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Bericht an die ani 31. Mai 1904 abgehaltene Hauptversamin- 
lung der Nordwestlichen Gruppe des Yereins deutscher Eisen- 

und Stahlindustrieller.

;er seit der letzten Hauptversammlung 
abgelaufene Zeitraum erfiillte die auf 
eine B esserung der wirtschaftlichen  
V erhaltnisse Deutsclilands gesetzten  

Hoffnungen nur zum T eil. Mit Ausnahme des 
K ohlenm arktes, der auch wahrend der heiBen 
Jahreszeit eine ungewohnliche Lebhaftigkeit 
zeig te  und fiir seine gesteigerte Forderung 
namentlich auch unter dem Einflusse hervor- 
ragend giinstiger W asserstande des Rheins schlan- 
ken A bsatz fand, litt  die Montanindustrie so- 
wohl unter grofierer S tille  des G eschafts, ais 
namentlich auch unter teilw eise ganz unlolinen- 
den Preisen. A uf dera Roheisenmarkte trat gegen  
Ende des Jahres 1903  eine merkliche Stille  ein, 
da die Nachfrage, besonders aus dem Auslande, 
auBerst gering geworden war. Spezifikationen 
liefen infolge des allgem ein schwacheren Ge- 
schaftsgangs sparlicher ein. D ie Roheisenerzeu- 
gung w ar zw ar im Vergleich zuin Jahre 1902  
eine sehr erfreuliche, —  sie iibertraf die vor- 
jahrige um beinahe 2 Millionen Tonnen — , er- 
freulicli auch deshalb, w eil die Zunahme der 
E rzeugung im w esentlichen auf die gesteigerte  
Aufnahm efahigkeit des inneren Marktes zuriick- 
znfiihren is t , —  doch hatte sie sieli schon im 
November 19 0 3  um etw a 7 0 0 0  t gegen Oktober 
verringert, und im Dezember war ein weiterer 
R iickgang aufzuweisen. Auch in Halbzeug, Stab- 
eisen, W alzdraht, gufieisernen Rohren, Fein- nnd 
Grobblechen sow ie in Maschinen war der Ge- 

XIT.;<

schaftsgang ein schleppender, zum T eil unbefrie- 
digender und das finanzielle Ergebnis vielfacli 
ein negatives.

W enn man den Griinden nachgeht, die hierfiir
—  abgesehen von der allgemeinen Geschaftslage 
iiberhaupt —  mafigebend w aren, so liegen sie 
ohne Zweifel hanptsachlich in folgenden beiden 
Momenten. Einmal standen wir in der Berichts- 
periode vor der U ngewifiheit der Erneuerung 
groBer industrieller Verbande, und anderseits 
sehnte man, um von stetigen  Faktoren im Ge- 
schaftsleben ausgehen zu konnen, die m oglichst 
baldige R egelung unserer auswartigen B ezie- 
hungen dnrch den AbsehluB neuer langfristiger  
Handelsvertrage herbei.

D ie erstere UngewiBheit is t inzwischen durch 
die Erneuerung des K o h l e n s y n d i k a t s  auf 
erweiterter Grundlage und dnrch die Griindung 
des D e u t s c h e n  S t a h l w e r k s v e r b a n . d e s  be- 
seitigt, und tatsachlicli is t  se it jenem Zeitpunkt 
ein neuer frischer Zug in das Geschaft hinein- 
gekoramen. Uber den letztgenannten Verband 
haben in unserer Zeitschrift „Stahl und E isen “ 
so ausgiebige Erorterungen stattgefunden. daB in 
vorliegendem Jahresbericht mit R echt ein mlheres 
Eingehen auf ilin unnotig erscheint. Je  w eniger  
es aber einem Zweifel unterliegen kann, daB die 
kniftige Entw icklung unserer vaterlandisehen  
Eisenindustrie in den letzten Jahrzehnten iiber- 
hanpt unter dem EinfluB der Verbandsbildung 
erfolgt ist, um so mehr ist die festere Zusammen-
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fiigurig, w ie sie der „D eutsche Stahlw erksverbandli 
d arstellt, mit Freude zu begriifien, und wir 
zw eifeln  nicht, dafi er bei ruhiger, stetiger  Fort- 
entw icklung fiir unsere inl&ndischen sowolil ais 
auch fiir unsere ausliindischen A bsatzyerhaltnisse  
einen mitchtigen Faktor darstellen wird, der der 
Gesam theit zugute kommt.

