachstr. 51.

KI. 81 e, H 31157. Vorrichtung zum Abwerfen 
des Gutes von Forderbandern mittels geneigter Rollen. 
Karl Hetzschold, StrauBfurt.

24. Miirz 1904. KI. 7 a, O 4046. Heizofen zum 
Erhitzen vou auszuwalzenden Kniippcln oder runden 
Blocken. E. van Ormelingen, Liittich, Vertr.: C. Rostel 
und R. II. Korn, Pat.-Anwiilte, Berlin SW. 46.

KI. 7b, T 9316. Verfahren zur Herstellung von 
Fetthiilsen fiir Radsiitze; Zus. z. Pat. 150724. Carl 
Tellering, Witten (Ruhr).

KI. 31 b, M 23 772. Verfahren und Vorrichtung 
zum Herstellen von GuBformen aus Formteilen, welche 
zwischen zwei wagerechten Modollplatten mit je einem 
Modellhiilftenabdruck zuf jeder Seite versehen werden. 
Semion Michaiłów, Odessa, RuBland; Vertr.: Dr. B. 
Alexander-Katz, Pat.-Anwalt, Gorlitz.

KI. 48d, E 9312. Verfahren zur Herstellung einer 
roten Patina (sog. Blutbronze) anf Gcgenstiinden aus 
Kupfer und Kupferlegierungen. Walter Elkan, Berlin, 
Dessauerstr. 6.

KI. 50c, P 14 648. Kollergang mit in Kulissen 
gefiihrten und durch besondere Rader mit verschiedener 
Geschwindigkeit angetriebenen Liiufern. Firma Gebr. 
Pfeiffer, Kaiserslautern.

Deutsche Reichspatente.

KI. 31 a, Nr. 146 773, vom 10. Dezember 1902. 
H e i n r i c h  F r i e d r i c h  S c h o t o l a  i n  S c h o n -  
lie i de  r h a m ni e r i. S. Doppel-Tiegelschmelzofen mit 

V o r w d r m u n g  der Yerbrennungsluft und des Schmelz- 
gutes durch die Abhitze des einen Ofens.

Zwischen den beiden Tiegelofen ist ein Kanał h 
vorgeselien, der durch Schieber r und s derartig mit 
den beiden Ofen yerbunden werden kann, dafi die

Feuergase wahrend des auf Garschmelzen betriebenen 
Ofens aus diesem oben abgezogen und in den zweiten 
Ofen, in dem das Sclimelzgut gerade vorgewśiniit wird, 
unten eingefiihrt und moglichst vollstandig ausgenutzt 
werden. Hierbei ist der erste Ofen unten offen, der 
zweite durch eine Tur m geschlossen. Auch kann 
nach Herausnahme der Tiegel der betreffende Ofen 
zur Vurwarmung der Verbrennungsluft fiir den andern 
Ofen dienen.
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KI. 49 li} Nr. 140078, vom 19.Juni 1902. Cha r l e s  ! 
Cas t i n  in Ch&telet ,  Belg. Yerfahren zur Her- i 
stellung von Ketten aus Metallstdben.

Das Yerfahren bezieht sich 
auf die Herstellung von un-

feschweiflten Ketten, bei denen 
ie einzelnen Kettenglieder aus 

einem Metallstab von bestimm- 
ter Gestalt herausgeprelłt oder 
-gestanzt werden. Das Yer
fahren bezweckt, die Trennung 
der durch Walzen oder Pressen 
hergestellten, in einer fort- 
laufenden Schiene gebildeten 
Kettenglieder zu yereinfachen.

Den einzelnen, sich kreuzen- 
den Kettengliedern wird eine 
derartige Ringgestalt gegeben, 
daB jeder Ring an zwei dia- 
mętral liegenden Stellen eine 
seitliche Abbiegung zeigt. Hier- 
durch entstehen Kettenglieder, 
die aufier ihrem mittleren Teil 
parallel zneinander liegen und 
deshalb durch Einschneiden 
von in dor Mittellinie liegen
den Liingsfurchen voneinander 

getrennt werden konnen, nachdem die Ringoffnung 
vorher durch Ausstanzen der entspreclienden Teile 
gebildet worden ist.

KI. 49b, Nr. 146074, vom 6. Mai 1902. T h e  
Ł o wc a  E n g i n e e r i n g  Company,  Ld. in P a r t o n ,  
Engl. Maschine zum Brechen von Roheisenblocken.

Die zum Festhalten des Masselgrabeneisens wahrend 
des Brechens dienenden Klemmbacken a werden durch 
keilfórmige Schieber b bewegt, die mittels Hebel von 
der Hauptwelle c der Maschine verschoben werden. 
Diese keilfórmigcn Schieber sind mit Sperrzahneń 
yersehen, in welche von der Hauptwelle c auB be- 
wegte Sperrschieber d eingreifen zwecks Festsporrens 
des keilformigen Schiebers b und zu spaterem Frei- 
lassen desselben nach Beendigung des Brechens.

Die Schieber d bilden Gruppen von nebeneinander 
angeordneten Platten, welche unter der Wirkung von 
einstellbaren Federn e stehen nnd mit durcligehenden 
Langsschlitzen f  yersehen sind. Durch die Schlitze f  
greift ein Stift g des von der Hauptmaschinenwelle c 
bewegten Winkelhebels h so hindurcli, dafi durch ihn 
die Schieber d aus den Sperrziihnen des keilformigen 
Schiebers b ausgehoben werden.

Die Verzahnung der Sperrschieber d ist gegen- 
einander um je ein Drittel der Zahnbreite versetzt, so 
dafi immer nur einer der Schieber d mit den Sperr- 
ziihnen auf dem keilformigen Schieber b im richtigen 
Eingriff steht, zu dem Zwecke, eine moglichst feine 
Einstellung der Klemmbacke a zu erreichen.

K1.49f, Nr. 145941, vom 31. Juli 1902. Soci ót e  
A n o n y m e  L’o x h y d r i q u e  in B r n 8se 1. Yer
fahren zum Yereinigen ron Metallstucken durch Zu- 
sammenschmelzen.

Dio beiden miteinander durch Schweiflen oder 
dergl. zu yereinigenden Teile werden mit ebenen, ge- 
eignet aneinandergelegten Hilfsllanschen yersehen, 
die sich schnell gleichmafiig erhitzen lassen. Bei dcm 
Vereinigen von Metallstucken yerschiedener Starkę 
werden in das starkere Metallstiick Einschnitte oder 
Nuten gemacht, urn den in Betracht kommenden Teil 
desselben mit dem schwiicheren Metallteil ungefahr 
auf dieselbe Stiirke zu bringen und somit auch die 
Bedingung fiir eine gleichmiiBige Erwarmung beider 
Teile an der Yereinigungsstelle zu erfiillen.

K I. 49)’, Nr. 14(1441, vom 26. September 1902. 
F r a n z  Me l a  u n in C h a r l o t t e n b u r g .  Yerfahren 
zur Herstellung schmiedeiserner Scheibenrader.

Das Rad wird aus einem winkelformigen Ring o, 
einem konischen Ring b, welche bcide in Gesenken 
hergcstellt werden konnen, und einem gewalzten 
lling c, welcher bereits den fertigen Felgenkranz be
sitzt, in einem Geseuk zusammengeschweifit.

KI. S ie , Nr. 146 651, vojn 16. Januar 1902. 
C h r i s t i a n  E i t l e  i n  S t u t t g a r t .  Yerschluft fiir 
einen oberhalb eines Becherwerks, einer Schleppkette
o. dgl. angeordneten Speisebehdlter.

Vor den "AuslaufofTnungen des Speisebehalters a, 
aus welchem das Fordergut in Richtung der sich be- 
wegenden Schleppkette b ausfliefit., sind eine Reihe

unabhangig yoneinander 'drehbarer, zweckmaBig mit 
Gegengewichten belasteter Zinken d angebracht. 
Diese ruhen in ihrer tiefsten Stellung auf Knaggen i 
auf und heben sich beim Austreten grofierer Stiicke 
nur so weit, ais fiir den Durchtritt derselben gerade 
erforderlich ist. Hierdurch wird der Austritt von zu 
viel Gut anf das Transportband vermieden. Durch 
Anordnung melirerer lleihen jZinken hintereinander 
wird diese Wirkung noch gesteigert.
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KI. 4!)f, Nr. 145943, vom 28. November 1902. 
F r a n z  Dal i i  in B r u c k h a u s e n  a. Rh. Stiitz-

schienen fiir Gliihherd- 
sohlen von Wanno fen 
mit WerJestiłckeinscKiebe- 
vorrichtung.

Die dic eigentliche 
Sohle bildenden Stiitz- 
schienen d haben eine 
fl-fórmige oder ahnliche 

Quersehnittsform und besitzen in ihrer HohlungKiihl- 
wasserrohre r, die eine dauernde und ausreichende 
Kiihlung von innen heraus ermoglichen, dabei aber selbst 
vor dem YerschleiB geschiitzt siud, da sie mit den zn 
erhitzeriden Blócken nicht in Beriihrung kommen.

KI. SI e, Nr. 147 385, vom 
19. April 1903. E. Meyer  in 
Dui sbur g .  Rollgang.

Auf den beiden Enden der 
Rollenachsen sitzt je ein festes 
und ein loscs Stirnrad f  bezw. I 
derart, dafi jedes feste Stirn
rad in die losen Stirnriider 
der beiden benachbarten Rólleu- 
achsen eingreift. Hierdurcli 
wird fiir samtliche Rollen die 
gleiche Drehrichtung erzielt. 
Der Antrieb erfolgt von der 
Welle w aus, dereń Zalin- 
rad a in die beiden fest auf- 
gekeilten Stirnriider b und c 
eingreift.

Kern ziihe bleibt und dabei eine tiefgchende Ober- 
ilachenhartung erfiihrt, ohne dali eine irgendwie wesent
liche Phosphoraufnahme stattfindet. Ais beispielsweise 
Mischung wird angefiihrt: 300 g gelbes Blutlangensalz, 
250 g Cyankalium und 400 g roter Phosplior zur 
Hiirtung von 200 bis 300 kg Eisen 1 mm tief.

KI. 71), Nr. 14<i09(i, vom 12. November 1901. 
J o h n  H e n r y  0 ’D o n n e l l  in W a t e r b u r y ,  Conn., 
V. St. A. Drahtziehmaschine mit stufenformig aus- 
gebildetem Tisćh.

Drahtziehmascliinen, bei welchen der Tisch ais 
Behalter fiir die Kiilil- und Schmierfliissigkeit ..aus- 

gebildetist, haben den Ubel- 
stand, dali der abgcsetzte 
Schmutz durch die Drehung 
der Ziehwerkzeugc fort- 
walirend aufgewirbelt wird 
und mit. ihnen in Beriihrung 
komrnt.

Dieser Ubelstand soli 
dadurch vermieden werden, 
dali der Tisch a einen 
stufenformigen Quersclmitt 
erhalt, auf dessen oberer 
Stufenflache b sich die 
Rollen c nebst Zieheisen be
finden, wahrend die untere 

Stufe e den Boden eines Langskanales bildet, in
welchem sich die festen Stoffe, unbeschadet der Be
wegung der Ziehwerkzeuge, absetzen konnen.

KI. 18c, .Nr. 144810, vom 18. August 1901. 
J o h a n n e s  H e i n r i c h  K n i g g e  und J o h a n n  
P e t e r  v a n  H o l t  in l l o m b e r g  a. Rh. Verfahren 
der Ober/t(ichenhilrtung von'Eisen.

Das Verfahren bezieht sich auf das Harten vou 
Eisen durch Gliihen in pulverformigen Mischungen 
von organischen stickstoffhaltigen Verbindungen mit 
bohem Gehalt an schnielzbarer Asche, z. B. gelbeni 
Blutlaugensalz, Cyankalium. Erfinder haben gefunden, 
dali durch einen Zusatz von Phosphor zu solchen 
Stoffen das Eindringen des Kohlenstoffs in das Eisen 
erleichtert wird, und dali das so behandelte Eisen im

KI. la ,  Nr. 140746, vom 1. November 1902. 
E r n s t  Augus t  Wi l he l m E n g e l b e r t  H e b e r l e  in 
Sala, Schweden. Klassiervorrichtung, bei welcher das 
Gut durch zwei, von oben gesehen, sich roneinander 
wegdrehende, schrdg zueinandcr gestellte Walzen nach 
mehreren KorngrofSen geschieden wird.

Von Klassiervorrichtungen untcrscheidet sich die 
vorliegende dadurch, daB die Vergro(Serung des Durch- 
trittspaltes /> der iu parallelen senkrechten Ebenen 
gelagerten Walzen a und b durch verschieden hohe 
Lagerung der unteren Walzenzapfen bewirkt wird. 
Hierdurcli ergibt sich ein sehr einfacher Antrieb fiir 
die Walzen, der auch bei beliebiger Einstellung der 
mit ihren unteren Zapfen in Schlitzen i  verschieblich 
gelagerten Walzen erfolgt.

• 7 t '

l i i. 50 c, Nr. 145883,
vom 3. Februar 1903.
C h r i s t i a n  G i e l o w  
in G o r l i t z .  Koller- 
gang mit stufenfijrmigcr 
Mahlbahn, sttifenfSrmi- 
gen L&ufern und stufen- 
weiser Żerhleinerung.

Um bei Kollergiingen mit stufenformiger Malil- 
bahn und Lanfern die Yorzerkleiuerung in ein richtiges 
Verlialtnis zur Nachzerkleinerung zu bringen, ruht nur 
der letzte Laufer anf seiner Mahlbahn auf, der erste 
Laufer bezw. die iibrigen stehen jedoch etwas iiber 
ihren Mahlbahnen, und zwar der erste am meisten, die 
folgenden stets weniger.

KI. 24 a, Nr. 145 G23, vom 3. September 1901. 
F r i e d r i c h  P a m p u s  i n  W a l d b r o l ,  Reg.-Bez. 
Koln a. Rh. Heizverfahren bei Feuerungen mit ge- 
trennten Ent- und Vergasungsr&umen.

Das IIeizverfahren soli Anwendung finden fur 
solche Feuerungen, die getrennte Ent- und Yergasungs- 
riiume besitzen, und zwar wird in dem jeweiligen Ver- 
gasungsraum bezw. dem zugehorigen Aschenrauni ein 
hoherer Luftdruck ais in dem jeweiligen Entgasungs- 
raum hervorgerufen, um die Vergasung des Brenn- 
stoffes in einem gleichen Zeitabschnitt wie die 
Entgasung desselben zu bewirken. Die in dem 
Entgasungsraum sich ununterbrochen entwickelnden 
Gase werden durch Mischung mit den aus dem Ver- 
brennungsraum abziehenden heiBen Gasen in dem 
gemeinsamen Abzugskanal auf die Entziindungs- 
temperatnr gebracht und yerbrennen.
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S t a t i s t i s c l i e s .

Einfuhr und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

E i n f u h r
J a n u a r - F e b r u a r

A n s t u l i r
J a n u a r - F e b r u a r

1903 1904 1903 1904

E r z e : t t t t
Eisenerze, stark eisenhaltige Konverterschlacken 534493 751 666 554 953 576 206
Schlacken von Erzen, Schlacken-Filze, -Wolle . . 151 381 141 421 3123 3 469
Tliomasschlacken, gemahl. (Thomasphosphatmehl). 13 912 18 458 19 130 20 907

K o h e is e n ,  A b f i i l l c  u n d  H a l b f a b r i k a t e :
Brucheisen und Eisenabfalle.................................... 6 304 9 281 14 743 9 164
R o h e is e n ...................................................................... 16 384 20 206 74 587 34 480
Luppeneisen, Rohschienen, B lO cke......................... 483 266 128 819' 81 281

Roheisen, Abfalle u. Halbfabrikate zusammen 
F a b r i k a t e  w ie  F a s s o n e i s e n ,  S c l i i o n e n ,  l i l e c l i e

23 171 29 753 218 149 124 925

u .  s .  w .  s
Eck- und Winkeleisen................................................. 16 133 58 093 48 431
Eisenbahnlaschen, Scbwellen etc............................... 1 3 10 787 6 573
U nterlagsp la tten ......................................................... 3 3 168 820
Eisenbahnschienen..................................................... 10 1 67 184 30 737
Schmiedbares Eisen in Staben etc., Radkranz-,

Pflugschareneisen..................................................... 3 821 3169 61497 50 201
Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, roh 181 271 46 800 39 691
Desgl. poliert, gefirnifst etc................................ .... . 199 199 1758 2 307
Weifsblech..................................................................... 3 086 2 479 24 11
Eisendraht, r o h ......................................................... 1 161 936 23 599 28 001
Desgl. verkupfert, verzinnt etc................................... 200 198 14 539 18 991

Fassoneisen, Sehienen, Bleche u. s. w. im ganzen 8 678 7 392 284 449 225 763
G a n z  g r o b e  E i s e n w a r e n :

Ganz grobe E isengufsw aren..................................... 1277 1071 4 171 6 536
Ambosse, Brecheisen etc............................................. 110 82 1348 1 135
Anker, K e t t e n ............................................................. 149 158 227 164
Brucken und B ruckenbestandteile ........................ — — 370 935
D rah tse ile ..................................................................... 13 24 563 515
Eisen, z u  grob. Maschmenteil.etc.rohvorgeschmied. 21 21 969 546
Eisenbahnaclisen, Rader etc....................................... 93 42 6 760 8 381
Kanonenrobre .............................................................. 6 1 7 5
ROhren, gewalzte u. gezog. aus schmiedb. Eisen roh 847 3 298 9 416 11253

G r o b e  E i s e n w a r e n :
GrobeEisenwar., n. abgeschl., gefirn., verzinkt etc. 1 104 875 19 909 19 827
Messer zum Handwerks- oder hauslichen Gebrauch,

unpoliert, unlackiert1 ......................................... 28 36 —
4 000Waren, em aillie rte ..................................................... 60 50 3 768

„ abgeschliffen, gefirnifst, verzinkt . . . . 783 881 13 262 13 524
Maschinen-, Papier- und Wiegemesser1 ................. 25 26 — —
Bajonette, Degen- und Sabelklingen1 ..................... — — — —
Scheren und andere Schneidewerkzeuge . . . . 25 33 — —
Werkzeuge, eiserne, nicht besonders genannt . . 51 56 418 468
Geschosse aus schmiedb. Eisen, nicht weit. bearbeitet 1 — 48 20
D rahtstifte..................................................................... 25 2 7 774 10 569
Geschosse ohne Eleimantel, weiter bearbeitet . . — — 94 —
Schrauben, Schraubbolzen etc. .................................