Naturgem&B konnen wir neben ihm guter und 
langfristiger H a n d e l s y e r t r a g e  nicht entbehren. 
Das laufende Jahr hat den Abschlufi der 
Handelsvert.ragsverhandlungen mit nur einem aus- 
w artigea S taate —  Italien  —  gebracht, und vor 
dem Jahre 1905  is t an das Inkrafttreten neuer 
H andelsvertrage w ohl kaum zu denken. Das 
Handelsprovisórium mit England wurde vom 
R eichstag um zw ei Jahre verlan gert, und die 
zum 3 1 . Dezember 1903  fa llig  gew esenen Tarif- 
vertrage laufen einstw eilen  ungekiindigt w eiter. 
H andel, Industrie und Schiffalirt halten es fiir 
selbstverstand lich , dali die K iindigung der be
stehenden H andelsyertrage nicht eher erfolgt, 
ais bis man sich neue gesichert h a t, da eine 
vertragslose Z w isclienzeit unberechenbaren w irt- 
schaftlichen Schaden lieryorbringen konnte. DaB 
die Kiindigung der H andelsvertrage im ganzen  
Lande erw artet werde, w ie kiirzlich im R eichs- 
tage bemerkt w urde, is t maBlose agrarische  
Ubertreibung, die die schwebenden Verhandlungen  
nur zu scluldigen im stande ist. Von allergrofiter  
W ichtigkeit fiir die N eugestaltung der V ertrage  
is t  es. aber, dafi unsere Unterhandler der fort- 
gesetzten  Unterrichtung seitens unserer produk- 
tiven Stilnde nicht entbehren, damit die Yor- 
bereitungen und Verhandlungen in einer W eise  
vorgenommen werden, die allen berechtigten An- 
forderungen der einzelnen G ew erbszw eige Deutsch- 
lands entsprechen. Theorie und P raxis mussen 
gerade auf diesem Gebiete Hand in Hand gehen; 
denn nur so is t es m oglich, dafi aus der Ara 
der H andelsvertrag3verhandlungen wieder stabile  
G eschaftsverhaltnisse hervorgehen werden und in 
Deutschland die w irtschaftliche Konjunktur wieder 
eine allgem ein aufsteigende R ichtung nimmt.

Aufs engste mit den kiinftigen Handels- 
vertragen hangt das ,, A m t l i c h e  W a r  e n - 
y e r z e i c h n i s  z u m  Z o l l t a r i f ‘; zusammen, 
dessen E ntw urf uns zu vertrauliclier Kenntnis- 
nalime zugegangen ist. U nsere Abanderungs- 
vorsclilage haben wir in der Kommission des 
„V ereins deutscher E isen- und Stahlindustrieller11 
dargelegt und sie sind durch den genannten  
Yerein zur Kenntnis der mafigebenden S te lle  
gebracht worden.

Unseren A bsatzbeziehungen zu fremden L an
dern schenkte die Gruppe fortgesetzt ihre Auf- 
merksamkeit. Lehrreichen Stoff iiber die Ver- 
haltn isse der V e r .  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a  
boten u. a. die V ortrage, die yon den HH. Geli.-Rat
H. L u e g  nnd Kommerzienrat M. B i j k e r  iiber 
die auf ihrer R eise dortliin gesam m elten E r

fahrungen gehalten wurden und die uns die 
Mahnung nahelegten , trotz aller V orziige, die 
die deutschen V erhaltnisse in mancher H insicht 
bieten, doch mit scharfem A uge auf der W acht 
zu steh en , um uns keinen der dort gemachten  
Fortschritte entgelien zu lassen.

Den S c h u t z z o l l p l a n e n  E n g l a n d s ,  die 
ihren eifrigsten Forderer in dem friiheren 
K olonialm inister Chamberlain haben, stehen wir 
yorderliand sehr kiihl gegeniiber. Der deut- 

: sehen E isen- und Stahlindustrie kann mit der 
j R ealisierung jeuer P iane nichts Schlimmeres 

passieren, ais don Schwesterindustrien Scliwedens, 
B elgiens und der Ver. Staaten von Amerika, die 
mit ihr ais W ettbewerberinnen auf dem eng- 
lischen Markte auftreten. E rst wenn diese P iane  
greifbare G estalt angenommen haben, wird 
Deutschland seine entsprechenden Mafinahmen 
zu treffen haben.

D er Durchlocherung unseres Zolltarifs durch 
mehrfach beantragte Gewahrung eines zu w eit- 
gehenden V e r e d l u n g s v e r k e h r s  haben wir uns 
widersetzen zu mussen geglaubt. W ir erkennen  
gern an, dafi es eine berechtigte Art des Yer- 
edlungsyerkehrs g ib t , die iiberall da zu ge- 
statten is t , wo die V erfeinerungsindustrie den 
betreifenden Roh- oder Halbstoff in Deutschland  
zu erhalten nicht in der L age ist. Einen V er- 
edlungsverkehr dagegen, der den durch den Zoll- 
tarif gew ollten  Schutz der nationalen Industrie 
yo llig  illusorisch macht, konnen w ir a is zu lassig  
nicht anerkennen. Im iibrigen bedauern wir, 
dafi die Gewahrung des V eredlungsverkehrs zur
zeit Sache der einzelnen Bundesstaaten is t, was 

! zu grofien U nzutraglichkeiten fiibrt. W ir haben 
uns deshalb dafiir ausgesprochen, dafi hierfiir 
eine Z entralstelle im D eutschen Reiche ge- 
scliaffen werde.

D ie E rfo lge , w elche deutscher F leifi und 
deutsche T atkraft oft unter grofien geldlichen  
Opfern auf dem Auslandsm arkt errungen, scheinen  
in vieleu Kopfen die V orstellung erw eckt zu 
haben, D eutschlands W ettbew erbsfahigkeit konne 
auch durch die grofiten s o z i a l p o l i t i s c h e n  
L a s  t e n  nicht in F rage geste llt w erden; denn 
sonst yersteht man n ich t, warum schon die 
Mahnung, ein y e r n i i n f t i g e s  Tempo auf diesem  
Gebiete innezu lia lten , einen wahren Stnrm der 
Entriistung bei y ielen  Sozialpolitikern erregt, 
die in diesem F alle  Vernunft mit Riickstandig- 
keit zu identifizieren kein Bedenken tragen.