F e i n e  E i s e n w a r e n :

39 54 620 969

Gufswaren ................................................................. 123 130 1 186 1 610
Geschosse, vernickelt oder mit Bleimiinteln,

37Kupferringen ......................................................... — 1 97
Waren aus schmiedbarem E is e n ............................. 243 264 3 351 3 959
Nahmaschinen ohne Gestell etc................................. 242 430 1 095 1 176
Fahrrader aus schmiedb. Eisen ohne Verbindung 

mit Antriebsmaschinen; Fahrradteile aufser
503 682Antriebsmaschinen und Teilen von solchen . . 28 35

Fahrrader aus schmiedbarem Eisen in Verbindung
11mit Antriebsmaschinen (Motorfahrrader) . . . 3 7 5

1 Ausfuhr unter .Messerwaren und Schneidewerkzeugen, feine, aufser chirurg. Instrumenten".
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E i n  f u lu *  
Januar-Februar

A u s f u h r
J a n u a r - F e b r u a r

u m 1904 1903 1904

Fortsetzung.
Messerwaren und Schneidewerkzeuge, feine, aufser

i t

17

t t

1 375chirurgischen In s tru m e n te n ........................
Schreib- und R echenm asch inen .....................

14 1 189
22 29 12 20

Gewehre fiir Kriegszwecke................................ 1 — 3 27
Jagd- und Luxusgewehre, Gewehrteile . . . . . 17 18 27 23
Nah-, Stick-. Stopfnadeln, Nahmaschinennadeln . 2 2 179 219
Schreibfedern aus unedlen Metallen . . . . 38 18 8 9
Uhrwerke und U h rfu rn itu re n ......................... 6 8 134 158

Eisenwaren im ganzen • • 5 396 7G59 77 513 88 153

M a s c h i n e n :

Lokomotiven......................................................... 60 139 1 426 1489
Lokomobilen ...................................................... 131 72 536 859
Motorwagen, zum Fahren auf Scbienengeleisen .

nicht zum Fahren auf Schienen-
7 2 90 435

geleisen: Personenw agen............................. 68 103 83 187
Desgl., a n d e r e ..................................................... 15 5 50 43
Dampfkessel mit R O h r e n ................................. 52 12 332 871

ohne , ................................ 6 13 178 218
Nahmaschinen mit Gestell, uberwieg. aus Gufseisen 673 561 1238 1353
Desgl. iiberwiegend aus schmiedbarem Eisen 3 9 — —

A n d e r e  M a s c h i n e n  u n d  M a s c h i n e n t e i l e :
Landwirtschaftliche Maschinen . . . . . . 512 610 945 1395
Brauerei- und Brennereigerate (Maschinen) , . 9 11 340 574
Mtillerei-Maschinen ............................................. 67 88 1 022 1 191
Elektrische M aschinen......................................... 109 202 2112 2 392
Baumwollspinu-Maschinen................................ 886 1867 560 478
W eberei-M aschinen............................................ 640 827 1440 1 217
Dam pfm aschinen................................................. 605 655 3 655 3 693
Maschinen fiir Holzstoff- und Papierfabrikation . 38 51 792 1044
Werkzeugmascbinen ......................................... 324 638 3 232 3 783
T u r b in e n ............................................................. 7 39 148 334
Transmissionen..................................................... 24 66 455 565
Maschinen zur Bearbeitung von Wolle . . . . , 295 59 713 981

100 195 998 1379
Ventilatoren fiir Fabrikhetrieb ........................ 13 0 64 106
Geblasemaschinen ............................................. 22 58 32 31
Walzmaschinen..................................................... 113 115 1074 1 517
D.ampfhammer.............................................................
Maschinen zum Durehschneiden und Durchlochen

5 5 18 54

von M etallen ..................................................... 31 89 292 626
Hebemaschinen..................................................... 154 115 1 386 1162
Andere Maschinen zu industriellen Zwecken . . . 1378 1 640 8 045 10 778
Maschinen, iiberwiegend aus H o l z ................ 175 240 218 302

„ Gufseisen . . . 4 344 6 250 20 490 26 159
r „ „ schmiedbarem Eisen . 678 76S 6 420 6 615
„ „ „ ander. unedl. Metallen 135 75 195 224
Maschinen und Maschinenteile im ganzen . G 347 8 251 31 256 38 655

Kratzen und Kratzenbeschlage......................... 15 21 64 GG

A n d e r e  F a b r i k a t e :

Eisenbahnfahrzeuge.............................................' 9 4 1897 3 444
Andere Wagen und S c h l i t te n ........................ 27 20 23 10
Dampf-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz O 2 4 — 3
Segel-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz zn — — — —
Schiffe fiir die Binnenschiffahrt, ausgenommen

18die von H olz....................................................., 9 9 13
Zusammen: Eisen. Eisenwaren und Maschinen . t 43 607 53 076 Gil 431 477 562
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Eisetwerbrauch im Deutschen Reiche einschliefslich Luxemburg bis 1903.
(Nacli einer vom „Yerein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" aufgestellten Statistik.)

1 1880
t

1890
t

1900
t

1901
t

1802
t

1903
t

1. lloohofenproduktion..................................... 2 729 038 4 658 451 8 520 541 7 880 088 8 529 900 10 017 901
2. Einfuhr:

a) Roheisen aller Art, altes Brucheisen 238 572 405 627 827 095 293 866 174 990 218 327
h) Materialeisen und Stahl, Eisen- u. Stahl* 

waren, einschl. Maschinen aus Eisen 64 893 143 169 254 235 174 468 144 120 156 667
Zuschlag zu letzterem behufs Reduktion 

auf Roheisen 331/3 ° / ° ......................... 21 631 47 723 84 745 58 156 48 040 52 222
Summę der Einfuhr 325 096 596 5)9 1 166 075 526 490 367 150 427 216

Summę der Produktion und Einfuhr 3 054 134 5 254 970 9 686 616 8 406 578 8 897 050 10 445 117
3. Ausfuhr:

a) Roheisen aller Art, altes Brucheisen . 318 879 181 850 190 505 303 846 516 165 527 317
b) Materialeisen und Stahl, Eisen- u. Stahl- 

waren, einschl. Maschinen aus Eisen 
Zuschlag 33’/a °/o .....................................

737 041 864 127 1 589 079 2 250 168 3 010166 3 200 547
245 680 288 042 529 693 750 056 1 003 389 1 066 849

Summę der Ausfuhr 1 301 600 1 334 019 2 309 277 3 304 070 4 529 720 4 794 713
Einheimischer Verhrauch (1 -f-2 — 3) . . . . 1 752 534 | 3 920 951 7 377 339 5 102 508 4 367 330 5 650404

F. d. K o p f .................................... kg 39,3 81,7 131,7 90,3 76,6 98,1
Eigene Produktion f. d. K o p f ................ kg 61,2 97,1 152,1 139,5 149,6 173,9

Berichte iiber Yersammlungen aus Fachyereinen.

W est of Scotland Iron and Steel 
Institute.

In der am 11. Dezember 1903 in Glasgow ab- 
gelialtenen Sitzung hielt 15. H. Br ough,  der Sekretar 
des Iron and. Steel Institute, einen Yortrag iiber die 

Eiscnorzvorriit<! d e r  W eit, 
in weichem er nach einem kurzeń Riickblick auf die 
Entwicklung des Eisenhiittenwesens in England die 
folgende Zusammenstellung gah, die die Beteiligung 
der yerschiedenen Lauder an der Weltforderung von

nerz im Jahre 1901 zeigt: 1000 t 0 0
Vereinigte Staaten . . . . . 29 727 33,7
GroBbritannien . . . . . . . . 12 471 14,1
Deutschland........................ . 12 309 14,0
Spanien................................ . 8 032 9,1
RuBland................................ . 5 890 6,6
F ra n k re ic h ........................ . 4 868 0,0
L uxem burg ........................ . 4 526 5,1
Sehweden............................ . 2 840 3,2

. 1924 2,4
[Jngarn ................................ 1 660 1,8
Neufundland........................ 750 0,8
G riechen land ..................... 532 0.6
A lg e r ie n ............................. 522 0,5
B elgien ................................ 260 0,3
Italien ................................. 236 0,2
Bosnien................................ 125 0,1
K anada................................ 71
I n d i e n ................................ 65 —
Japan .................................... 65 —
Australien............................ 26 —
Norwegen............................ 18 —
P o r tu g a l ............................. . 1 5 —
Andere L i in d e r ................. . 1460 1,6

88 392 —
VIII..*

Im Jahre 1902 betrug die englische Eisenerz- 
fórderung 13 641000 t. Dieselbe geniigte dem Bedarf 
nicht, so dali noch 7008368 t auslitndisches Erz ein- 
gefuhrt wurden, wovon 82 °/o von Spanien, 5,2 °/o von 
Griechenland, 3,4 °/o von Algerien, 2,8 °/o von Italien 
(Elba), 1,G °/o von Sehweden, 1,4 °/o von Neufundland 
und klcinere Mengen von Frankreich, der Tiirkei, 
Deutschland, Portugal, RuBland und Australien he- 
zogen wurden. In England ist das wichtigste Eisen- 
erzreyier Cleveland, welches im Jahre 1902 40,2 °/o der 
englischen Erzforderung lieferte; dann folgen Lineoln- 
shire und Northamptonshire mit 26,7 °/o, Cumberland 
mit ll,7°/o, Sehottland mit 6,2 °/o und Staffordshire 

j mit 6,1 °/o.
Der Yortragende scliilderte liierauf an der Hand 

| von Lichtbildern die Yerliiiltnisse der wichtigsten
1 Eisenerzgruben in England, den Vereinigten Staaten, 
i Spanien und anderen Landern und sprach zum Sclilnfi 
i seine Meinung dahin aus, daB die reichen Erzlager 
i von Bilbao und Elba zwar der Erschiipfung entgegen- 

sahen, dagegen aber noch grofie Vorrate von Eisenerz 
im nordlichen Skandinayien, siidlichen Spanien, ferner 
in Algerien, Kanada, Kuba, Siidamerika, ludien und 
China yorhanden seien. Bei der zukiinftigen Erz- 
yersorgung Englands werde die Entwicklung des ba- 
sischen Martinprozesses, fiir welchen passende Erze 
in geniigenden Mengen leicht erhaltlich seien, wahr
scheinlich eine wcsentliche Rolle spielen.*

In der an den Yortrag sich anschlieBenden Dis- 
kussion wies F. L. Macleod auf die Tatsache hin, 
daB die Jahresfórderung der Bilbaogruben seit 1899 
yon 6200000 auf unter 5 000000 t herabgegangen sei; 
die Preise seien hoch und dies hahe zum Teil Anlalł 
gegeben, alte Gruben, welche man eigentlich nicht 
mehr ais bauwiirdig betrachtet habe, wieder aufzunehmen. 
Seit 1884 seien indessen neue Lager bei Bilbao nicht

* Vergl. „Stahl und Eisen“ 1904 Nr. 5 S. 327.
4
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mehr entdeckt worden und man miisse mit der Wahr- 
scheinliclikeit rechnen, daB der Bergbaubetrieb im 
Bilbao-Revier in etwa 10 Jahren im wesentlichen be- 
endigt sein wurde. Mehrere andere Redner wiesen 
gleichfalls auf die Bedeutung des basischen Prozesses 
fiir die zukiinftigc Entwicklung des Eisenhiittenwesens 
hin; auch die Moglichkeit der Verarbeitung von bri- 
kettiertem Erz wurde erórtert.

Iron and Steel Institute.

Die diesjiihrige Friihjahrsversammlung findet am 
5. und 0. Mai in London statt. Auf der Tagesordnung 
stehen folgende Vortrage:

1. Fiir metallurgischeZwecke geeignete Pyrometer 
(Kommissionsbericht).

2. tjber Koksofen. Von Sir Lowthian Bell 
(Middlesbrough).

3. Uber Troostit. Yon H. C. Boynton (Harvard 
Uniyersity).

4. Die Erstarrung und die kritischen Haltepunkte 
von Eisen-Kohlenstofflegienmgen. Yon II. C.
11. Carpenter und B. F. E. Keeliug. (National 
Physical Laboratory).

5. Durch Ferrosilizium veranlaBte Esplosionen. 
Yon A. Duprć und Captain M. I?. Lloyd.

6. Die themiische Leistungsfiihigkeit des Iloch- 
ofens. Von W. J. Foster (Darlaston).

7. Die Erzeugung und Warmebehandlung von Stahl 
in grofien Massen. Von Cosmo Johns (Sheffield).

8. Die Herstellung von Roheisen aus Rriketts zu 
Herriing. Von Professor H. Louis (New- 
castle-on-Tync).

American Society of Civil Engineers.

Nach einer uns zugegangenen Mitteilung hat der 
Sckretiir der American Socicty of Civil Engineers sein 
lebhaftcs Bedauern dariiber ausgesprochcn, dat! aus 
Deutschlaud keinc Originalaufeiitze („papers“), sondem 
nur schriftliche Beitrage zur Diskussion in Aussicht 

estellt werden, und hofft doch noch auf Aufsatze im 
inne des Programms* insbesondere aus dem Gebiete 

! des Berg- und Hiittenwesens, wie sie auch aus anderen 
Landem zugesagt sind. In bezug auf diese Original- 
aufsiitze sei bemerkt, daB, wenn die letzteren in deutscher 
Sprache geliefert werden, die Ubersetzung seitens der 

| Kongrefileitung besorgt wird, obwohl die Einlicferung 
in englischer Sprache schon der Zeitersparnis wegen 
bevorzugt wird.

ł  „Stahl und Eisen“ 1904, Heft 7 S. 420.

Referate und kleinere Mitteilungen.

Kolilenfordcnmg Natals im Jah re  li>0:5.
Nach der amtlichen Statistik belief sich dieKohlen- 

forderung Natals im Jahre 1903 auf 724965 t gegen 
C09418 t im Yorjahr.

(K achrlchten fur H andel und Industrie  
Tom 29. Marz 1904.)

Spaniens Eisenindustrie im Jjiliro 1903.
Nach einer in der „Revista Minera11 unter dem 

24. Marz d. J. veroflentlichten „Statistik der spanischen 
Eisenindustrie" verteilte sich die E r z f o r d  e r u n g  in 
den Jahren 1902 und 1903 auf die einzelnen Provinzen
wie folgt:* 1902  1903

t  t
Vifccaya................................. 5 059 405 4 760 000
Santander............................  1 133 530 1 360 000
M u rc ia ................................  629 421 735 000
Almeria und Granada . . 365 945 725 000
S e v illa ................................  407 650 410 000
L u g o ....................................  96 218 170 000
O viedo ................................  60 522 58 000
Navarra................................  24 217 58 300
Guipuzcoa............................  61 195 117 300
Malaga und Jaen . . . .  52987 65000
Huelva, Burgos, Logrońo,

Albacete, Sorria, Gerona
und die ubrigen Provinzen 13 465 20 000

7 904 555 8 478 600
Der groflte Teil der Erzforderung liegt in den 

Handen von drei Gesellschaften, niimlich der „Orco- 
nera“, „Franco-Belga“ und „Martinez Rivas“ in Bilbao. 
Dieselben gewannen:

* Die Zahlen fiir das Jahr 1902 sind etwas zu 
niedrig bemessen, da die Summę von Ausfuhr und 
inlandischem Yerbrauch 8 300000 t ergibt. Die Zu- 
nahme der Erzeugung bleibt demnach unter 200000 t.

Orconcra Franco-Belga
Martinez.
Rlvas

1902 1902 1902
t t t

C am p an il................
Gerosteter Spat . . 
Rubio inferior . . .

813 995 
7 282 

67 005

324 506 
40 067 

163 836 
90 084

413 147 

39 427

888 282 618 493 452 574

1903
t

1903
t

1903
t

C am p an il................
Gerosteter Spat . . 
Rubio inferior . . .

781 604 
8 530 

69 005 
-

329 200 
37 476 

137 535 
86 544

369 212 

4 501

859139 590 755 373 713
Die E i s e n e r z a u s f u h r  belief sich im Berichtsjahr 

auf 7 692 214 t gegen 7 560 020 t im Jahre 1902; die 
Zunahme betragt daher 132194 t. Die Erzausfuhr 
verteilte sich auf die einzelnen Liinder wie folgt:

G roB britannien................  5 377 705
Holland (fiir Deutschland) . 1225 609
F ra n k re ic h .........................  336 980
B elgien................................  363 364
Osterreich............................  56
Deutschland........................  212 813
Vereinigte Staaten . . . .  142792
Englische Kolonien. . . .  —
K u b a ..................................... 161
Danemark........................ .... —
I t a l i e n ................................. 342
P o r tu g a l ............................. 1
Schweiz................................  1

1903

4 947 028 
1 727 884 

415 757 
321 994

161 445 
101 038 

16 950 
75 
43

Insgesamt . . .  7 659 824 7 692 214
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Der E i s e n v e r b r a n c h  betrug:

P ro rin ze n W erke 1902
t

1903
t

Yizcaya j Altos Hornos de Yizcaya 
San Francisco del Desierto 
Santa Ana de Bolueta . 
Purisima Concepcion . .

360 132 
79 354
5 200
6 000

368 967 
78 716
5 200
6 000

Asturien j
Insgesamt . . . .  

Mieres y Quiros . . . .  
Duro Felguera . . . .  
Moreda y Gijon . . . .

449 686 
47 400 
38 377 
40 274

458 883 
49 600 
49 730 
39 911

San- 1 
tander i

Insgesamt . . . .  
Nueva Mon tafia . . . .  
La M erced ....................

126 051 

2 814

139 241 
73 416 

1252

Guipuz- /  
coa (

Insgesamt. . . . !| 2 814 
San Pedro, Elgoibar . . jj 10 033 
Y e r g a r a .........................; —

74 668 
10 100 
6 000

Navarra
Alava

Logrońo
Malaga

Insgesamt . . . .  
Fnndiciones de Bidasoa
A r a y a ............................
la Ń u m an c ia .................
Altos Hornos de Malaga 
Sonstige Werke . . . .

10 033 
8423 
9 224 

800 
73 838 
50 000

16 100 
9 568 
9 883 

800 
71522 
50 000

Insgesamt . . . .  
Zunahme . . . .