Und doch haben schon mehrere der bisherigen  
M afiregeln auf sozialpolitiscliem  Gebiet sich durch- 
aus nicht in den Grenzen der sachentsprechenden  
Ordnung der D inge gehalten. W ir rechnen dahin 
vor allem  den § 3 4  d e s  U n f a l l y e r s i c h e r u n g s -  
g e s e t z e s  in seiner jetz igen  G estalt. D ie ver- 
biindeten R egierungen haben in einer umfang- 
reicheu D enkschrift diese Bestim m ungen, betref- 
fend die yermehrten R iicklagen zum Reseryefonds,
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zu rechtfertigen yersuoht. D iese Denkschrift 
setzt, sta tt nachznweisen, dafi jene MaBregel 
far dio Zukunft eine absolute Notwendigkeit 
gewesen sei und ihre Unterlassung fiir die Renten- 
bezieher Gefahren mit sich gebracht liaben wiirde, 
des langen und breiten auseinander, dafi es fur 
die im Laufe der Zeit s u m m i e r t e  Hohe der 
B elastung g leichgiiltig  erscheine, ob dio Beitrage 
nach dem Um lageyerfahren, dem Kapitaldeckungs- 
yerfahren oder einem koinbinierten Verfahren 
erhoben werden. Demgegeniiber haben wir be
reits darauf hingew ieśen, dafi das die Industrie 
auch schon zu der Zeit gewufit habe, ais der 
erste E ntw urf zur Unfallversicherung yorgelegt 
wurde, und dafi sie dennoch aus guten Griinden 
den K a m p ffu r  das Umlageyerfahren gefiihrt, 
w eil sie es mit R echt fiir durchaus unzulftssig 
erachtet, die Gegen wart in ungerechtfertigter 
W eise fiir die Zukunft mitzubelasten und grofie 
Sum men der werbenden T atigkeit der Industrie 
zu entziehen. W ie ungerechtfertigt aber iiber- 
haupt die ganze MaBregel war, das hat unseres 
Erachtens der Abgeordnete Dr. W allau zutreffend 
dargelegt, a is er in der 32 . Sitzung des Reichs- 
tags am 13. Februar 1904  sagte:

—  „B ei der Einrichtung unserer Unfall- 
yersicherungsgesetzgebung hat man sogar mit 
Recht erkannt, dafi man nur Betriebe mit moglichst 
gleichen Gefahrenarten in einer Genossenschaft 
zusanunenfassen diirfe. Man hat sich gesagt, 
dafi doch die Art der Gefahren in den einzelnen  
Z weigen des Erwerbslebens eine w esentlich yer
schiedene is t, und man kam in richtiger Wiirdi- 
gung dieser Tatsachen dadurch zu dem Prinzip  
der Berufsgenossenschaften. W ie richtig das 
war, hat die Entwicklung unserer Bernfsgenossen- 
schaften sehr bald gezeigt. M. H., wir haben 
ganz prilzis geschiedene Arten von Gefahren in 
den einzelnen Berufsgenossenschaften und wir 
haben namentlich in den Berufsgenossenschaften, 
in w elche die Betriebe untergebracht sind,  die 
sich mit der Gewinnur.g und mit der Verarbeitung 
des Roli- oder Urmaterials bescliilftigen, ganz 
zw eifellos mit durchschnittlich viel schwereren 
U nfallen zu rechnen ais in den anderen Berufs- 
gen ossenschaften ; ich meine, schwerere Unfalle 
in so fern , ais sehr viele  der Unfalle entweder 
den Tod zur F o lgę  haben oder schwerere, meist 
yollstandige A rbeitsunfahigkeit nach sich ziehende 
Schadigungen der Gesundheit. Die Folgę dieser 
T atsachen war, dafi diese Berufsgenossenschaften  
alsbald in die L age kamen, grofie Aufwendungen 
fiir V ollrenten, grofie Aufwendungen fiir W it- 
w en- und W aisenrenten zu machen, groBe Anf- 
wendungen fiir die Einleitung nnd Fortfiihrnng 
des H eilverfahrens, kurzum, dafi derartige Be- 
rufsgenossenschaften in yerhaltnism afiig kurzer 
Zeit ganz auBerordentlich grofie Aufscliiage anf 
ihre G enossenschaftsm itglieder in den ersten 
Jahren machen muBten, wahrend es in der Natur