730 869 830 665 
99 796

An R o h e i s e n  wurden erzeugt:
1902 1003

t t
Y izcay a ............................. 227296 233556
A sturien .................... ...  54617 62369
S an ta n d e r........................ .... . 1313 34 753
M a la g a .....................................  34 789 33167
Ubrige Provinzen....................  12 732 16 439

Insgesamt . . . 330 747 380 284 
Zunalime . . .  — 49 537

Die St ah l  e r z e ugung  stellte sich im Jahre 1903 auf:

Bcssemer- M&rtin* Puddel-
Stah! 

und Fisen, 
gewalzt 
oder ge- 
schmiedet

b locke* blocke eisen

t t t t

Vizcaya . . . .  
Asturien . . . .  
Ubrige Provinzen

105 263 61166 
28 713 
4 500

7 394 
26156 
19 738

190 487
42 734 
29 508

• 105 263 94 379 53 288 262 729

Die R o h e i s e n a u s f u h r  betrug 50188 t (gegen 
31526 t im Jahre 1902) nnd verteilte sich wie folgt:

B estim m ungslander
1902

t
1903

t
GroBbritannien . . . 7 744 32 251
Dentschland . . . . 1 570 9 280
Ycreinigte Staaten — 2 655
H o lla n d .................... 126 1 373
K u b a ........................ — 2 080
F rankreich ................ 536 1 104
Ita lien ........................ . 20 823 543
Ubrige Lander . . , 727 902

31 526 50 18S

* In Bessemer-, Robert-, Tropenas- und Walrand- 
Konvertern hergestellt.

D er B rand  In R ocheste r.
Im Anschlufi an den in letzter Nummer veroffent- 

lichten Aufsatz iiber den Brand in Baltimore mogen 
im nachstehenden nach einem durch zahlreiche Abbil- 
dungcn erlauterten Bericht der Zeitschrift „Engineering 
News“ Heft 10 einige weitere Mitteilungen uber ein 
Groflfener folgen, das am 25. nnd 26. Februar d. J.

• in Rochester wutetc.
Yon diesem GroBfeuer wurden im ganzen 7, zu 3 

und 4 gegeniiber liegende Gebaude in der Division 
Street (Ecke St. Paul Street), von welchen 5 zur 
Gattung der Warenhauser gehorten, betrofFen; der 
Schaden belanft sich annśibernd anf 3 000000 Dollars. 
Von den Gebiiuden wurden 6, darunter 4 Warenhauser 
von 5 bis 6 Stockwerk Hohe, dereń Innenkonstruktion 
aus Holz oder ungeschutztein Eisen bestand, entweder 
dnrch das Feuer zerstort oder stiirzten durch die Er- 
hitznng der ungeschiitzten Eisenkonstruktionen bis zur 
Tragunfahigkeit wahrend des Brandes ein. Nur ein 
vor etwa 10 Jahren an der Eeke St. Paul Street ge- 
legenes Warenhaus von 13 Stockwerken mit selbst- 
tragenden AuBenwanden aus Granit und innerer fener- 
geschiitzter Eisenkonstruktion ist erhalten nnd wurde 
sogar noch ein groBer Teil des inneren Ausbaues und 
des Warenbestandes vom Feuer verschont, da es ge- 
lang, das Feuer abzuloschen. Die tragenden inneren 
gufieisernen Rundsaulen und Stahltrager waren mit 
feuerfesten Steinen ummantelt; zn den Zwischendecken 
und Zwischenwanden hatte man feuerfeste Rohlstcine 
verwendet. Alle diese Teile haben durchweg das bei 
dem Brande in Baltimore beobachtete Verhalten ge- 
zeigt, jedoch ist der Feuerschutz der Sanlen und unter 
den Flanschen der Deckentriiger vermutlich infolge 
der Loscharbeiten yielfach zerstort und abgefallen.

Die Ubertragung des Feuers von einem Gebaude 
zum andern erfolgte in dem vorliegenden Falle 
wiederum teils durch die nngeschiitzten Fenster, teils 
jedoch durch mehrere vorhandene Yerbindnngsoffnungen 
nnd Verbindungsgiinge, welche zwischen drei Gebauden 
behnfs gemeinschaftlicher Benutzung durch eine Firma 
angelegt waren und bei welchen die erforderlichen 
fenersicheręn Abschliisse fehlten. Die bei der Be- 
schreibung des Brnndes in Baltimore gezogenen Schliisse 
sind durchweg anch fur dieses Fener zutreffend.

ir .  l .

B u rg ers  E isenpanzero fen .
Im Anschlufi an den in letzter Nummer unter 

obigem Titel veroffentlichten Aufsatz werden Tnoch 
nachstehende Angaben von Interesse sein, die einem 
Zeugnis der Gewerkschaft Deutscher Kaiser iiber ihren 
Panzerhochofen entnommen sind :

„Der Koksverbrauch“, schreibt die genannte Firma, 
„stellt sich durchaus nicht hoher ais derjenige unserer 
anderen Hochofen in Steinkonstruktion (etwa 11 Koks 
auf 1 1 Thomaseisen).

Der Kiihlwasserverbrauch betragt zurzeit 2 ! s bis 
3 cbm i. d. Minutę bei einer Erwarmung von etwa 15 
auf 35 Grad. Wir glauben jedoch, daB dieser Wasser- 
verbrauch sich nicht unwesentlich rednzieren laBt, 
weil wir der Yorsicht wegen im Anfange reichlich 
Wasser geben wollten. Im ubrigen macht die ganze 
Konstmktion einen iiberaus soliden und vertrauen- 
erweckenden Eindrnck.“

Anch fur die Dortmunder Union ist, wie wir 
horen, ein Panzerhochofen im Bau begriffen.

Y erw endbarke it von em a illle r ten  K ocligesch lrren .
Inspektor S c h l e g e l ,  Yorstand der stadt. Unter- 

suchungsanstalt fur Nabrungs- und GenuBmittel zn 
Niirnberg, hat vor dem NiirnDerger Yerein fur ijffent-
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liche Gesundheitspflege einen Yortrag gehalten, in 
dem er u. a. die l'rage der Yerwenabarkeit von 
eraaillierten Kocligeschirren behandelt, eine Frage, die 
bekanntlich schon ofter in der Tagespresse sowie in 
medizinischen Fachzeitschriften den Gegenstand von 
Erorterungen gebildet bat.* Selilegel spricht sich hier- 
iiber wie folgt aus:

„Die Fabrikanten emaillierter Kochgeschirre haben 
es yollstandig in der Hand, gleichwertige Geschirre 
herzustelleu, wahrend der Topfer fiir eine Yollkommene 
GleichmaBigkeit der Glasur seiner Fabrikate niemals 
eine sichere Garantie iibernehmen kann. Eine gute 
Emailglasur wird zwar anfangs ebenfalls von schwach 
sauren und alkalischen Fliissigkeiten, wie sio teilweise 
unsere Speisen darstellen, angegriffen; aber diese An- 
greifbarkeit nimmt bei guten Glasuren rasch ab. Die 
aus. einer Emailglasur gelosten Substanzen bestehen 
vorzugsweise aus Wasserglas, Salpeter und Borax. 
Zinn ist nur seiten darunter und dann hochstens in 
Spuren. Die Menge der gelosten Glasurbestandteile 
soli nicht mehr ais 0,5 g auf 1 1 Fliissigkeit betragen. 
Es gibt aber auch Geschirre im Handel, und ins- 
besondere sind dies die billigen Sorten mit einer 
weichen Dockglasur, aus welchen bedeutend groflere 
Mengen gelost werden. Wenn nun auch hiergegen in 
gesundheitlicher Beziehung keine Bedenken bestehen, 
so ist die fortwśihrende Angreifbarkeit der Glasur in
sofern nachteilig, ais sie eine rasche Abnutzung des 
Emails und unter Umstiinden auch ein Rissigwerden 
und Abblattern desselben herbeifiihrt. In den ent- 
standencn Rissen konnen sich Speisereste festsetzen, 
die durcli die eintretende Zersetzung unsere Gesund- 
heit zu gefiirden imstande sind, und die Beimengung 
von Emailsplittern in Speisen hat. man ebenfalls 
ais Drsache von Erkrankungen angesehen. Derartig 
schlechte Emailgeschirre lassen sich aber sehr leicht 
erkennen, man braucht sie nur kurze Zeit mit Essig 
auszukoclien. Dabei darf die Glasur nur wenig von 
ihrem Glanz einbiiBen; wird sie dennoch matt und 
rauh, so soli das Geschirr zur Zubereitung und zum 
Aufbewahren von Speisen keine Verwendung finden. 
Die meisten Fabriken liefern in dieser Hinsicht eine 
gute Ware, wenn sie auch teurer ais die auf Hessen 
und Jahrmarkten feilgelialtene ist.“

(Nach „B latter fu r Yolksgesundhełtspflego**, 
F eb ruar 1904.)

Dortmund -Emskanal.
Die neueste offizielle Denkschrift iiber die Ent

wicklung des Verkehrs auf dem Dortmund-Emskanal 
und im Emder Hafen liefert sehr willkominene Er- 
giinzungen der friiher iiber diese Verkehrsverhaltnisse 
veroffentlichten Zahlen. Der Kanał ist zwar schon im 
August 1899 eroffnet worden, es sind indessen auch 
in den folgenden beiden Jahren 1900 und 1901 von 
281,39 km Gesamtlange nur 225,9 km im Betriebe 
g«wesen. Der volle Betrieb auf allen drei Strecken 
(Herne—Henrichenburg, Dortmund—Henrichenburg und 
Henrichenburg—Emden) ist erst 1901 aufgenommen, 
welches Jahr daher ais erstes volles Betriebsjabr an- 
zusehen ist. In den Jahren 1901 auf 1903 ist der 
Yerkehr sehr bedeutend gestiegen. Der Hafen von 
Leer, dessen Kanalverkehr von 39184 auf 40111 t 
gewachsen und dessen Seeverkebr sogar von 91 051 
anf 59 775 t gesunken ist, macht — abgesehen von 
sonstigen rein zufalligen kleinen Schwankungen in 
den jeweiligen Zahlen — allein eine Ausnahme. Wie 
stark im iibrigen der Yerkehr gewachsen ist, zeigen 
folgende Ziffern fiir 1903 und 1901, von denen die 
fiir 1901 in Klamiiiern gesetzt sind.

Der Gesamtwasserrerkehr stellte sich wie folgt: 
In Emden Ankunft 773125 (370 976) t, Abgang

* „Stahl und Eisen“ 1904 Nr. 2 S. 119.

778558 (317 962) t, in Papenburg 25 549 (5014) bezw.
49 793 (2855) t, in Munster 142 601 (114 675) bezw.
11 528 (9863) t, in Dortmund 305 520 (111 380),
bezw. 67 660 (46 368) t. Der Versand vom Schiff auf 
die Bahn betrug in Emden, Leer, Papenburg, Lathen, 
Meppen, Lingen, Saarbeck, Munster, Eving, Dort
mund, Rauxel, Recklinghausen-Bruch, Herne: 193 642 
(154 272) t. Die bedeutendste Station fiir den Umschlag 
vom Schiff auf die Bahn ist MUnster, dessen bcide 
Hafen 85 615 (65 395) t zur Bahn liefert,en. Von der 
Bahn auf das Sehiff wurden geliefert: in denselben
Stationen auBer Rauxel 269 669 (127 334) t. Die be
deutendste Station fiir den Umschlag von der Bahn 
auf das Schiff ist Emden, dessen Hśifen 108 615 
(18 614) t empfingen. Der Durchgangsverkehr an der 
Schlcuse zu Meppen bezifferte sich auf 830 689 
(423 418) t. Da dieser Durchgangsverkehr von Meppen 
fiir den Gesamtverkehr des Kanals besonders charakte- 
ristisch ist, mogen fiir ilin noch einige niiliere Ziffern 
gegeben werden. Zn Berg passierten Meppen: Holz 
36843 (35 296) t, Getreide (das, statt wie bisher 

roBtenteils vom holliindischen Hafen Rotterdam, vom 
eutschen Hafen Emden kommt) 165098 (112248) t, 

Erze 209717(63278) t ;  zu Tal: Erze 5568 (6808) t, 
Eisen und Stahl 50134 (25864) t, Kohlen 232 957 
(88956) t. Im Jahre 1898, also vor der teilweisen 
lnbetriebnalimo des Kanals, betrug der Durchgangs- 
verkehr fiir Meppen zu Berg: 17 539, zu Tal 16272, 
zusammen 33 811 t, im Jahre 1903: 490596 bezw.
340 093, zusammen 830 689 t.

Im ganzen zeigt jedenfalls der Kanał in den 
ersten drei vollen Betriebsjahren 1901 bis einschl 
1903, daB er, obgleicli ihm jetzt seine Verbindungen 
nach Westen und Osten noch fehlon, immerhin einen 
betrachtlichen Eigenverkehr entwickelt. Besondere 
Bedeutung durfte mit der Zeit der Verkehr in Sec- 
leichtern erlangen, welche Kohlen und Koks, die sie 
zum groBten Teil unmittelbar an den Zechen ein- 
genommen haben, nach Hafen der Nordsee und noch 
viel mehr nach solchen der Ostsee faliren, wahrend 
sie von dort Holz und Getreide nach Emden und 
kanalaufwarts gelegenen Orten bringen.

Haftpfliclilversiclierung'.

Nach langeren Vorverhandlungen ist am 19. Marz 
d. J. vom Kaiserlichen Aufsichtsamt fiir Privat-Yer- 
sieherung die Griindung eines Haftpflichtverbandes der 
deutschen Eisen- und Stahlindustrie genehmigt worden, 
welcher die Mitglieder der dem Verband Deutscher 
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften angehorenden 
Genossenschaften ais Versicherungsverein auf Gegen- 
seitigkeit gegen die Anspriiche ans Haftpflichtfallen 
zu versichern bestimmt ist. Es handelt sieli hier um 
eine Gegenseitigkeitsgriindung der deutschen Industrie 
auf dem Gebiete der Haftpflichtversicherung, wie sie 
von iihnlichem Umfang bisher noch nicht. ins Leben 
gerufen wurde; umfaBten doch die in den beteiligten 
Eisen- uud Stahl - Berufsgenossenschaften vereinigten 
Betriebe im Jahre 1902 841768 Arbeiter mit runil 
860 Millionen Mark Lohnen. Der Griindungsfonds 
des Yerbandes betragt 500000 J t  und ist durch frei- 
willige Zeichnungen aufgebracbt. Gegen eine zai starkę 
Inanspruchnahme schiitzt den Verband ein mit der 
Allgemeinen Osterreichischen Unfallversicherungs-Ge- 
sellscliaft, Direktion fiir Preufien, abgeschlossener 
Riickversicherungsvertrag, laut welcbem diese Gesell
schaft fiir Schiiden von mehr ais 5000 JL ointritt. Die 
Priimien des Verbandes sind nach seitherigen Er- 
fahrungen berechnet nnd stellen sich bedeutend niedriger 
ais bei den Privatgesellschaften. Die Versicherung 
umfaBt nicht nur die unmittelbaren Betriebsgefahren, 
sondern auch das Privatrisiko der Unternehmer, ohne
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daB hierfiir besondere Priimienzuschliige erhoben Berufsgenossenscbaften. Durch die enge Yerbindung
werden, wie iibcrhaupt die Priimienbemessung auf den mit der berufsgenossenschaftlichen Organisation wird
einfachsten Grundlagen (den den Bcrufsgenossenschaften eine wesentliche Yereinfachung des Venvaltungs-
naehzuweisenden Lohnsummen) beruht. Die Zentral- apparates und eine Yerbilligung der Kosten herbei-
stelle des Verbandes befindet sich in Saarbrucken ; gefiihrt. Es darf erwartet werden, dafi dieser Verband
aufierdem ist der Verband in Sektionen eingeteilt, auch in weiteren Kreisen der Industrie lebhaftes Inter-
entsprechend den Bezirken der Eisen- und Stahl- esse erwecken wird.

Bt icherschau.

Atisfuhrlichefi llatidbuch der Eisenhiittenkunde. G e
w innung  und Y e ra rb e itu n g  des E isons in  tlieo- 
re tisch e r und p rak tisc lie r  B eź iehnng  u n te r 
besonderer B eriicksich tigung  der deutschen 
V erh illtn isse  von D r. H e r m a n n  W e d d in g ,  
K onig l. PreuB iscliem  G eheim en B e rg ra t und 
P ro fesso r an  der B ergakadem ie  und der Tech- 
nischen H ochschule zu B erlin . Z w eite, voll- 
komm en u m gearbe ite te  A u flag e  von des V er- 
fassers B ea rb e itu n g  von „D r. Jo lm  P ercy s  
M eta llu rgy  of iron  and  s te e l“ . In  v ie r  B anden. 
M it zah lre ich en  H o lzschn itten , pho to typ isehen  
A bbildungen  und  T afe ln . D r it te r  B an d : Die 
G ew innung  dos E isen s  aus den E rzen . E rs te  
L iefe rung . D ruck  und  V erlag  von F ried rich  
V iew eg und Sohn in  B raunschw eig  1 904 .