der Sache liegt, daB in nicht allzu ferner Zeit 
diese Aufwendungen entsprechend kiirzer werden 
mufiten. Denn erstens ist das, was an W aisen
renten gegeben w ird , an eine ganz bestiuimte 
Zeit gekniipft, und dort, wo auch Yollrenten  
gegeben w urden, war doch meist der Eingriff 
in die menschliche Konstitution so stark und so 
nachteilig fiir das fernere Leben der Yeruugliickten, 
daB sie verhaltnismaBig frfih schon voin Tode 
w eggerafft wurden, uud die Bernfsgeiiossenschaften  
infolgedessen auch eine Rente nicht mehr zu be- 
zahlen hatten. Ich denke da hauptsachlich an 
die Steinbruchsgenossenschaft, die Knappschafts- 
B erufsgenossenschaft, ich denke an die Eisen- 
und Stahl-Berufsgenossenschaftund w ill ais solche, 
wo dor Tod bei Betriebsunfallen natiirlich leider 
Gottes auch nicht ausgeschlossen ist, aber doch 
yerhaltnismafiig leichtere Unfalle mit langerer 
Rentengewahrung mehr die R egel b ild en , nur 
nennen die Textil-Berufsgenossenschaft und die 
T abaks- Berufsgenossenschaft. D ie genannten 
Berufsgenossenschaften sind ganz w esentlich und 
scharf in den im Laufe der Jahre an sie ge- 
stellten finanziellen Anspriichen yerschieden, wie 
sie auch yerschieden sind yoneinander in der 
Art nnd den Folgen der innerhalb ihrer Betriebe 
erfolgenden U nfalle. D ie finanzielle Folgę dieser 
Verschiedenheit ist nun, dafi die den schwereren 
Unfallen ausgesetzten Berufsgenossenschaften in 
den ersten Jahren bereits aufiergewohnlich hohen 
Aufwendungen ausgesetzt w aren , die aber in 
yerhaltnismaBig kiirzerer Zeit sich mindern 
muBten, wahrend die anderen Berufsgenossen
schaften in den ersten Jahren mit geringeren 
Anfschlagen auskamen, dereń Verringerung in 
abselibarer Zeit aber nicht zu erwarten stelit.

Nun bat inan in § 34 bei der Berechnung 
der zuriickznlegenden Reservefonds diese wesent
lich yerschiedene Situation der einzelnen Berufs
genossenschaften gar nicht beriicksichtigt. M. H ., 
das muBto'zu groBen Ungerechtigkeiteu fiiliren. 
D ie nach dieser pro stilo -B erechnung zuriick- 
zulegenden Reservefonds sind bei den zuerst 
genannten Berufsgenossenschaften zw eifellos viel 
zu hoch. Es wird dadurch unserem ganzen  
W irtschaftsgebiet ein enormes Kapitał zurzeit 
entzogen, allerdings, gestehe ich zu, zugunsten  
spaterer Jahre. Aber ich lialte es weder fiir 
zweckmafiig noch fiir w irtschaftlicli, ein der- 
artiges Kapitał hinzulegen, ohne daB es in dem 
groBen W ettbewerb der W eit fiir unser Deutsches 
Reich mitarbeiten kann. D ie Steinbruchs-Berufs- 
genossenschaft, die K nappschafts-, E isen- und 
Stahl-B erufsgenossenschaften und andere mehr, 
sie alle entziehen durch zu hohe Reserven der 
Gegenwart, d. h. der werbenden T atigkeit der 
Industrie, notwendige Kapitalien in unzweck- 
maBiger W eise zugunsten der Zukunft. Ich 
glaube d esw egen , daB wir die Erwartung aus- 
sprechen diirfen, die R eichsregierung mogę recht
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bald mit A banderungsvorsclilagen dieses § 34  
komraen, und ich g lau be, daB sie bei einem  
grofien T eil des H anses auf Dank und E ntgegen- 
kornmen wird rechnen konnen. “ —  D as ist auch 
nnsere Meinung.