Seitdein die erste Auflage des beriihmten Wedding- 
schen Handbuches vollendet wurde, ist ein Zeitraum 
von drei Jahrzehnten verflossen, in dem sich die ein- 
sclmeidendsten Veranderuugen sowohl auf dem Gebiete 
des Eisenhiittenwesens ais auch auf dem des ihm ver- 
wandten Maschinenbaues vollzogen haben. Diesem 
Umstand entsprechend hat auch der Yerfasser, der mit 
uuermiidlichem Fleifi und bewundernswertem Geschick 
dem reifienden Strom der industriellen Entwicklung 
gefolgt ist, den Yeranderungen in Theorie und Praxis 
des Eisenhiittenwesens Rechnung getragen, indem er 
zunachst ais Ergiinzungsbande „den basischen Bessemer- 
oder ThomasprozeBu im Jahre 1884 und die „Berech- 
nungen bchufs Beaufsichtigung und Veranderung des 
Betriebes eines Hochofens“ im .Jahre 1888 folgen lieli. 
Im Jahre 1891 erschien alsdann die erste Lieferung 
des die allgemeine Eisenhiittenkunde umfassenden ersten 
Bandes der zweiten Auflage, dem die zweite und dritte 
Lieferung desselben Bandes iu den Jahren 1893 und
1896 folgten. Dazwischen fallt noch die Herausgabe 
der „Eisenprobięrkunst11 im Jahre 1894. Die einzelnen 
Lieferungen des zweiten Bandes der neuen Auflage, 
welcher die Grundstoffe der Eisenerzeugung behandelt, 
erschienen in den Jahren 1897, 1898, 1900 und 1902. 
Die erste Lieferung des dritten Bandes, welcher die 
Gewinnung des Eisens aus den Erzen darstellt, liegt 
heute vor. In Ubereinstimmung mit der Fiille des 
anschwellenden Materials ist auch der Umfang des 
Werkes gewaclisen, der schon jetzt den stattlichen 
Betrag von 2783 Seiten erreicht hat. Diese Ausfuhr- 
lichkeit ist durch den doppelten Zweck bedingt, welchen 
das Weddingsche Handbuch nach dem Vorwort erfiillen 
soli, niimlich einerseits dem Studierenden der Eisen- 
httttenkunde eine folgerichtige Entwicklung der gegen
wartig in der Praxis gebrauchten Vorrichtungen und 
Vorgange zu geben, anderseits dem in der Praxis 
stehenden Eisenhuttenmann ein Nachschlagewerk fiir 
alle Zweige und Fiille zu schaffen. Niemand wird urahin 
konnen, die erstaunliche Arbeitskraft und Schaffens-

freudigkeit zu bewundern, mit welcher der Verfasser, 
der bekanntlich vor kurzem seineh 70. Geburtstag be- 

| gangen hat, an seine gigantische Aufgabe herangetreten 
ist uud sie zu erfiillen versucht. Leider liegt es in 
der Natur der Sache und ist auch aus der obigen Zu- 

. sammenstellung ersichtlich, dafi mit der Grofie der 
gestellten Aufgabe auch die Zeitraume wachsen, in 
denen die Behandlung der einzelnen Gebiete vollendet 
wird. Seit dem Erschoinen der ersten Lieferung des 
ersten Bandes der neuen Auflage sind jetzt 13 Jahre ver- 
flossen; es konimt demnach auf die Lieferung ein Zeit- 
raum von einundeinhalb bis zwei Jahren, so dafi, wenn 
das Werk in demselben Mafie fortschreitet wie bisher, 
wohl noch ein weiteres Jahrzehnt vergehen diirfte, ehe 
es vollendet vorliegt. Es bedarf nicht des Hinweises, 
dafi in einer raschlebigen Zeit wie der unsrigen, in 
der in dem angegebenen Zeitraum ein normales Eisen- 
werk in dor Regel zweimal vollstiindig umgebaut 
wird, der Anfang iiingst veraltet ist, ehe das Ende 
erreicht wird. Eine zweite Folgę dieser Ausfiihrlich- 
keit ist der unverhaltnismiifiig breite Raum, den die 
historische Entwicklung des Eisenhiittenwesens ein- 
nimmt, eine Behandlung des Stoffes, zu der um so 
weniger Veranlassnng vorliegt, ais die Geschichte des 
Eisens bekanntlich schon von Meisterhand geschrieben 
worden ist. Die Tendenz des Verfassers, die Eiscn- 
hiittenkundę unter dem Gesichtswinkel der historischen 
Entwicklung zu betrachten, tritt vor allem iu der vor- 
liegenden Lieferung zutage, iu welcher alte Ofen- 
konstruktionen und alte Apparate ausfiihrlicli beschrieben 
und bildlich dargestellt sind, die langst in die Rumpel- 
kammer der Technik gehóren und die man in einer 
modernen Eisenhiittenkunde ebensowenig suchcn wird, 
wie alte Gasanalysen, dereń Wert bei der Unyoll- 
kommenheit der damaligen Methoden doch nur ein 
zweifelhafter ist. So ausgedehnt ist dieser historische 
Teil in der vorliegenden Lieferung, dafi dariiber die 
modernen Konstruktionen zu kurz gekommen sind und 
der praktische Eisenhuttenmann, der gerade die neuesten 
Ofenkonstruktionen im Zusammenhang dargestellt finden 
rnochte, das Buch enttauscht aus der Hand legen wird.

Fiir die Schule liegt die Gefahr nahe, dafi Lelirer 
und Lernende die Bedeutung des historischen Entwick- 
lungsgangs iiberschiitzen und dafi ihm ein zu breiter 
Raum in den Vorlesungen eingeriinmt wird, so dafi 
nicht nur kostbare Zeit verloren geht, sondern aucli 
der Studierende beim Beginn der Vorlesungen, d. h. 
zu einer Zeit, in der er am frisęhesten und aufnahme- 
fśihigsten ist, ermiidet wird. Uber diesen ubelstand 
wird ubrigens aucli auf anderen Lehrgebieten, so des 
Maschinenbaues, vielfach geklagt.

Wenn wir diesen Betrachtungen hier Raum geben, 
so geschieht dies nicht, um die Leistungen des Ver- 
fassers herabzusetzen, dessen hervorragende Yerdienste 
um das deutsche Eisenhiittenwesen jedermann freudig 
anerkennen wird, sondern um von neuem festzustellen, 
dafi das Gebiet des Eisenhiittenwesens langst iiber das 
Wissen und Konnen eines Einzelnen herausgewachsen 
ist, selbst wenn dieser seit BO Jahren so mit den Port-
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schritten aufwuchs, wie dies bei dem Yerfasser in fast 
einzig dastebender Weise der Fali ist. Es ist eine 
pbysische Unmoglichkeit, die lawinenartig anwachsende 
Summę von Erfahrungen und Forschungsergebnissen, 
die tagtaglieh auf den verschiedenen einschlagigen Ge- 
bieten gemacht werden, in sich aufzunehmęn und zu 
verarbeiten. Wenn daher die deutsche eisenhiittenman- 
nische Wissenscliaft nicht yerflacheu und die deutsche 
eisenhuttenmannische Technik nicht in die Gefahr ge- 
raten soli, im Wettbewerb der Volker zuriickzubleiben, 
dann mufi eine Arbcitsteilung erfolgen, wic solche anf 
technischem Gebiet schon vie!fach durchgefiihrt ist. Es 
mufi das Bestrcben aller beteiligten Kreise sein, die 
diesem Zweck entspreehenden Reformen unseres eisen- 
huttenniłinnischen Unterrichts durehzusetzen und unter 
ZurUckstellung aller kleinlichen Bedenken und Sonder- 
interessen nur dem,einen Ziele zuzustreben, namlich 
die deutsche eisenhuttenmannische Wissenschaft auf 
diejenige Hohe zu heben und auf derjenigen Ilóhe zu 
erhalten, die sie einnehmen mufi, wenn die Zukunft 
der deutschen Eisenindustrie und damit die Wohlfahrt 
des Yaterlandes nicht gefahrdct werden soli.

D ie  R e d a k t i o u : 
SchrBdter. Beumer.

L apra tica  delta Fonderid. Von A u r e l i o  A u r e l i .  
U lrico H oepli, ed ito re , M ilano 1 9 0 4 . L . 20 .
Die Entwicklung einer eigenen technischen Literatur 

in italienischer Sprache bildet den besten Beweis dafiir, 
dafi auch jenseits der Alpen die metallurgisclie Industrie 
in aufsteigender Entwicklung begriffen ist. Einen 
schatzenswerten Beitrag zu dieser Literatur bildet 
zweifelsohne das vorliegende Werk iiber die Praxis 
des Giefiereiwesens, dessen Verfasser ais Betriebsleiter 
in der Giefierei der Societa degli Alti Forni, Fonderie 
ed Acciaierie die Terni tiitig ist. Das Work enthiilt 
neben zahlreichen praktischen Notizen, die iiberall in 
den Text eingestreut sind, eine anschauliche und um- 
fassende, durch zahlreiche Abbildungen und Tabellen 
erliiuterte Zusammenstellung der technischen Literatur 
iiber diesen Gegenstand und stellt demgemafi ein brauch- 
bares Handbuch des Giefiereiwesens dar, welches bei 
dem Mangel moderner derartiger AVerke Uber diesen 
Gegenstand mancheiu Facbgenossen willkommen sein 
diirfte. Der reiche Stoff wird in 15 Kapitelu in 
folgender Weise behandelt: 1. Zusammensetzung und 
Eigenschaften der verscliiedenen Roheisensorten und ihre 
Verwendung im Giefiereibetrieb (dieses Kapitel enthalt 
90 Analysen von Roheisen der yerschiedensten Herkunft 
und 30 Beispiele fiir die Gattierung); 2. Umschmelzen 
des Roheisens; 3. und 4. Yorrichtunąen zum Transport 
des GuBeisens; 5. Yorrichtungen und Werkzeuge zum 
Herstellen der Formen; 6. Formmaterinlien und ihre 
Vorbereitung; 7. Trocknung der Formen; 8. Herstellung 
der Modelle; 9. Allgemeines iiber Formen und dereń 
Herstellung; 10. Beschreibnng der verschiedenen Arten 
von Formen; 11. Forminaschinen; 12. Putzen der GuB- 
waren; 13. Fabrikation von Rohren; 14. Anfertigung 
von SpezialguB (HartguB, schmiedbarer GuB u. a.);
15. Anlage von Giefiereien.

Das Roheisen. M it besonderer B eriieksich tigung  
se iner V erw endung  fiir die E isengieB erei. Von 

.A .  L e d e b u r ,  G eh. B e rg ra t  und P ro fesso r 
an der K onig lichen  B ergakadem ie  zu F re ib e ig  
in  Sachsen . 4 . A uflage . L e ipz ig , A rth u r  F elix . 
P re is  4  J L  

Auf 101 Seiten ist in 6 Abschnitten alles fur den 
GieBereifachmann iiber das Roheisen Wissenswerte in 
der dem Yerfasser eigenen prazisen, klaren und leicht

verstiindlichen Sprache ausgefiihrt. Das erste Kapitel 
handelt von dem Begriff, der Zusammensetzung und 
der Einteilung des Roheisens, sodann werdon im 
zweiten Kapitel die Eigentumliclikeiten der verscliie- 
denen Roheisensorten erliiutert, das bieran an- 
schliefiende Kapitel erklart in eingehender Weise 
unter Zuhilfenaiime praktischer Beispiele die zahl
reichen Eigenschaften dieses komplizierten Materials. 
Es folgen die Einfliisse des Umschmelzens auf die 
Zusammensetzung des Roheisens, sodann die Priifung 
desselben sowie diejenige des erzeugten Gusses. Den 
SchluB bildet das wichtige Kajiitei Uber die Auswahl 
des Roheisens fiir bestimmte V erwendungsarten.

Das Buch erfullt seinen Zweck, dem Betriebsmann 
die Beziehungen zwischen der chemischen Zusammen
setzung und den Eigenschuften des Rob- und GuB
eisens zu erliiutern, in der denkbar vollstandigsten 
uud zweckmiiBigsten Weise. Mogę dasselbe dazu bei- 
tragen, die Kenntnis der Eięenscnaften dieses fur die 
GraugieBerei wichtigsten Rohmaterials in den Kreisen 
der óiefiereileute mehr ais bisher zu verbreiten, damit 
endlich mit dem alten, fiir die GieBereien nachteiligen 
Brauch, das Roheisen nach dem Bruchaussehen zu be- 
urteilen, aufgeriiumt werden kann, und damit das 
deutsche GieBereiwesen ebenfalls zum wisseusehaftlich 
betriebenen 'Gewerbe gelioben wird. F. iV.

Ferner sind zur Besprecliung eingegangen:

Die Konigtich Siichsisclie Bergakademie zu  Frei- 
berg und die Konigliche Geólogische Landes- 
anstalt nebst Mitteilungen iiber die Entwicklung 
und den Stand des Berg- und Hiittenwesens 
nnd der Bergpolizei im  lionigreich Sachsen. 
H erausgegeben  von der K onig lichen  B erg 
akadem ie. M it T ex tb ild e rn  und e iner T afe l. 
V e rlag  von Graz &  G erlach  (Job . S te ttn e r)  
in  F re ib e ig  in  Sachsen.

Unfalherhiitungs- Yorschriften beim osterreichischen 
Bergbau. H erausgegeben  vom k. k . A ckerbau- 
m m isterium . n. N aclitrag . M anzsche k. u. k . 
H o f-V e rlag s - und  U n iv e rs ita ts -B u cb b an d lu n g  
in W ien  I , K o lilm ark t 20 .

P ro f . D r. A. B lu d a u  und  O t to  H e r k t ,  Nord
amerika (Map of N orth  - A m erica) ans Sohr- 
B e rg h au s’ H a n d a tla s , IX . A uflage . M it 11 
K a rto n s : P o litisch e  U b ersich t, B eyolkerungs- 
d ich te , V eg e ta tionsgeb ie te , F isch e re i und Vieli- 
zu ch t, B ergbau-, H olz- und K au tsch u k -In d u strie , 
P flanzenbau , P an am ak a n a l, P ro v in z  B ran d en 
b u rg  zum  V ergleicli d e r G roB enverhaltn isse, 
A leu ten , W e ltk a r te ;  M aBstab 1 : 1 0 0 0 0 0 0 0 . 
1. A uflage . V erlug von C arl F lem m ing  inG logau .

Die Grundlagen der russischen Eisenindustrie. Y or- 
tr a g , g eb a lten  im V erein  zu r  B efo rderung  des 
GewerbfleiBes am  2. N ovem ber 1903  von 
E m i l  H o lz .  D ruck  von L eo n h ard  Sim ion 
N acbf. 1 9 0 3 .

Das Handelsgesetzbuch vom 10 . Mai 1 8 9 7 , m it 
A usschluB des S eerech ts, e rliiu te rt von S a m u e l  
G o ld m a n n ,  J u s tiz r a t .  9 . L ie fe rn n g  (A ktien- 
G esellscbaft §§ 201 bis 2 2 7 ). P re is  2 J i .  
F ra n z  Y ah len , B erlin  1904 .
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V i c r t e l j a h r s - M a r k t b e r i c l i t e .
(Jan u a r, F e b ru a r , Miirz.)

I. R h e in la n d -W e stfa le n .

Die a l l g e me i n e  La ge  auf dem Eisen- und Stahl- 
markt litt zu Anfang der Berichtsperiode noch sehr 
unter der Unsicherlieit, ob der Deutsche Stahlwerks- 
verband zustande kommen werde, und das MiBtrauen 
verscharfto sich durch den Ausbruch des russisch- 
japanischen Kriegs. Ais jedoch am Schlufi des Monats 
Februar der Stahlwerksverband gliicklich zustande kam, 
machte das MiBtrauen einer lebhaften Nach frage Platz, 
die stellenweise stunnisch genannt werden konnte, und 
es stellte sich sehr bald heraus, dafi der Inlandśbedarf 
kiinstlich zuriickgehalten war und die Warenlager bei 
Handlem und Konsumenten sich durchweg geriiumt 
zeigten. Wenn auch alle Anzeichen dafiir sprechcn, 
daB auf eine rege Bautiitigkeit gerechnet werden kann, 
so ist doch nicht daran zu zweifeln, daB wesentlieh 
die Griindung des Stali 1 werksverb'ands zur allgemeinen 
Besserung beigetragen hat ui.d daB es vor allem seinem 
Inslebentretcn zu verdanken ist, daB auch die Preise, 
insbesondere fiir den Inlandśbedarf, in einer Aufwarts- 
bewegung begriffen sind, die am SchluB des Quartals 
erfreuliche Fortschritte machte.

Auf dem K o h l e n -  und K o k s m a r k t  wurde die 
Lage fiir die alten Syndikatszechen infolge der hohen 
Beteiligungsziffern, die den erst mit Beginn des'Jahres 
1904 in das Syndikat eingetretenen Zechen bewilligt 
werden muBten, entschieden ungiinstiger. Trotzdem 
der Abruf seitens der Industrien sich nicht verringerte, 
muBten doch vielfach Feierschichten eingelegt werden, 
weil der Winter durchaus mild verlief und der Ruhr- 
orter Hafen zeitweise wegen Hochwasser, zeitweise 
wegen Uberfiillung gesperrt war und den an ihn ge- 
stellten Anforderungen durchaus nicht entsprechen 
konnte. In Koks  mnBten grofiere Mengen gelagert 
werden, weil infolge des 'Baues vieler neuer Ofen die 
Herstellung der Absatzmóglichkeit voransgeeilt ist.

Auf dem E r z m a r k t  hatte das Siegerlander Eisen- 
steinsyudikat infolge verminderten Absatzes sowohl an 
die rheinisch-westfiilischen wie auch an die Sieger- 
liinder Ilochofenwerke eine Einscliriinkung der Fórde
rung von 15 »/o vom 1. Januar ab beschlossen, die 
durch neueren Beschlufi auf 30°/o vom 1. April ab er- 
hoht wurde. Die am 1. Juli 1903 eingetretene Preis- 
erhohung scheint die rheinisch-westfalischen Hochofen- 
werke zum Bezug grofierer Mengen auslandischer 
manganreicher Erze veranlaBt zu haben, da der Ver- 
brauch in diesen Sorten in dem genannten Bezirk 
jedenfalls nicht geringer geworden ist. Auch das Ge- 
schaft in nassauischem Roteisenstein war in der Be
richtsperiode etwas, Stiller.

Unsicherheit und abwartende Haltung kennzeichnen 
die L ag e  des R o h e i s e n ma r k t s  in den beiden ersten 
Monaten des laufenden Jahres. Eine Besserung ist im 
Laufe des Monats Miirz infolge des Zustandekommens 
des Stahlwerksverbandes eingetreten; die Auftrags- 
bestiinde sind wieder auf normaler Hohe angelangt, 
die Abrufungen erfolgen in starkerem Mafie. Aller
dings mufi das Roheisensyndikat heftig gegen Einfuhr 
von englischem Roheisen ankampfen und hofft, durch 
Mithilfe des Kohlensyndikats das englische Eisen votn 
inlandischen Markt tunlichst fernznhalten.

In Ha l b z e u g  entwickelte sich nach dem Zu- 
standekommen des Stahlwerksverbands eine sehr leb- |

| hafte Nach frage namentlich seitens des Inlands, so
i dafi die Werke fiir das II. Quartal fast nichts mehr

abzugeben haben.
Das S t abe i s e nges c h i i f t  lag in den ersten

Monaten noch sehr danieder, um erst im Monat Marz
nach Griindung des Stahhverksverbands einen leb
haften Aufschwung bei anziehenden Preisen zu nehmen. 
Es wurden grofie Mengen gekauft und es gelang un- 
schwer, namentlich fiir Flufistabeisen, hohere Preise zu 
erzielen, wahrend Schweifistabeisen langsamer folgte. 
Zum SchluB der Berichtsperiode diirfte die Produktion 
fiir das II. Quartal von allen Werken verkauft sein, 
vielfach reichen die Auftriige in Flufistabeisen auch 
schon bis in den Herbst und Winter hinein.

Die Naclifrage nach Gr obb l ec h ,  namentlich fiir 
den Bau von Schitfen, Behiiltern und Dampfkesseln, 
hat sich im ersten Yierteljahr stetig gehoben, nnd der 
Beschiiftigungsstand der meisten Werke ist zu Aus- 
gang des Vierteljahrs nicht ungiinstig zu nennen.

Die Preislage ist im allgemeinen allerdings recht 
unlohnend geblieben, da auf einem grofien Gebiet der 
Verband mit einem, wenn auch nicht leistungsfiihigen, 
aber doch uberall bemerkbaren Wettbewerb zu kiimpfen 
hat. Die Preise im Ausland haben sich nach dem 
Tiefstand im Dezember wieder etwas gebessert; es 
sind grofiere Auftriige aus dem Ausland herein- 
gekommen.

Auf dem Fe i n b l ech ma r k t  lieB auch der grofiere 
Teil des verflossenen Quartals keine Entwicklung zum 
Besseren erkennen. Der Absatz vollzog sich nach wie 
vor in schleppender Weise, bis in der zweiten Hiilfte 
des Marz eine Belebung eintrat, die den Werken aus- 
reichende Beschiiftigung zufuhrte und die auch am 
SchluB des Quartals noch anhielt. Der Auslandsver- 
kelir leidet dagegen wie bisher an einer gewissen Leb- 
losigkeit, wenn auch mehr Neigung zu Abschliissen, 
allerdings zu ganz unlohnenden Preisen, obwaltet.

Das Gescliaft in W a l z d r a h t  litt fortgesetzt unter 
der Unsicherheit des Fortbestandes des Deutschen 
Walzdrahtuerbands, und erst in der zweiten. Hiilfte 
des Monats Miirz belebte sieli die Nach frage bei bis- 
herigen niedrigen Preisen. Besser lag der Markt fiir 
gezogene Driihte, und die Preise konnten im freien 
Wettbewerb fiir In- und Ausland anziehen.

Der Eingang an Auftriigen in E i s e n b a h n -  
ma t e r i a l  war ein durchaus befriedigender und auch 
fUr Privatunternehmungen machte sich eine grofiere 
Regsamkeit und Kauflust, namentlich in Oberbau- 
materialien, bemerkbar. Die Preise blieben jedoch 
unverandert und waren fiir die Lieferung an Privat- 
unternehmungen wenig befriedigend.

Die Naclifrage nach guf i e i s e r nen  Ro h r e n  war 
auch in den Monaten Januar und Februar ungeniigend, 
was aber eine alljahrlich wiederkehrende Erscheinung 
ist, weil Rohren um diese Zeit fast gar nicht ver- 
legt werden. Im Miirz ist die Naclifrage etwas besser 
geworden und es darf angenommen werden, daB 
sie sich mit der fortschreitenden Jahreszeit weiter 
heben wird.

Die Ma s c h i n e n f a b r i k e n  waren in den Monaten 
Januar, Februar und Miirz gut beschaftigt, der geld- 
liclie Erfolg aber bei selir scharfem Wettbewerb un- 
befriedigend.
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Die Preise stellten sich wio folgt:

M onat Monat Monat
Ja n u a r F e b ru a r M arz

Kohlen und Koks: ,u Ji
F lam m kohlen  . . . . 9 ,75-10,25 9,75-10,25 9,75-10,25
K okskohlen. gew aschen 9,50 9,50 9,50

„ m e lie rte .z . Zerkl. — - —
Koks fUr H ochofenw erke 15,00 15,00 15,00

„ „ B easem erbetr. . - - —
Erze:

K obspa t . . . . . . 10,70 10,70 10,70
Gerttat. S pate ise jia te in  . 15,00 15,00 15,00
S om orrostro  f. a  B.

R o tte rd am  . . . — —
R oheisen: G ielsereieisen

Preiso  /  1'*r ,1[! * * * 
ttbHUUl)\H iim aU t ! i

6G,00 66,00 66,00
64.00
67.00

64.00
67.00

64.00
67.00

B essem er ab  HUtle . . — —
Proiso P ud- 

) doleison Nr. 1. 
lQ n a lit.-P u d d e l-  

^ ( eison S iegerl.

|  56,00 56,00 56,00

S tah le isen , w eifses, m it
n ic h t Uber 0 ,lo/o P hos-
pho r, ab S iegen  . . 58,00 58,00 58,00

T hom aseisen  m it m in-
desten s  l ,5 0/o M angan,
frei Y erb rauchsste lle ,
no tto  Cassa . . . . 57,00-58,00 5 7 ,0 0 -  58,00 57,00—58,00

D asselbe ohne M angau . — — . . —
S piegeleisen , 10 b is  12°'0 67,00 67,00 67,00
Engl. G ieisereiroheisen  

Nr. 111, frei R u h ro rt 
L uxem burg . P uddele isen

66,00 66,00 66,00

ab  L uxem burg  . . . . 45,00 45,00 45,00

Gewalztes E isen :
S tabe isen , S chw eifs- . . 1‘20,00 120,00 122,50

F lufs- . . . . 107,50 107,50 112,50
W inkel- und  Fassoneisen

7.u ilhn lichen  G rund-
proisen a is  S tabe isen
m it AufschlUgen nach
d e r  Skala.

T rS ger, ab  B urbach  . . 105,00 105,00 105,00
Bleche, K essel- . . . . 150,00 150,00 150,00

„ secunda . . . 125,00 125,00 125,00
„ d lłnne . . . . 125,00 125,00 125,00

S tah ld rah t^S .S m m  n e tto
ab  W e r k ..................... — — —

D rah t ausS chw eilse ison ,
te w o h n l.a b W e rk  etw a 
n esondere Q ualitiiten

— — —
- — —

Dr. W. Bewner.

II. Oberschlesien.
A l l g e m e i n e  Lage .  Die Lustlosigkeit, welche 

den Eisen- und Stahlmarkt am SchluB des Yorjahres 
noch beherrsclite, setzte sich mit annahernd gleicher 
Stiirke im neuen Jahre zunachst fort. Offenbar stand 
die Marktlage noch zu sehr unter dem EinflnB der 
unentschiedenen Frage des Zustandekommens des Stahl- 
werksverbands, was sich in einer vorsichtigp.ii, sowohl 
seitens der Erzeuger ais auch der Verbraucher geiihten 
Zuriickhaltung geltend machte. Erst mit der endgulti- 
gen Losung der Frage des Stahlwcrksverbands, der am 
29. Februar d. J. ins Leben gerufen wurde, trat eine 
merkliche Veranderung der Situation zum Bessieren 
ein. Nachfrage und Absatz fingen an sich zu beleben, 
die Arbeitstiitigkeit nahm zu, so daB am SchluB des 
Yierteljahrs der Beschaftigungsgrad — nicht die Preis- 
lage — iii fast allen Betriebszweigen ais hefriedigend 
bezeichnet werden konnte.

K o h l e n .  Durch die rnilde Witteruńg, welchc im 
Berichtsuuartal herrschte, wurde das Kohlengeschaft 
naturgemiiB ungiinstig beeinfiuBt. Die Bestellungen auf 
Hausbrandkohlen blieben weit hinter den Erwartungen 
zuriick, so daB die Gruben sowohl ais auch die Handler 
nur wenig Gelegenheit hatten, sich ihrer betrachtliohen 
Vorrate zu ontledigen. Durch die friihzeitige Eroffnung 
der Oderschiffahrt wurde die Situation wohl etwas ge- 
mildert, der Absatz blieb aber auch im Marz so unzu- 
reichend, dafi die Gruben genótigt waren, mit Feier-

schichten zu arbeiten und eine Produktionsverringerung 
cintreten zu lassen, um der verminderten Nachfrage 
Rechnung zu tragen. Die Bestiinde erfuhren durchweg 
eine nennenswerte Erliohung. Der Bedarf an Grob- 
kohlen war im allgemeinen zufriedenstellend, doch haben 
sich die Bestiinde namentlich bei denjenigcn Gruben, 
dereń Kohlen nicht zu den Prima-Marken zahlen, aueli 
in diesen Sorten vermehrt. Gute Nachfrage herrschte 
fiir Industriekohle, weil die Eisenwerke ihre Beziige 
verstiirkten und die kleineren Betriebe, wie die Kalk- 
brennereien, Ziegeleien und Zementfabriken, des milden 
Wetters wegen friiher ais sonst zur Betriebseroffnung 
schreiten konnten und weil Kokskohle in weit stiirke- 
rem MaBe zur Yerarbeitung gelaugte ais im Vorquartal. 
Auch Fórder- und Kleinkohle kam im Marz zu Wasser 
wieder flott zur Ycrladung. Die Ausfuhr nach Polen 
lieB sich giinstiger an, ais man erwartet hatte, und in 
der Ausfuhr nach Osterreich war kein wesentlicher 
Riickgang zu verzeichnen. Dagegen hat die Einfuhr 
englischer Kohle zu ungewohnlich billigen Preisen be- 
triichtlich zugenommen und die oberschlesische Kohle 
uicht nur im Kiistengebiet, sondern auch an zahlreichen 
Binnenplatzen zuriickgedriingt. Auch der Wettbewerh 
der Braunkohlenbrikett-Industrie machte sich unliebsain 
bemerkbar. Fiir das zweite Vierteljahr erwartet man 
wieder eine erfreulichere Geschiiftsentwicklung, da der 
Yerbrauch eine weitere Steigerung erhoffen liiBt. Der 
Yersand an Steinkohlen zur Hauptbahn betrug:

im 1. Vierteljahr 1904 . . . 4203 4501
im 4. „ 1903 . . . 4 651 5001 "
im 1. „ 1903 . . . 4 178 2101,

und war somit im Berichtsvierteljahr um 10,66 % ge- 
ringer ais im Vorquartal und um 0,6 % hoher ais im 
gleichen Quartal des Yorjahres.

Der K o k s m a r k t  wies in dem abgelaufenen 
Vierteljahr eine wesentliclie Yeranderung gegeniiber der 
vorangegangenen Berichtsperiode nicht auf. Die Ab- 
forderungen der inlandischen Hochofenwerke hielten 
sich nur auf der friiheren unbefriedigenden .Hohe, so 
daB die Ausfuhr nach Russisch-Polen und Osterreich- 
Ungarn wiederum zur wichtigsten Stiitze des Marktes 
wurde. Eine Vermiflderung der Koksbeziige seitens 
der polnischen Werke, wie sie bei Ausbrucli des Kriegs 
mit Japan befiirchtet wurde, hat im abgelaufenen 
Quartal nicht stattgefunden. Der Absatz in den 
Wiirfel- und NuB-Sortimenten litt unter der milden 
Witteruńg, wahrend Ziinder und Asche weiter guten 
Absatz fanden, insbesondere hei der Zinkindustrie. 
Eine ErmaBigung der Preise konnte trotz der im 
ganzen unbefriedigenden Lage des Koksmarktes nicht 
Platz greifen, da der Kokskohlenpreis der Konigin 
Luise-Grube auf der seitherigen Ilonę gehalten wurde.

E r z m a r k t .  Die Erzhiindler versuchten die Erz- 
preise im Berichtsvierteljahr, augenscheinlich in Er- 
wartung besserer Zeiten, zu steigern und wirkte dieses 
Streben sowie auch die Konzentration des Besitzes an 
den Magneteisenerzlagern in Sehweden versteifend 
auf den Markt. Die Einfuhr russischcr Erze geht 
nach wie vor flott vonstatten und hat durch den ost- 
asiatischen Kr i eg keine Storung erfahren.

R o h e i s e n .  Wahrend der allgemeinen Lage ent- 
sprechend in der ersten Hśilfte des Vierteljahrs ein 
ruhiger Verkehr zu verzeichnen war, machte sich nach 
fnkrafttreten des Stahlwerksverbands auch in Roheisen 
eine stiirkero Nachfrage bemerkbar, die derartig an- 
wuchs, daB die vorhandenen Bestande fast vollstiindig 
zur Yersendung kommen konnten und, da die bisheri- 
gen Produktionsleistungen zur Deckung der Nachfrage 
nicht hinrcichten, eine Yerstiirkung der Produktion 
notwendig wurde. Der Aufschwung des Absatzes ver- 
moclite jedoch noch keine Erhóhung der die Selbst
kosten kaum deckenden Erlose herbeizufiihren.

S t a b e i s e n .  Das Zustandekommen des Stahl- 
werksverbands wirkte auf den Staheisenmarkt merklich



15. April 1904. Y ierteljahrs- M arkiberichte. Stahl und Eisen. 481

befestigeml, doch waren die Erlose fur alle Stabeisen- 
und Bandeisensorten immer noch so schlecht, daB die 
Walzwerke groBe Yerluste erlitten. Dies gilt nament- 
licli fiir Schweifieisen, welclies zu den heutigen Preisen 
ohne empfindlichen Schaden von keinem Werke, auch 
dem besteingerichteten nicht, geliefert werden konnte. 
Aus diesem Grunde wird demniiclist eine groBere An
zahl Puddelofen iu Oberschlesien geloscht werden. 
Aber auch FluBeisen gewiihrte den Produzenten keinen 
Nutzen, weil Martinstahl durch die hohen Preise fiir 
Alteisen vertcuert wurde und zu den Preisen fiir das 
Walzprodukt in einem argen MiBverhiiltnis stand, 
weiches sich im Iaufenden Vierteljahr noch vergroBern 
wird. Die Beschaftigung der Walzwerke war iu den 
feineren Walzsorten zufriedenstellend, wahrend die 
Universaleisenstrecken nach wie vor unter Arbeits- 
niangel schwer litten. Die Ausfuhr an Walzwaren 
erfuhr einen weiteren Riickgang.

D r a h t .  Der Verband deutscher Drahtwalzwerke 
hatte Ende vorigen Jahres den bisherigen Inlands- 
preis fur Flufieisenwalzdraht von 1 2 0 ^  f. d. Tonne 
frachtfrei innerhalb eines bestimmten Gebiets von 
Rheinland-Westfalcn unter dcm Drucke der aufien- 
stehcnden Konkurrenzwerke und der Uusicherheit, ob 
es moglich sein werde, den Fortbestand des Verbands 
zu sichern, um 7,50 J l  f. d. Tonne fiir Entnahmen 
im ersten Viertcljahr 1904 herabgesetzt. Dieser Er
maBigung des Rolimaterialpreises entsprechend, mufitęn 
auch die Proise fiir die daraus crzeugten Drahtwaren 
im Erlose nachgeben und daher erlitten die Preise 
fiir gezogene Drśihto, Drahtstifte usw. entsprechend 
weitere EinbuBen. Die Verbilligung der Preise regte 
die Kauflust der Abnehmer an und veranlaBte diese, 
sich durch reichliche Eindeckungen fiir das beginnende 
Friikjahrsgeschaft fur Drahtwaren vorzusehen. Der 
Geschaftsgang gestaltete sich daher im Laufe der Be- 
richtsperiodc zu einem recht umfangreichen, so daB 
die Verladungsziffer, die noch im 'Januar hinter der
jenigen des Yorjahres verblieben war, bereits im 
Februar den vorjiihrigen Stand erreichen und Ende 
Miirz noch iiberholen konnte. Das Vertrauen in die 
Marktlage befestigte sich aber erst voll und ganz An- 
fang Miirz mit dem Zustandekommen des Stahlwerks- 
yerbands. Die Kundsehaft schloB aus dieser Tatsache 
wohl nicht mit Unrecht, daB der gesamte deutsche 
Markt dadureh eine gesunde, feste Grundlage erhalten 
habe, und suchte die gegenwiirtig sehr niedrigen Preise 
zur Deckung auch des Bedarfs fiir das nachstfolgende 
Vierteljahr und dariiber liinaus anszunutzen. — Fiir 
das niichste Yierteljahr steht den Werken ausreichende 
Arbeit zur vollen Ausnutzung der Betriebe zur Ver- 
fiigung.

G r o b b l e c h .  Im Berichtsvierteljahr war die 
Arbeitsmenge zwar groBer ais in den yorhergehenden 
Monaten, doch geniigte sie keineswegs zur Aufrecht- 
erhaltung eines zufricdenstellenden Betriebs. Die Aus
fuhr zeigte im letzten Vierteljahrsmonat eine geringe 
Besserung. Die Verkaufspreise erfuhren keine Ver- 
anderung und decktcn kauin die Selbstkosten.

F e i n b l e c h .  Der Feinblechverband hielt an der 
bisherigen Preisstellung mit Riicksicht auf die noch 
auBerhalb des Verbands stehenden Werke fest. Diese 
verlustbringenden Preise hatten quantitativ keineswegs 
eine besonders starkę Nachfrage zur Folgę. Das Aus- 
landsgeschiift lag auBerst matt. In Qualitiitsfeinblechen 
iiberwog bei sehr gedriickten Preisen das Angebot 
ganz wesentlich die Nachfrage. Es muBten auf einigen 
Feinblechwalzwerken Feierschichten eingelegt werden.

E i s e n  b a h n  m a t e r i a ł .  Die Staatsbabn erteilte 
im Berichtsvierteljahr einige Auftriige auf Kleineisen- 
zeug, dessen Preise durch Submission auBerst gedriickte 
waren. Eine Nachbestellnng auf den alten Schienen- 
schluB brachte den Schienenwalzwerken etwas Arbeit, 
wahrend die Bandagenwalz- und Radsatzwerke nach 
wie vor nur auBerst scliwach mit Bestellungen ver-

j sehen waren, ein Zustand, welcher wegen der groBen 
Menge der letztgenannte Erzeugnisse herstellenden 

| Werke seit Jahren auhiilt. Die Ausfuhr von Rad- 
siitzen uud Bandagen, welche sich auch in guten 
Zeiten nur in bescheidenem Umfange und zu stark 
verlustbringenden Preisen ermoglichen liiBt, stockte im 
Berichtsvierteljahr vollstiindig.

E i s e n g i e B e r e i  und  M a s c h i n e n f a b r i k e n .  
Die Beschaftigung der EisengieBerei war bei schlech- 
ten Preisen eine schleppende, jedoch setzte die Nach
frage nach Saisonartikeln (BauguB usw.) kriiftig ein 
und auch nach Maschinen war sie befriedigend.

P r e i s e :
Rohe i s e n  ab We r k :

Giefsereiroheisen................ ....
Hiimatit............................................
Qualitats-Puddeb'oheisen . . . .  
Qualitiits-Siemens-Martinrolieisen .
Gewa l z t e s  Ei s e n ,  Grundpreis 

durchschnittlich ab Werk:
S taboisen.........................................
K esse lb lech e .................................
Flufseisenbleehe............................
Diinnc Bleche .................................
Stahldraht 5,3 mm . . . . . . .