Uber d i e N o v e l l e  z u m  K r a n k e n k a s s e n -  
g e s e t z  wurde eingeliend in der V orstandssitzung  
vom 5. Marz 19 0 3  verhandelt, nachdem vom  
Berichterstatter nach Erlauterung des Gesetz- 
entw urfs dargelegt war, daB die drei Ver;lnde- 
rungen, die der Entw nrf zum Besten der Ver- 
sicherten vorsclilug, —  Ausdelm ung der Ver- 
sicherung von 13 auf 26  W ochen, Erliohung 
der W ochnerinnen- Unterstiitzung, E inbezielm ng  
der Geschlechtskranken in die Verpflegung und 
H eilung — , auch von der Industrie gutgeheiBen  
wurden. Aber man hatte neben dieser Y erbesse- 
rung auch dio R ćgelung anderer Fragen erhofft, 
so insbesondere die der freien H ilfskassen , die 
zurzeit ganz unberechtigto P riv ileg ien  im V ęr- 
haltnis zu den Orts- und Betriebskrankenkassen  
besitzen. D iese P riv ilegien  haben groBe Schadi- 
gungen fiir die letzteren  zur F olgę gehabt, w ie 
die G eschichte vieler Orts- nnd nam entlich  
kleinerer Betriebskrankenkassen bew eist. Darum  
mufite die B erechtigung der freien H ilfskassen  
anfgehoben werden, nach der die M itgliedschaft 
bei diesen von der Zugehorigkeit zu einer 
Zwangskasse befreit. Ferner hatte man die 
Reform der Ortskrankenkassen-Organisation er
wartet, die um so brennender erscheint, ais in
folge der in der N ovelle vorgeschlagenen er- 
holiten L eistungen manclie kleine B etriebs- 
krankenkasse eingehen wird. Endlicli wurde 
es ais ein Mangel empfunden, daB man die 
A r  z t e  nicht vorher gehort habe, da doch auch 
beziiglich dieses Punktes, namentlich im Ver- 
haltnis der A rzte zu sozialdem okratischen  
Krankenkassen, manches der Abanderung be- 
diirftig erscheint.

TJnter diesen Umstftnden konnte der Vor- 
stand nur sein Bedauern dariiber aussprechen, 
daB man die N ovelle angesichts der Bedeutung  
der liier zur Erorterung stehenden Fragen zu 
so spater Stunde im R eichstag eingebraclit habe 
und nun die V erabscliiedung iiberhasten w olle. 
Gegen letzteres miiBte entschieden Einspruch 
erhoben werden, da man jene zuerst erwahnten 
Verbesserungen nur in Yerbindung mit der 
R egelung der anderen in Rede stehenden Fragen  
gutheiBen konnte.

Inzw ischen is t die N ovelle zum Gesetz g e 
w orden, und es hat sich beziiglich  der Not- 
w endigkeit einer g leichzeitigen  R egelung der 
A rztefrage durch die Tatsachen alles das ais 
richtig  erw iesen , was in dieser H insiclit die 
Gruppe befiirchtet hatte. Aber auf die „Inter- 
essen ten “ in der Industrie zu horen, auch wenn  
sie noch so berechtigte Bedenken auflern, hat 
die G esetzgebung ja  leider seit lange verlernt.

Die verfehlte Institution der L o h n z a h -  
l u n g s b i i c h e r  gab uns AnlaB, in Gem einscliaft 
mit dem W irtschaftlichen Y erein eine D enk
schrift anszuarbeiten, in der w ir die N utzlosig- 
keit und B elastigung fiir die Industrie liervor- 
hoben. Zu einer Anderung der Gewerbeordnung 
scheint man sich jedoch nicht herbeilassen zu 
w ollen; es wird daher bei geeigneter G elegen- 
heit V eranlassung zu n eh men sein, die Be- 
deutungslosigkeit dieser gesetzgeberischen Fiir- 
sorge fiir die jugendlichen Arbeiter in Y er
bindung mit der nicht unbedeutenden Arbeits- 
aufw endung, die sie erfordert, aufs neue klar- 
zulegen.

Betreifs der S o n n t a g s r u h e  wurde be- 
schlossen, das nachfolgende Rundsclireiben an 
die M itglieder zu richten:

„D er Herr R eicliskanzler hat in Aussicht 
genommen, die V orschriften, die gemafi § 105  
der Reichs-Gewerbeordnung erlassen sind und 
auf Grund dereń einer Anzahl von Gewerben  
die Ausfuhrung bestimm ter Arbeiten auch an 
Sonn- und F esttagen  gesta tte t ist, einer Durch- 
priifung dahin zu unterwerfen, ob nach den se it  
dem 1. April 1895  gesam m elten Erfahrungen  
die Aufhebung oder Einschrankung einzelner der 
Ausnalimen von der gebotenen Sonntagsruhe zu- 
la ssig  ist. E s wird bei dieser Priifung davon 
ausgegangen werden, dafi die A rbeiter ein An- 
recht auf die B eseitigun g von Bestimmungen  
haben, die ihnen die Sonntagsruhe verkiirzen, 
sow eit dadurch nicht berechtigte Interessen der 
Arbeitgeber geschadigt werden.

W ir bitten ergebenst um gefl. Aufierung:
1. ob und inw iew eit yorsch riften  iiber Aus- 

nalimen von der Sonntagsruhe in Ihren B e
trieben nicht oder doch so seiten angewandt 
worden sind, daB gegen ihre Aufhebung oder 
Einschrankung Einwendungen nicht zu er- 
heben s in d ;

2. ob sich in Ihren Betrieben das Bediirfnis 
herausgestellt hat, nach gew issen Richtungen  
hin w eitere Ausnalimen von dem Gebote der 
gew erblichen Sonntagsruhe zu gestatten .

Zu 2 bitten w ir bejahen denfa lls, die  
Schw ierigkeiten und Schadigungen, die sich  
aus dem je tz igen  Zustande ergeben haben, in 
tunlichster Ausfiihrlichkeit und m it Angabe be
stimm ter Tatsachen darzulegen."

D ie A ntworten haben in vollem  Uinfange 
die bereits im Vorstand ausgesprochene Meinung 
b esta tig t, daB die E ntw icklung der eisen- 
industriellen B etriebe nach der w irtschaftlichen  
sow ohl w ie nach der technischen Seite seit 
ErlaB der Ansnahmebestimmungen keinesw egs  
einen solchen Gang genommen habe, daB eine 
Aufhebung oder Einschrankung der letzteren  
ais zu lassig  anerkannt werden konne. W ieder- 
holt wurde dabei in den Antworten au f die 
Schadigungen h in gew iesen , die der E isen-
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Industrie aus den Bestiminungen betreffend die 
A rbeitszeit an den in die Woche fallenden 
F eiertagen erwachsen.

DaB unserem W irtschaftsleben aus fortgesetzt 
neuem R eglem entieren schwere Schadigungen er
wachsen miissen, von denen nicht in letzter  
Linie auch die Arbeiter getroffen werden, liegt 
auf der Hand. W ir mochten deshalb dem 
W unsclie Ausdruck geben, daB man in dieser Be- 
ziehung dem unverst;indigen Drangen der Parteień 
nicht zu w eit entgegen kommen moge. Ein treffen- 
des B eispiel bietet dio Schw esterindustrie der Blei- 
hfitten. Sie is t auf das schwerste beunruhigt 
durch eine in Aussicht genommene Verordnung 
des Bundesrats, die dem Vernehmen nach dem 
B l e i  h i i t t e  u b e t r i e b  so schwere Vorschriften 
auferlegt, dafi er beispielsw eise in der Eifel ganz 
sicher zum Erliegen kommen wiirde. Die Ar
beiter sollen durch solche Verordnungen angeb- 
lich in ihrer Gesundheit geschiitzt werden; vor 
dem Verhungern wird sie aber der Staat nicht 
schiitzen konnen, wenn die Betriebe zum Er
liegen  kommen und andere Industrien nicht an 
dereń S te lle  treten werden. In der E ifel diirfte 
letzteres w enigstens schwerlicli der F ali sein. 
Auf den B leiliiitten werden zurzeit etw a 3000  
Arbeiter, im Bleierzbergbau etw a 12 40 0  Ar
beiter beschaftigt. Lohnend ist der Betrieb 
vielfach schon heute nicht. Bureaukratische 
MaBregeln konnten hier ein Elend herbeifiihren, 
das v iel groBer wilre, ais die angeblich aus der 
Stillegun g einiger Ruhrkohlenzechen drohende 
A rbeitslosigkeit dortiger Bergarbeiter, die ja  
viel leichter Beschaftigung auf anderen Zechen 
finden konnen, ais brotlos werdende Arbeiter in 
der E ifel.