Gleiwitz, den 7. April 1904.
Eisenhiitte Oberschlesien.

III. Grofsbritannien.
Das Itoheisengeschiift war in den ersten drei 

Monaten dieses Janres im allgemeinen still und die 
Preise zeigten nur geringe Veranderung, bis in den 
allerletzten Tagen eine Preissteigerung eintrat, welche 
bis heute andauert. Konkurrenz von Amerika bat sich 
nicht eingestellt und die Aussichten dafiir werden 
immer geringer. Man erwartete im allgemeinen eine 
giinstigere Entwicklung des Geschafts, da Anzeichen 
fiir groBere Bestellungen von Deutschland vorlagen; 
der plotzliche Ausbruch des russisch-japanischen Kriegs 
storte diese Anssicht jedoch. Die Hochofenwerke 
klagen iiber unlohnende Preise und horen damit auch 
jetzt nach Eintreten der Besserung noch nicht auf, 
weil das Materiał, besonders Koks, teurer geworden 
und Eisenerz sehr knapp ist. Wir beginnen das 
Vierteljahr mit Aussichten auf weiter steigende Preise, 
denn die Yorrśite bei den Hiitten sind so knapp, daB 
letztere trojtz der Feiertage mit den Roheisenlieferun- 
gen teilweise schon wieder im Ruckstande sind. Die 
Orderbiicher sind fiir die niichste Zeit gut gefiillt, und 
auch die Warrantlager nehmen mehr und mehr ab. 
Seit einiger Zeit ist der Umsatz weniger auf Neu- 
bestellungen der Verbraucher ais auf Deckungskiiufe 
fiir friiher von zweiter Hand gemachte Abschliisse zu- 
riickzufiihren. Fiir spater ais Juni wollen weder 
Kiiufer noch Abgeber abschlieBen. Fiir hiesiges Nr. 3 
Eisen bewegten sich die Preise von 42/9 im Januar 
bis auf 42/3, seitdem trat aber eine fast stetige lang- 
same Besserung ein, die sich Ende Marz schneller ent- 
wickelte und Nr. 3 auf 44/— netto Kassa ab Werk 
brachte. Die Preise fiir hiesiges Hiimatit stiegen 
ebenfalls, und zwar hauptsachlich infolge der ueu 
Stahlwalzwerken zugehetiden groBeren Bestellungen 
von Schiffbaumaterial, wahrend die Ursache des plotz- 
lichen Aufschnellens der GieBereii|ualitiiten unmittel- 
bar den Yorgiingen auf dem Warrantmarkt zuzu- 
schreiben ist.

Die R o h e i s e n v o r r a t e  im hiesigen Bezirk 
lassen sich nur angeben, soweit sie sich auf Connals 
Warrantlager beziehen, welche am 31. Dezember 
99 953 tons, wovon 300 tons Hiimatit, enthielten gegen 
100096 tons einschliefilich 300 tons Hiimatit am

55 bis 61
70 „ 78
— 55
— 58

105 „ 125
140 „ 150
120 „ 130
120 „ 130
112,50
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31. Marz (1. J. Es sind 76 Hochofen im Betrieb; das 
ist dieselbe Anzahl wie Ende vorigen Jahres.

Die Einfuhr von S t a h l k n u p p  e i n usw. von 
Deutschland hat gegenwiirtig ganz aufgehort, dagegen 
sind von Amerika grofiere 1’artien in Wales ein- 
getroffen. Man hort auch niclit so viel iiber nach 
Deutschland und Belgien gegangene Bestellungen in 
Stahlschienen.

Die G i e f i e r e i e n  waren gut beschaftigt, haben 
ihre Praise aber nicht erhohen konnen.

Die W a 1 z w e r k e fiir Stahlmaterial, besonders 
fiir den Schiffbau, sind lebhafter beschaftigt und 
konnten infolge gro (kr er Bestellungen der Weifte die 
Preise nach und nach erhohen, so dafi jetzt Stahl- 
platten wieder mit £  5.12/6, Stahlwinkel mit X  5.2/6 bis 
£  5.5/— ab Werk bezahlt werden. Eisenmaterial ist 
auch etw'as fester, die Preise fiir Stabeisen und 
Winkel £  6.2,6, Eisenplatten £  6.7/6. Alles mit 
2 '/a °/l> Diskonto ab Werk. Schienen £  4.10/— netto 
Kassa.

Der S c h i f f b a u  ist entschieden lebhafter und 
die Werfte sind voll beschaftigt, teil weise bis Ende 
dieses Jahres.

Die L o h n e  sind weiter herabgesetzt wordent 
und zwar fiir die Arbeiter bei den Eisenwalzwerken 
um 2 'h  °/o, weil die Durebschnittspreise fiir Januar 
und Februar anf £  6.0/6 f. d. ton gewiclien sind 
gegeniiber £  6.3/101 ;i im November und Dezember. Die 
Kisengrubenarbeiter yereinbarten mit den Gruben- 
besitzern im Januar eine Ermafiiguug von 3 "/o fur 
das erste Vierteljahr.

Die S e e f r a c h t e n  sind aufierordentlich niedrig; 
viele Dampfer liegen ohne Beschiiftigung, doch hofft 
man, dafi die bevorstehende Eroffnung der nordischen 
Hafen die Lage etwas bessern wird. Gegenwiirtig 
wird gechartert fiir ganze Ladnngen Roheisen nach 
Antwerpen 3/9, Rotterdam 3/6, Hamburg 4/—, Stettin 
und Danzig 4/6.

Die P r e i s s c h w a  n k u n g e n  betrugen:
J a n u a r  F eb ru ar M arz

42/3 42/71/* 43/— 42,7*/a 4 4 /-Middlc.sbroughNr.3QMB 43/ —
W ar ran  ts  K assa K aufcr 
M iddlesbrough Nr. 3 42,9*/, 41/8 42/3 4 3 / -  42/4»/a 44/3>/s

do. H a m a ti t ................  n ic h t n o tie rt n ich t n o tle rt n ich t no tiert.
Schottlsche M. N. 
Cum berland lliim atit

49/9
52/6

50/1
52/9

51/6 51/6
53/3 n ich t no tiert.

Es wurden y e r s e h i f f t  vom Januar bis Miirz:
1904 263 496 tons davon 41 598 tons
1903 . . . . 295 938 w 71 22 310
1902 . . . . 235 502 n JJ 30 011
1901 . . .• . 218 798 ł! JJ 50 050
1900 . . . . 293 889 71 127 205
1899 . . . . 287 401 71 81 006
1898 . . . . 245159

)5

JJ 48 403
1897 . . . . 287 268 71 64 239
1896 . . . . 241 914 « JJ 47 525
1895 . . . . 174 663 yy JJ 22 750
1894 . . . . 224 300 71 77 35 105

Heutige Preise (9. April) sind fiir

JS C O o 2 —

Lieferung:
Middlesbrough Nr. 1 G. M. B. . . 46/— a 46/6 o 

„ " „ 3 „ . . 44/6 a 4 5 / -
,. „ 4 Giefserei . . 44/3
„ „ 4 Puddel . . . 43/9
„ Hiimatite Nr. 1,2, 3

gemischt. . . .  52,6
Middlesbrough Nr. 3 Warrants . . . 44/5 '/a 1 c 3 c 

„ Hiimatite nicht gehandelt. | ^ i
Schottische M. N. z u le tz t .................... 52/9
Cumberland Hiimatite .........................54/7ł/s J ^ |

Eisenbleche ab Werk hier £  6.7/6
Stahlbleche 
Stabeisen „ 
Stahlwinkel „ 
Kisenwinkel „ 
Stahlschienen „

5.12/6
;; 6.2/6
„ 5.5/ —
„ 6.2/7 
„ 4.10/-

f. d. ton mit 
2 'I-i °/o 

Diskonto.

netto.
II. Ronnebeck.

P. S. Soeben wird bekannt, dafi dio Lohne bei 
den Hochofen um 2 ‘/j °/° herabgesetzt werden, da der 
Durchschnittspreis fiir Nr. 3 Roheisen im ersten 
Vierteljahr auf 42 sh 3.97 d von 44 sh 1.37 d ge- 
fallen ist.

IV. Vereinigte Staaten von Nordamerika.
N ew  Y o r k ,  den 4. Marz 1904.

Eine von der American Iron and Steel Asso‘;iatiou 
Knde August 1903 veroffeutliohte Aufstellung der inden 
Vereinigten Staaten im Bau begriffenen Hochofen gab 
schatzungsweise an, dafi im Jahre 1903 die Produktions- 
fiihigkeit der Hochofen um 1972000 tons und im 
Jahre 1904 um weitere 2475000 tons steigen wiirde. 
Nach derselben Quelle sollte am Schlufi des Jahres 
1904 die Gesamtleistungsfiihigkeit der Hochofen der 
Vereiuigten Staaten aut 31 Millionen tons im Jahr, 
und die tatsiichliche Produktion auf etwa 24 Millionen 
tons veranschlagt werden konnen. AYie die Verhiilt- 
nisse Ende August 1903 lagen, konnte man auch ohne 
optimistische Anschauung der Yerhiiltnisse annehmen, 
dafi die vorstehenden Schatzungen durch die wirkliehe 
Produktion nahezu erreicht werden wurden. Un- 
erwartet und unvorhcrgeselien fing kurz nachher der 
lloheisenmarkt an zu weichen; die vom Siiden aus- 
gehende Preisherabsetzung liefi sich nicht mehr auf- 
balten. Dio Kiiufer hielten mit Bestellungen zuriick, 
und schlieBlich biUohte der Preissturz der Industrie- 
werte, besonders der Morgansclien Griindungen, eine 
allgemeine Stockung des Absatzes zuwege. Nun er- 
folgto dnrch gemeinsamen Entschlufi, welcher durch 
die Vereinigung der Hochofeuindustrie in wenige grofie 
Gesellschaften wesentlich erleichtert wurde, eine weit- 
gehendo Betriebseinschriinkung. Statt der erwarteten 
20 Millionen tons Jaliresproduktion sind nur 18009 252 
tons tatsiichlich erzeugt worden, so dafi die Zunahme 
gegen 1902 nur 187 945 tons betrug.

Wahrend die Erzeugung vou Roheisen um ein 
geringes zugenommen hat, sank der Yerbrauch gegen 
1902 erheblich, wie folgende Zahlen zeigen:

1902 1903
tons tons

Erzeugung . . . . .  17821307 18009252
E i n f u h r .........................  625 383 599 574
Bestand am 1. Januar . 73 647 49951

Gesamtvorrat 18 520 337 18 658777
abziiglich:

Bestand am 31. Dezember 49 951 598489
A u s f u h r ..........................  27 487 20381

Verbrauch 18442 899 18039 907

Der Yerbrauch nahm also um 402 992 tons ab. 
Interessant ist der Umstand, dafi der unverkaufto Be
stand an Roheisen am 31. Dezember 1903 nahezu der 
Einfuhr von Roheisen entspracli. Die Yerbrauchsziffern 
fiir die letzten 4 Jahre sind folgende: 1900 13177 409 
tons, 1901 16232446 tons, 1902 18442899 tons, 1903 
18039 907 tons. Diese Ziffern zeigen deutlich, welche 
einschneidende Wirkung die Entwertung der Iu- 
dustriepapiere auf die Entwicklung der Industrie, 
die maligebend fiir den Verbrauch von Eisen ist, gehabt 
hat. Ohne diese Krise auf dem Effektenmarkt wiirden 
Produktion und Verbrauch etwa 20 Millionen tons er
reicht haben.
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Dio Forderung und Yerfrachtung von Eisenerzen 
voni Oberen See betrug 24281 595 tons gegen 27 571121 
tons im Jahre 1902. Der Yerlust von 3289526 tons 
komuit in der Hauptsache auf Rechnung der United 
States Steel Corporation, die nur 14 355 000 tons forderte, 
etwa 2570000 tons weniger ais 1902. Davon wurden 
23 649 550 tons Uber die Seen und 632 045 tons mit 
der Bahn verfrachtct. Die Yerfrachtung iiber die Seen 
im Jahre 1902 betrug 27039169 tons. Der RUekgang 
ist auf die Streitigkeiten der Schitlahrtsgesellsehaften, 
besonders der United States Steel Corporation, mit 
den Lotsen, Kapitiinen uud Maschinisten zuriickzu- 
fuliren, die Unterbrechungen und den fruhzeitigen 
SchluB der Saison bewirkten.

Die Erżvorrate an den Entladepliitzen am Eriesee 
sowie bei den Hochofen sind zurzeit groBer, ais sie 
zu Anfang 1903 waren. Die Eisenerzforderung der SUd- 
staaten wird auf 5250000 tons, etwa 400000 tons mehr 
ais 1902, diejenige der anderen Staaten auf 2 256000 
tons geschiitzt, so daB im ganzen die Forderung von 
Eisenerzen im Jahre 1903 auf rund 31787 000 tons 
verauschlagt werden kann.

Uber die Erzeugung von Koks liegen genaue 
Nachrichten bisher nur aus dem Hauptbezirk bei 
Connellsville vor. Es befanden sich 1903 in diesem 
Bezirk 28092 Ofen. Die Produktion betrug nur 
13 345 230 tons. gegen 14138740 tons im Jahre 1902, 
trotzdem 1763 Ofen mehr yorhanden waren ais 1902. 
Eine wesentliche Erhohung erfuhr der Kokspreis, der 
im Durclischnitt mindestens 3 Dollars fur die Tonne 
betrug. Die im Dezember 1902 fur das Jahr 1903 
gemachten Vertriige lauteten auf 3,15 bis 3,25 Dollars. 
Erst in den letzten Monaten 1903 wurden wegen des 
Sinkens der Roheisenpreise Reduktionen gewahrt. Der 
Durehschnittspreis des Jahres 1902 war 2,67 Dollars.

Die Erzeugung von Stahl ist noch nicht genau 
ermittelt. Sie wird im ganzen auf annahernd 14960 000 
tons geschiitzt. Davon kamen ungefii.hr 9140000 tons 
auf den sauren BessemerprozeB, 4600000 tons auf den 
basischen Martin-, und 1100000 tons auf den sauren 
MartinprozeB.

Yon den Walzwerkserzeugnissen scheinen Fein- 
bleche und Draht in den Erzeugungsmengen gegen
1902 zuruckgeblieben zu sein. Eine bedeutende Ver- 
mehrung der Erzeugung durfte weder in Schienen, 
noch in Tragern und Winkeln, noch auch in Grob- 
blechen vorliegen. Was in den ersten 8 Monaten
1903 gegen die gleiche Zeit 1902 gewonnen wurde, 
ist augenscheinlich durch die umfangreichen Betriebs- 
einstellungen Ende 1903 wieder yerloren gegangen.

Wesentliche Riickgiinge wiesen die Preise aller 
Rohmaterialien, Halb-undFertigfabrikate auf. Bessemer- 
Roheisen ging in Pittsburg von 22,35 Dollars im Januar 
auf 14,50 Dollars im Dezember herunter; heute steht 
Bessemer-Roheisen auf 13,60 Dollars. Das Ende des 
RUckganges scheint noch nicht nabe bevorzusteheu, 
da die United States Steel Corporation, im Yorjahr 
noch ein bedeutender Kiiufer auf dem Markte, sich 
auf den Verbrauch der eigenen Erzeugung zu be- 
schranken scheint.* Der Preis von GieBereiroheisen 
bewegte sich Anfang 1903 in Chicago, Pittsburg, 
Cincinnati und Philadelphia zwischen 23 und 22 Dollars 
fur die Tonne, Heute betragen die Preise in Phila
delphia fiir Standard Nr. I I  14,50 Dollars, in Chi
cago 13 Dollars, in Pittsburg 13,25 Dollars und 
in Cincinnati fur siidliches GieBereiroheisen Nr. II
11,75 Dollars. Am einschneidendsten ist der RUck- 
gang in Birmingham, Ala., gewesen, wo jedes

* Die letzten Nachrichten besagen, dafi die Republic 
Iron and Steel Company 300000 tons zum Preise von 
12,50 Dollars und die United States Steel Corporation 
100000 tons zum Preiso von 13 Dollars auf dem Markt 
gekauft habe.

Angebot angenommen wird. Yerkiiufe haben bis 
herunter zu 8,50 Dollars fur die Tonne tur Nr. 4 
stattgefunden. Nr. 2 bringt hochstens 9,50 Dollars. 
Diese Preise geben weit unter dio Grenze, bis zu 
welcher mit einem normalen Gewinn gearbeitet wer
den kann.

In Halbfabrikaten sind die Preise durch die 
Syndikate gleichfalls bedeutend herabgesetzt worden. 
Stahlknuppel stehen auf 23 Dollars fiir Bessemer- oder 
Martinstahl ab Werk, auf 24 Dollars fur Martinstahl 
frei atlantische Hafen, DrahtknUppel 30 Dollars fur 
die Tonne. Geringe Preisschwankungen zeigen Trager 
und Winkel, wahrend die Preise fur Stabeisen und 
gewohnliche Grobbleche durch die Syndikate herab
gesetzt werden muBten. Offiziell haben Eisenbahn- 
stahlschieneu ihren Preis von 28 Dollars fUr die Tonne 
wenigstens fur den Absatz auf dem amerikanischen 
Markte belialten. Wesentlich niedrigere Preise werden 
fur Absatz nacli dem Auslande, besonders nach Kanada, 
bewilligt. Die groBen Bahnen sind mit Bestellungen 
tur Schienen, BrUckeu- und Wagenbau und Werkstatten- 
material auBerordentlich zurUckhaltend gewesen, und 
bei den geringen Betriebsemnahmen in den letzten 
Monaten sind groBere Bestellungen seitens der Bahnen 
nicht zu erwarten. Nur eine wesentliche Besserung 
der Bórsenstimmung, d. h. des Aktienmarktes, kann 
nach der Annahme der zunśichst Interessierten die 
ZurUckhaltung der Bahnen beheben. Die wichtigsten 
Abnehmer der GroBeisenindustrie sind eben die Bahnen, 
und ihre Bestellungen waren bisher die Piece de rćsistauce 
der Walzwerke. Jetzt wird auch die Frage der Ein
fuhrung von Stahlschwellen vielfach eingehend er- 
ortert.* Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daB das 
Materiał fUr Holzschwellen immer knapper und teurer 
wird, und daB ernstlieh an einen Ersatz gedacht 
werden muB. Die Anzeichen des begiunenden Holz- 
mangels zeigteu sich schon vor liingerer Zeit in der 
Yermehrten Aufmerksamkeit, die die Bahnen dem Holz- 
impragnierungsverfahren schenkten, wodurch anderseits 
wieder die Kokerei mit Nebenproduktengewinnung 
und Teerdestillation mehr iu den Vordergrund trat.

Die seit September 1903 erheblich eingeschriinkte 
Nachfrage nach Roheisen, Stahl und. Walzwerks
erzeugnissen hat natUrlich auch eine Anderung der 
Ein- und Ausfuhr bewirkt. Zwar ficl die Gesaint- 
einfuhr des Jahres 1903 nicht erheblich unter die
jenige in 1902,ł * doch zeigten gerade die letzten Monate 
des Jahres 1903 eine rasche Abnahme. Im Jahre 
1902 wurden 625383 tons Roheisen und 289 318 tons 
Stahl eingefUhrt. In 1903 betrug die Einfulir 599574 
tons Roheisen und 261558 tons Stahl. Die hoehsten 
Einfuhren lagen in den Monaten November, Dezember
1902 und Januar 1903. Noch im Juni 1903 betrug 
die Einfulir von Roheisen nahezu 80000 tons uud 
von Stahl 30 000 tons. Die Einfuhren im Dezember 
betrugen nur noch 14719 tons Roheisen und 1425 
tons Stahl.

Die Aussichten auf eine Wiederbelebung des Einfuhr- 
geschafts sind zurzeit recht gering. Aufier den Spezial- 
sorten in Roheisen und Spezialstahl dUrften groBere 
Posten nicht abzusetzen sein, da der Bedarf durch die 
hiesigen Werke ausreichend gedeckt wird und mit 
den hiesigen Preisen, die z. B. fUr Martinstahlknuppel 
auf 24 Dollars fur die Tonne frei atlantischen Aus- 
fuhrhafen stehen, kein Wettbewerb moglich ist. Bei 
der abnehmenden Nachfrage auf dem hiesigen Markte 
stellte sich naturgemiifi die Notwendigkeit ein, wieder 
Absatz im Ausland zu finden. Der Erfolg des Export- 
geschafts war jedoch nicht so bedeutend, daB die Aus
fuhr des Jahres 1902 iiberholt werden konnte. Es

* Vergl. „Verwendung von Stahlschwellen in den 
Yereinigten Staaten1*, »Stalil und Eiscn« 1904, Heft 4
S. 263.

** Yergl. „Stahl und Eisen11 19(14, Heft 5 S. 321.



484 Stahl und Eisen. Yierteljahrs - Marktberichte. 24. Jahrg. Nr. 8.

wurden von Hiitten- und Walzwerkserzeugnissen im 
Jahre 1902 372419 tons und im Jahre 1903 326655tons 
exportiert. Die Ausfuhr von Roheisen blieb sehr 
gering; sie erreichte nur 20381 tons. Die Ausfuhr 
von Stalilschienen betrug nur 30656 tons, gegen 
31805 tons im Jahre 1901. Der liauptabnehmer war 
wieder Kanada. Die letzten Abschlusse nach Kanada 
waren, soweit bekannt, 21 Dollars fiir die Tonne 
frei Port Arthur (Lake Superior), und 21,50 Dollars 
fiir die Tonne frei Montreal. Die Ausfuhr von 
Scliienen nach Mexiko, Zentral- und Sudamerika, Japan, 
Australien und Polynesien war unbedeutend. Die 
Ausfuhr nach Afrika liorte ganz auf. Nach England 
wurden in den letzten Monaten Verschiffungen von 
Stahlhalbfabrikat gemacht, die jedoch im ganzen nur 
5445 tons betragen. An Handelsstahl fanden in den 
letzten Monaten gleichfalls grijfiere Verschiffungen 
statt, so dafi die Gesamtausfuhr auf 17802 tons stieg. 
An Handelseisen wurden 19 380 tons, an Drahtkniippeln 
22449 tons exportiert. Eine weitere Steigerung erfulir 
die Ausfuhr von Draht; sie erreichte den Betrag von 
108520 tons; Drahtnśigel gingen in Menge von 31497 
tons, Schnittnagel in Menge von 8890 tons ins Aus
land. Die Ausfuhr von Konstruktionsmaterial nahm 
wieder bedeutend ab. Exportiert wurden nur 30 641 tons. 
Die Ausfuhr von Eisen- und Stahl-, Grob- und Fein- 
blechen blieb ungefahr dieselbe wie im Vorjahr; sie 
betrug fur Eisenblcche 4702 tons, fiir Stahlbleche 
13242 tons. Die niichste Zukunft wird nach Lage 
der Yerhiiltnisse hier zu vermelirten Anstrengungen 
amerikanischer Werke, besonders der United States 
Steel Corporation, fiihren, Absatz im Ausland zu finden. 
Bekanntlicli hat die United States Steel Corporation 
eine eigene Gesellschaft fiir Export unter der Be- 
zeiclinung „United States Steel Products Company*1 
gegriindet, in welclier samtliche Exportbureaus der 
Einzelgesellschaften vereinigt werden. Den Bemiihungen 
der United States Steel Corporation war es auch zuzu- 
schreibcn, dafi die Central Freight Association die 
Fraehtenvon Pittsburgnach atlantischen SeehiifenfiirEx- 
portware um 85 Cents fiir die Tonne auf Stahlhalbfabrikat, 
Handelseisen und Stahl, und um 5 Cents fiir 100 Pfund 
fiir Fertigfabrikate lierabsetzte. Diese im November
1903 gewahrte Vergiinstigung ist jedoch seitens der 
Central Freight Association fiir den 31. August 1904 
gekiindigt worden. Welche Griinde fiir diese Mafi- 
nahme vorliegcn, ist nicht ersiclitlich. Entweder sind 
die Bahnen durch dio geringe, den Erwartungen nicht 
entsprechende Frachtbewegung euttauscht worden, oder 
das starre Festhalten an dem Preis von 28 Dollars 
fur Stalilschienen fiir amerikanische Bahnen, gegen- 
iiber 21 Dollars fiir Export, hat eine gewisse Er- 
bitterung erzeugt. Tatsache ist, dafi die Bahnen sehr 
mit Schienenbestellungen zuriickhalten und bisher fiir 
das Jahr 1904 nur etwa 1300000 tons bestellt worden 
sind, wahrend die Leistungsfahigkeit der Schienen- 
walzwerke iiber 3000 000 tons betragt. Die Export- 
anerbieten amerikanischer Walzwerke werden sich ganz 
besonders auf Lieferung von Schienen erstrecken; 
ferner wird Stahlhalbfabrikat fiir den englischen Markt, 
sowie Handelseisen und Stahl allgemein stark angeboten 
werden. Amerikanischer Draht und Drahtniigel sind 
in den letzten Jahren auf dem Weltmarkt besonders 
in den Vordergrund getreten. In der Roheisenausfuhr 
durfte es nicht an Yersuchen fehlen, neben Giefierei- 
roheisen auch Roheisen fiir Stahlfabrikation abzusetzen, 
da gerade in Stahlroheisen die sogenannten „unab- 
hiingigen Hochć(fen“ nicht geniigend Absatz im Lande 
haben.

Was die inneren Verhaltnisse der amerikanisclien 
Eisenindustrie betrifft, so ist von Wichtigkeit zunachst 
der Versuch, die drei grofien Gesellschaften, dereń 
Betriebe hauptsaclilich im Siiden liegen, in eine engere 
Interessengemeinschaft zu bringen. Es sind dies die 
Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, die

Republie Iron and Steel Company und die Sloss- 
Sheffield Steel and Iron Company. Zuniiclist scheint 
es sich nur um Schaflung eines gemeinsamen Yerkaufs- 
bureaus zu liandeln. Der Plan einer vollstiindigen 
Verschmelzung der drei Gesellschaften zu einem Unter
nehmen durfte wohl zur Ausfiihrung kommen, sobald 
die B6rsenverhiiltnisse sich gebessert haben. Das 
Aktienkapital der drei Gesellschaften betriigt zusammen 
98 Millionen Dollars. Dieselben reprasentieren, abgesehen 
y o u  Stahlgufi, Schmiedestiicken und Klcineisen, ins- 
gesamt eine Jahreserzeugung von 2230000 tons Roli- 
eisen und etwa 700000 tons Walzwerkserzeugnissen. 
Die Republie Iron and Steel Company besitzt Puddel-, 
Walz- und Ilammerwerke in Indiana, Pa., und Ohio 
und ist der grofite Produzent von SchweiBeisen, Walz- 
und Schmieuefabrikaten. Die Vereinigung wird einen 
stetigenden Einflufi auf die siidliche Eisenindustrie 
ausiiben und wohl in der Lage sein, gegenseitige Preis- 
unterbietungen, wie sie seit Ende v. J. im Alabama- 
Bezirk Yorkoinmen, zu verhindern.

Am 4. Januar wurde die Clairton Steel Company 
bankrott erkliirt und vom Gericlit ein Verwalter ein- 
gesetzt. Diese Gesellschaft ist aus der St. Clair Steel 
Company und den St. Clair Furnaces hervorgegangen 
uud bildet einen Teil der Crucible Steel Company of 
America. Die Werke sind durchaus modern unu gelten 
mit ais die besten in den Vereinigteu Staaten. Sie 
sind mit einem Kostenaufwaud von 15 Millionen Dollars 

ebaut und auf die Herstellung vou Martinstahl und 
tahlhalbfabrikat eingerichtet. Ihre Unabliiingigkeit 

im Bezug der Rohmaterialien, Erz und Koks, maclite 
die Werke zu einem starken Faktor auf dem Markt 
fiir Stahlhalbfabrikat. Die United States Steel Corpo
ration war daher genotigt, sich mit der Clairton 
Company, bezw. der Crucible Steel Company ins 
Einvernehmen zu setzeu. Die United States Steel 
Corporation sollte fiir 4 Millionen Dollars bar die 
Halfte des Eigentums der Clairton Steel Company er- 
werben. Die Zahlungen kamen jedoch nicht zustande 
und die Clairton Steel Company konnte ihren Yer- 
pflichtungen auf Zahlung der Zinsen fiir ihre Schuld- 
verschreibungen nicht nachkommen, wurde also bank
rott. Bei der schlechten Lage des Marktes fiir Stahl
halbfabrikat wird der Bankrott der Clairton Steel 
Company wohl nur ais eine Erleichterung gefiihlt. Ob 
die United States Steel Corporation sich des Kon- 
kurrenten nicht doch noch bemacntigt, bleibt dahingestellt. 
Sie bat selbst unter der Ungunst der Zeiten scliwer żu 
leiden geliabt. Ihre Stamm- und Vorzugsaktien hatten 
Kursriickgange zu verzeichnen, wie sie nur in Zeiten einer 
Panik vorkommen. Uber den Abschlnfi der United 
States Steel Corporation fiir das Jahr 1903 wurde 
bereits berichtet.* Die Corporation hat nicht allein 
die Gehiilter aller Beamten, sondern auch die Lohne 
der Arbeiter erlieblich herabgesetzt. Von seiten der 
Arbeiter, besonders in den Homesteadwerken, hat sich 
ein starker Widerstand gegen die Abziige geltend 
gemacht; zu Arbeitseinstellungen ist es jedoch nicbt 
gekommen. Die Arbeiter werden sich iiberzeugen 
miissen, dafi bei der augenblicklichen Lage' nur ein 
Nachgeben moglicli ist. Wie plótzlich sich die Zeiten 
geandert haben, geht aus den Nettoeinnahmen der 
United States Steel Corporation hervor. Im Monat 
Juni 1903 waren dieselben nahezu 13 Millionen Dollars, 
im August 10,9 Millionen Dollars, im September 
9100000 Dollars, im Oktober 7 600000 Dollars, im 
November 4069901 Dollars und im Dezember 3100000 
Dollars. Almlich wie bei der United States Steel 
Corporation durfte es auch bei den anderen Gesell
schaften aussehen. Der Geschaftsgang ist auch bei den 
Hauptverbrauchern von Eisen und Stahl, den SchiflFs- 
werften, Eisenkonstruktionswerkstiitten und den Ma- 
schinenfabriken, einschliefilich der elektrotechnischen

* „Stahl und Eisen“ 1904, Heft 7 S. 430.
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Industrie, ein schleppender geworden. Eine schnelle 
und durcłigreifende Besserung liiBt sich bei der all- 
gemein gedriickten Borsenstimmuug nicht erwarten, 
und man reclmet in der Eisenindustrie anscheinend 
nicht damit, daB das Jahr 1904 dio alte zuversichtliche 
Stimmung uud damit einen neuen geschiiftlichcn Auf- 
schwung bringen konnte.

WaetzoltU,
IIandels9achvcrsta iid igcr bełm  Konigl. U cneralfconsulat 

in New York.

Seit Abfassung des vorstehenden Berichts, der 
erst nach SchluB der vorigen Numuier bei der Re- 
daktion einging, ist ein v611iger Wandel in der Lage 
und Beurteilung des amerikanischen Eisenmarkts ein- 
gotreten. Wahrend zu Anfang des Jahres die United 
States Steel Corporation mit nur etwa 25 °/o Jer Ge- 
samterzeugungsfiihigkeit ihrer Hochofen arbeitete und 
grofie Mengen Roheisen auf den der Corporation ge- 
horigen Werken lagerten, setzte der Bedarf erst lang- 
sani, dann aber in steigendem MaBe ein, so daB im
i.aufe des Februar die Hochofen so schnell wie moglich 
wieder in Betrieb gebracht werden muBtcn und Anfang 
Marz ungefdlir 85 % der Erzeugungsfahigkeit der 
Ófen ausgenutzt werden konnten. Inzwiscnen sind 
nicht nur die Roheisenvorriite der Corporation auf- 
gebraucht, sondern diese hat noch ganz bedeutende 
Mengen Roheisen hinzngekauft, wodurch der Roheisen- 
preis um 50 Ceuts bis 1 Dollar fiir die Tonne anzog.

In Stahlkniippeln ist die Nachfrage sehr stark 
und dringend, fiir Lieferungen innerhalb der nachsten 
30 bis 60 Tage werden — was vor Monatsfrist sicher 
ais unmoglich angeselien worden ware — Aufpreise 
gewabrt. Die tagliche Stahlerzeugung der Steel Cor
poration ist wiederum auf annahernd 30000 tons 
Blocke gestiegen, dabei ist dio Ausfuhr yerhaltnis- 
miiBig unbedeutend, so daB diese Stark gestiegene Er
zeugung fast ganz in den heimischen Verbrauch iiber- 
gelit. Lebhafter Bedarf herrscht auch auf dem Blecli- 
markt; derselbe ist nicht zum wenigsten auf die her-

ausgekommenen groBen Vergebungen von Giiterwagen 
zuruckzufilhren. Die Pennsylvanische Bahn hat neuer- 
dings 2125 und die Pittsburg- und Eriesee-Bahn 1000 
Giiterwagen aus Stahl in Auftrag gegeben; hierfiir 
sind etwa 30000 tons Bleche und Profile sowie an
nahernd die gleiche Menge an Schiniede- und GuB- 
stiicken notwendig.

Bedeutende Arbeitsmengen werden auch durch die 
Tunnelbauten der Pennsylvanischen Bahn heraus- 
kommen. Gegenwiirtig ist hierfiir eine Anfrage auf 
Lieferung von 52000 tons GuBwaren am Markt, und 
von verschiedenen Gruppen von Roheisenlieferanten 
sind Angebote gemaclit worden nicht nur fiir das 
hierzu erforderliche Roheisen, sondern fiir den ge
samten Roheisenbedarf, der in den nachsten drei Jah
ren abgcrufen wird; die Preise stellen sich 2 bis 2,50 $ 
iiber den heutigen Tagespreis.

Uber die Preisschwankungen des letzten Viertel- 
jahrs gibt die folgende Tabolle AufschluB:

1904 N
li

‘ ^  - i H es
* a

a a 
d l-i

be
i a n

i
« N
■a de 

M
; 

I5
ł0

3

; a a  «
W

: a  R c
W

Dollars fiir die Tonne

Giefserei - Roheisen Stan- 
dard Nr. 2 loco Pbila-j
d e lp h ia ................

Giefserei - Roheisen Nr. 2| 
(aus dem Siiden) loco [ 
Cincinnati . . . .  

Bessemer -Roheisen ) ,
Graues Puddeleisen = 
Bessemcrkniippel 
Schwere Stablscbicnen ab 

Werk im Osten. . . .

Behalterbleche . . I , 
Feinbleche Nr. 27. =
Drahtstifte . . . . j  s*'°

14,75 14,50 14,50 1 5 ,- 22,25

1 2 ,- 12,25 11,25 12,50 20,25
14,10 13,85 13,85 14,35 21,85
13,— 12,75 1 3 ,- 13,25 20,75
23,— 2 3 ,- 2 3 , - 2 3 ,- 3 0 ,-

;28 ,- 2 8 ,- 2 8 , - 2 8 ,- 28,—
Cents lir das Pfuni!

1,60 1,60 1,60 1,60 ; 1,60
2,25 2,15 2,20 2,15 2,65
1,85 1,90 1,90| 1,90 1 2,—

Ind ustrielle Rundsc han.
B o h ih l s c h e  M o n t a n g e s e l l s c h a f t ,  W ic u .

Der Betriebsgewinn des Jahres 1903 im Betrage vou 
4,06 Millionen Kronen ist um rund 260 000 K. groBer 
ais der des Vorjahres. Die Produktion an Walzware 
zeigt einen kleinen Ruckgang, weil die Gesellschaft 
den Betrieb der Mariannenhiitte eingestellt bat. Da
gegen ist die Rolieisenerzeugung etwas gesteigert 
worden. Der Reingewinn beliiuft sich nach Yornahnie 
von Abschreibungen im Betrage von 806 011 K. auf 
1 837 640 K ., hiervon wurde eine Divideude von 
68 K. a. d. Aktie (=  17 °/o) verteilt und der nach 
Abzug der statutarischen Dotationen verbleibende Rest 
von 154 060 K. auf neue Rechnuug vorgetragen.

P o l d i h i i t t e ,  T l e g e l g u B s t a h l - F a b r i k ,  W ie n .
Wenn auch die Beschaftigung der Betriebe im abge- 

laufenen Jahr noch sehr ungeniigend war, so konnte 
doch in einzelnen Zweigen der Erzeugung gegenfiber 
dcm Vorjahre ein erhohter Absatz erzielt werden, der 
sich im wesentlichen nach dem Ausland richtete. Der 
Reingewinn des Geschaftsjahres beliiuft sich, ohne 
Beriicksichtigung des Verlustvortragcs aus dem Jahre 
1902, von 83 098,26 K. auf 104 953,69 K. und ist dem
nach im Vergleich mit dem Geschaftsjahr 1902 eine 
Besserung von 313 870,77 K. zu verzeichnen. Nach

Abzug des gesamten Verlustvortrages ergibt sich ein 
Gewinnsaldg von 21855,43 K ., welcher auf neue 
Rechnung vorgetragen wurde.

S k o d a w e r k e  A k t . - G e s .  in P i l s e n .
Nach dem Geschaftsbericht fiir das Jahr 1902/03 war 

die Beschaftigung der Maschinenfabrik in allen ihren 
Abteilungen sowie in der Kesselsclimiede ganz unzuliing- 
lich. Mit Riicksicht auf die stetig steigendo Yerwendung 
der Kraft-Gasmascliinen in allen Industricbetrieben unu 
die sich daraus ergebende Einschrankung des Yer 
wendungsgebietes von Dampfmaschinen-Anlagen sah 

■ sich die Gesellschaft genótigt, die Fabrikation von 
I Gasmaschinen (System Maschinenbaugesellschaft Niirn- 
i berg) und Generator-Gasanlagen aufzunehmen. Die 
: Briickenbauanstalt war infolge des Mangels staatlicher 
l Auftrage auf Eisenbahnbriicken und Eisenkonstruk- 

tionen sehr schlecht beschaftigt, ebenso fehlte es der 
Stahlhiitte an hinreichenden Auftriigen; die Waffen- 
fabrik befaBte sich vorwiegend mit der Ausfiihrung 
der Geschiitze fiir die im Bau befindliclien Kriegs- 
schiffe. Die Jaliresbilanz schlieBt mit einem Yerlust 
von 728105,20 K. welcher zuzuglich des Verlust-Saldos 

; aus dem Vorjahr von 876099,77 K. mit einem Gesamt- 
i betrage von 1604204,97 K. auf neue Rechnung vor- 
. getragen wurde.
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Y e r e in s  - N a c h r i c h t e n .

B. G. W e is m i i l le r

Am 2. Miirz d. J. verschied im Alter von 91 ,Tali ren 
zu Rom der Nestor der deutschen Eisenindustrie, der 
Gewerke und Fabrikbesitzer B. G. We i smi i l l e r  aus 
Dusseldorf.

Einer alten Trierer Fórsterfamilie entstammend 
und zuerst zum Forstfaehe bestimmt, wandte er sich 
nach griindlicher naturwissenschaftliclier und mathe- 
matischer Yorbildung dem Hiittenfache zu und war 
von Mitte der dreifliger his Anfang der vierziger Jahre 
vorigen Jahrhunderts auf den Sttimmschen Eisenwerken 
in Neunkirchen hei der Errich- 
tung und in dem Betriebe des 
neuen Puddelwerks tiitig. Zur 
Leitung der Puddel- und Walz- 
wcrke der Firma Kissing &
Sclimole nach Rodinghausen bei 
Menden in Westfalcn berufen, 
gelang es ihm, die dort bis daliin 
aus gefrischten Lnppen her- 
gestellten Drahtkniippel durch 
solche aus gepuddelten Luppen 
zn ersetzen. Hierdurch und durch 
die spater ebenfalls von ihm in 
Deutschland eingefiihrten verbes- 
sertert Einrichtuugen der Draht- 
walzwerke wurde eine rollstan- 
dige Uiugestaltung der hisherigen 
kostspieligen und uiwollkommc- 
nen Eiscndrahtfahrikation be- 
wirkt. Somit war es seinen Be- 
lriuhungen zuverdanken, dafi die 
Preufiische Telegraphen - Yer- 
waltung ais erste an Stelle der 
damals ausschliefilich aus Kupfer 
bestehenden Telegraphendriihte 

solche aus Eisen anwenden 
konnte, ein Fortschritt von weit-
tragendstem Einflufi auf die Entwicklung der Tele- 
graphie uberhąupt. Spater, wahrend der Leitung der 
Eisenhiitte Westfalia bei Liinen an derŁippe, eroaute 
er von dort aus in Hafilinghausen bei Schwelm zur 
Yerhuttung des im Steinkohlengebirge neu entdeckten 
Kohlcneisensteins (Blackband) fiir die Firma von Born. 
Lehrkind & Co. die ersten grofien Hochofen nach 
sehottischem Muster, mit Blechmantel auf gufieisernem 
Tragkranze und eisernen Saulen ruhend, welclie mit 
bedeutend vergrofierter Leistungsfahigkeit, und infolge 
besserer Winderhitzung mit wesentlieh vermindertem 
Brennmaterialienverbrauch arbeiteten. Nachdem aus 
diesem Werke die Aktien-Gesellschaft Neu-Schottland 
hervorgegangen war, schuf Weismiiller fiir diese Ge
sellschaft in Horst bei Steele ebenfalls eine. Hochofen
anlage sowie grofie Puddel- und Walzwerke.

Nach jahrzehntelanger anstrengender Tatigkeit in 
der Eisenindustrie siedelte Weismiiller nach Berlin 
iiber, um neben leichterer wirtschaftlicher Tatigkeit 
sieli seiner Neigung entsprechend wissenschaftlich zu 
bescliaftigen. Weismiiller mufite jedoch plotzlich, wegen

Sterhefalls eines Verwandtcn, die Leitung eines in der 
Griindung begriffenen Stanz- und Emaillicrwcrks in 
Dusseldorf iibernehmen; obwohl diese Kleinindustrie ilun 
ganz ferii lag, brachte er dieselbe zu der gleichen hohen 
technischen Entwicklung und gescbiiftlicnen Bliite, wie 
die friiher von ihm geleiteten grofien Unternehmungon.

Der Yerstorbene leistete aber nicht nur Bedeuten- 
des anf technischem Gebieto, sondern war auch in 
wirtschaftłichen und finanziellen Fragen bcwandert 
und yerfiigte uber ein grofies Allgenieinwissen. Dieser- 

nalb und wegen seines rubigen, 
bestimmten Auftretens wśire er 
auch nach dem Urteile seiner 
Zeitgenossen wie kein Zweiter 
zu einer offentliclicn Rolle ge- 
eignet gewesen; er trat aber 
nicht aus seiner Zuriickhal- 
tung lieraus, was um so mehr 
bedauert wurde, ais er in jiinge- 
rem Mannesalter in dieser Rich
tung ais Zollkommissnr der 
Eisen- und Stahlindustrie am 
Frankfurter Parlamente einen 
vielverspreehenden Anlauf ge- 
nommen hatte.*

Seine Schriften iiber Eiscn- 
sehutzzoll fesseln niclit nur durch 
ihre klare Sprache, ihre genaue 
Sehilderung der damaligeu Lage 
der deutschen Eisenindustrie 
und ihren vorausschauendenBlick 
in die Zukunft, sondern sind 
auch durch ihr reiches statisti- 
sches Materiał eine wahre Fund- 
gruhe fiir jeden, der sich mit 
der Geschichte der deutschen 
Eisenindustrie befafit. Letzteres 

I um so mehr, ais damals die Statistik auf diesem Ge
biete aufierordentlich im argen lag und die Ziffern 
mit unsaglieher Hiihe in den Eisenbezirken, Ein- und 
Ausfuhrhiifeu usw. ermittelt werden muBten. Bis in 
sein rorgeriicktes Alter hinein verfolgte Weismiiller 
alle Fortschritte auf technischem Gebiete, so inter- 
essierte er sich auch lebhaft fiir die Entwicklung der 

! Elektrotechnik. In den letzten zehn Jahren brachte 
er einen grofien Teil des Jahres im Siiden, zuletzt 
meistens in Rom, zu, aber auch da war er noch nicht 
miifiig. Bis iiber das 90. Lebensjalir hinaus bearbeitete 
er noch persónlieh seine Beteiligungen an der Industrie, 
hielt sieli mit den neuesten Fortschritten der Technik 
auf dem laufenden, interessierte sich fiir Kunst uud 
Wissenschaft und pflegte eine vornehme Geselligkeit.
So ist mit dem „alten Herrn“ nicht nur ein hervor- 
ragender Mitarbeiter an der Entwicklung der deut- 

i sehen Eisenindustrie, sondern ein bedeutender Hann 
! iiberhaupt von uns gescliieden.

* Vergl. „Stahl und Eisen“ 1902, Seite 1360.

El i re se i nem Andenken!
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Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller.

P r o t o k o l l  
iiber die Yorstandssitzung toiu 7. April 1904 

im Parkholel zu Dilsseldorf.
Zur Beratung iiber dio Novelle zum B o r s e n -  

ges e t z  und die Novelle zum Re i c hs s t e mpe l ge s e t z  
war durch Rundselireiben vom 7. Marz und 2. April d. J. 
einegemeinechaftliche Sitzungdes Ausschusses des„Ver- 
eins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
luteressen in Rheinland und Westfalcn" und des Vor- 
standes der „Nordwestlichen Gruppe des Yereins deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller11 einberufen worden, 
die um 3 IThr nachmittags durch den stellvcrtrctenden 
Vorsitzenden des erstgcnannten Vcreins, Hrn. Au g u s t  
Frow ein-E lberfeld, eroffnet wurde. Das Referat iiber 
dic beiden genannten Gesetzentwiirfe erstattete Herr 
Dr. Beumer ,  indem er eingehend die in Betracht 
kommenden Gesichtspunkte darlegte. Er brachte so
dann folgenden Beschlufiantrag ein:

Der „Verein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Intcressen in Rheinland und West- 
falen“ nnd die „Nordwestliche Gruppe des Vereins 
deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" bedanern, 
daB die vorbiindeten Regicrungen trotz der von ihnen 
anerkannten schweren Schadigungen und Nachteile, 
die das B o r s e n g e s e t z  vom 22. Juni 1890, natnent- 
lich durch zahlreiehe schwere Verletzungen von Treu 
nnd Glauben im Ge.folge gehabt hat, sich nicht zu 
einer grundlegenden Anderung dieses Gcsetzes haben 
entschliefien konnen, die die genannten Yereine nach 
wie vor fiir durchaus notwendig halten. Gleichwohl 
erkennen sie an, dafi die in der Novelle enthaltenen 
Bestimmungen geeignet sind, eine teilweise Besse- 
rung der leider bestehenden MiBstiinde h rbeizu- 
fiihren, wenn sie noch dahin ergiinzt werden,

daB die Eintragung in das Handelsregister der 
Eintragung in das Bórsenregister fiir b e i d e Teile 
gleichsteht,

daB auch diej enigen, die g e w o h n h e i t s m a 6 i g 
— nicht bloB berufsmaBig^— Bórsen- oder Bankier- 
geschiifte betroiben, die Erfiillung nicht aus dem 
Grunde verweigern diirfen, weil sie in das Borsen
register nioht eingetragen sind,

daB die Erfiillung beziiglich derjenigen Borsen- 
termingescbiifte, die in einem ausdriicklich und 
schriftlich anerkannten Saldo einer Kontokorrent- 
Abrechnung enthalten sind, mindestens dann nicht 
verweigert werden kann, wenn bei Zuscndung der 
letzteren schriftlich darauf hingewiesen ist, daB 
in dem Saldo Borsentermingeschiifte enthalten sind, 

und wenn endlich die v o l l e  Riickwirkung des Ge- 
setzes ausgcsprochen wird.

Beziiglich der Novelle zum R e i c h s s  t e m p e l  - 
g e s e t z  begriifien die genannten Vereine die Er- 
miiBigung der Umsatzsteuer fiir inliindiscbe Schatz- 
anweisungen und fiir das Reportgeschiift sowie die 
Erleichterungen des Arbitragegeschafts, befiirchten 
aber, daB die Belassung des Effektenstempels auf 
2'/s % fiir ausliindische Aktien, 6 °,oo fiir ansliindische 
Staatspapiere und Eisenbabnobligationen und 1 °/o 
fiir Renten- und Schuldverschreibungen auslandischer 
Aktiengesellschaften nicht nur eine Schiidigung der 
Wettbewerbsfiihigkeit der deutschen Borsen und der 
deutschen Baukgeschafte, sondern auch eine bleibende 
Minderung der Reichsstempeleinnahmen zur Folgę 
haben wird.

Dieser Beschlufiantrag wurde einstimmig' angenommen. 
* **

Es folgte eine vertrauliche Vorstandssitzung der 
Nordwestlichen Gruppe, in der Hr. Kommerzienrat 
Weyl and den Yorsitz fiihrte. Gegenstand der Be

sprechung war die S c h a f f u n g  e i ne r  Z e n t r a l s t e l l e  
de u t s c h e r  Arbe i t geber -Yerbi i nde .  Die Erorte
rung ergab eine vollige Ubereinstimmung mit den 
Sehritten, die der Zentralverband deutscher Industrieller 
in dieser Angelegenheit bisher getan hat.

SchluB der Sitzung 6'/2 Ii hr.
Das geschiiftsf. Mitglied:

Dr. W. Beumer,
M itglied des R. u. A.

Verein deutscher EisenhUttenleute.

jinderungeii Im M itglioder-Yerzelclinis.
Arend, J., Dipl. Hiitteningenieur, CIeve, Gr. Markt.
Beck-, P., Walzwerkschef und Prokurist der Rom

bacher Hiittenwerke, Rombach.
Becker, A., Ingenieur, Alexine-Mychega, Gouv. Toula, 

Zentr.-RuBland.
Blauel. Carl, Maschineningenieur der Hochofenanlage 

der Dillinger Hiittenwerke, Dillingen a. Saar.
Berw, Uankdirektor, Schlesischer Bankverein, Breslau, 

Albrechtstrafie.
BrSckelmann, Ernst, Sinzig a. Rh.
Diesfeld, Fritz, Ingenieur, Anholt i. W.
Ftichs, Herm., Direktor der Norddeutschen Wagenbau- 

Vereinigung, Charlottenburg, Bleibtreustr. 20.
Ilallbaucr, Kommerzienrat, Direktor des Eisenwerks 

Lauchhammer, Lauchhammer i. S.
Hilgrr, Hudolf, Vertreter industrieller Werke, Bremen, 

Conterescap 42.
List, Paul, 20 Duke Street, Miliom, Cumberland, 

England.
Lu et, Dr. Paul, Betriebsdirektor der Gutehoffnungs

hiitte, Oberhausen II.
Nilbling, Dr. Ii., Ingenieur, Hćirde i. W., Schilflstr.il.
Martin, Victor, Ingenieur, Essen a. d. Ruhr, Kahr- 

strafie 18.
Mathesius, W., Professor der Metallurgie an der Konigl. 

Technischen Hochschule, Berlin W. 15, Lietzen- 
burgerstrafie 46.

Oelwein, G., Erzh. Friedrichscher Hiitteninspektor, 
Wien, Gersthof, Schindlergasse 52.

von Radinger, E., Ingenieur, Wien IV, Hohlemgasse 13.
Schrader, Kurt, Hagen i. \Y., Karlstr. 9.
Schręiber. Johannes, Dipl. Ingenieur, Betriebschef der 

Hiitte Phonix, Ruhrort-Laar, Kaiserstr. 64.
Strecker, Carl, Zivilingenieur, Darmstadt, Rofidorfer- 

straBe 86,(-
Stilning, P., Ingenieur bei Fried. Krupp, Akl.-Ges., 

Hiittenwerk Rheinhausen, Post Friemersheim.
Tacubner, Emil, Direktor, Maschinenfabrik von Frambs 

& Freudenberg, Scliweidnitz.
Wallmann, J.. Ingenieur der Firma Paul Schmidt & 

Desgraz, Hannover, Stolzestr. 14
Ziegler, Gottfried, Kommerzienrat, Direktor, Gutehoff- 

nungshiitte, Oberhausen II.
N e u e  M i t g l i e d e r :

Kurzicernhart, Adalbert, Eisenwerksdirektor, Zuck- 
inantel b. Teplitz, Bohmen.

Liske, V\ktor, Dipl. Ingenieur, Stahlwerkschef der Ge- 
werkschaft Grillo, Funke & Cie., Schalke i. W.

Nottebohm, Ingenieur, Technischer Aufsichtsbeamter 
der Siidwestdeutschen Eisen - Berufsgenossenschaft, 
Saarbrucken.

Snhdfer, Otto, Geschaftsfuhrer des Gasrohr- und Siede- 
rohr-Syndikats, Dusseldorf.

V e r s t o r b e n :
Krech, L., Ingenieur, Hamm i. W.
Peters, P., Fabrikbesitzer, Eschweiler.
Schwarz, Louis, Mitinhaber der Firma Louis Schwarz 

& Cie., Dortmund.
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Verein deutscher Eisenhuttenleute.

E i n l a d u n g  z u r  H a u p t y e r s a m m l u n g
am Sonnabend,  den 23. und Sonntag, den 24. April 1904,

in d e r  S ta d t i s ch e n  T o n h a l l e  zu D usse ldo rf .

S o n n a b e n d ,  d e n  23 .  A p r i l ,  n a c h m i t t a g s  4 U h r :

Tagesordnung:

1. Geschaftl iche Mitteilungen. Abrechnung und Entlastung fiir 1903.
2. Die Dampfturbinen und ihre Anwendung,  mit besonderer Beriicksichtigung der 

Parsons-Turbine .  Vortrag von M. B o v e r i - B a d e n  (Schweiz).

3. Uber  yerschiedene  Verfahren zur Erzeugung von FluBeisen. Vortrag von 

R. M. D a e  1 e n - D u s s e l d o r f .

S o n n t a g ,  d e n  24 .  A p r i l ,  n a c h m i t t a g s  1 2 1/* U h r ,  

im R i t t e r s a a l  d e r  S t a d t i s c h e n  T o n h a l l e ^

Festversammlung zur Erinnerung an die Neubegriindung des Vereins.

1. E in le i tung  d u r c h  den  V or s i tz enden  G e h .  K o m m e r z i e n r a t  Dr .  ing. C a r l  L u e g .

2. Fiinfundzwanzig Jahre deutscher Eisenindustrie.  Vortrag des Geschaftsfiihrers  

Dr. ing. E. S c h r ó d t e r .

3. Stiftung einer Denkmiinze.

Im AnschluB an die Festversammlung findet nachmittags 2 Uhr im Kaisersaal 

der Stadtischen Tonhalle  ein

G em einsam es Festmahl 

statt, zu dem v o r h e r i g e  A n m e l d u n g  erforderlich ist.
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