Der Uber mut der Sozialdemokratie, die bei 
den letzten  R eichstagswahlen drei Millionen 
Stimmen auf sich vereinigte, machte einen Z u- 
s a m m e n s c h l u B  d e r  A r b e i t g e b e r  von T ag  
zu T ag notwendiger. D ie Hilfsaktion, die vom 
„Zentralverband deutscher Industrieller“ fiir die 
Crimmitschauer Arbeitgeber dankenswerterweise 
in die W ege geleitet wurde und an der sich 
die N ordwestliche Gruppe in krilftiger W eise 
beteiligte, gab die Anregnng zu der Griindung 
einer „H auptstelle deutscher A rbeitgeber-V er- 
bitnde“, die unter Fiihrnug des Zentralverbandes 
am 12. April d. J . gliicklich in die W ege ge
le itet worden ist. W ir haben dariiber ansfiihr- 
lich in „Stahl und E isen 11 berichtet; hier sei 
nur noch einmal hervorgelioben, dafi dieser Zu- 
sammenschluB der Arbeitgeber keineswegs dazu 
bestimmt is t, die rechtliclie Stellung der Ar
beiter irgendw ie zu beeintrachtigen, sondern 
daB er yielmelir in erster Linie die Arbeits- 
w illigen  schiitzen und die Scheidewand nieder- 
legen  w ill, die die Sozialdemokratie zwischen 
Arbeitgebern und Arbeituehmern aufgerichtet 
hat. Damit wird der deutschen Arbeit eine

freiere Entfaltungsm bglichkeit geschaffen und 
der Frieden zwischen dem Arbeitgeber und 
seinen Mitarbeitern gefordert werden. —

Neben der Sozialpolitik hat die Gruppe auch 
der iibrigen G esetzgebung auf wirtschaftlichem  
Gebiete ihr lebhaftes Interesse zugewandt.

Sie beschaftigte sieli eingehend mit dem 
Entw urf eines Gesetzes betreffend den V e r -  
s i c h e r u n g s v e r t r a g  und hielt hierbei an 
dem alten Grundsatze fest, dafi solche Fragen  
sine ira et studio erortert werden miissen. Die 
Interessen der Versicherungsnehiner und der 
Versicherungsgesellschaften objektiv nnd gereeht 
gegeneinander abzuwilgen, erscheint um so not
wendiger, ais volkswirtschaftlich betrachtet die 
Interessen auch des einen nicht geniigend ge- 
wahrt sind, wenn die Interessen des andern ge- 
schadigt werden. Das sichere Funktionieren der 
Versicherungsgesellschaften darf nicht gefahrdet 
werden, wenn die Interessen der Versicherungs- 
nehmer zu ihrem R echte kommen sollen. In 
dieser Beziehung besteht volkswii'tschaftlich ein 
viel engerer Zusammenhang zwischen beiden 
Kontrahenten, ais es nach den zum T eil reklame- 
haft aufgeputzten Angriffen auf einen derselben  
den Anschein gewinnen konnte. Gegen die im 
Gesetzentwurf den Sozietaten zugedachte Sonder- 
stellung wurde auf das lebhafteste Einspruoh 
erhoben, da die Versicherungsnehmer das aller- 
groBte Interesse daran haben, beide Arten von 
Anstalten, private wie ofFentliche, unter das 
Gesetz geste llt zu sehen. Zudem hat der Ver- 
treter des Reichskanzlers am 29 . November 1900  
im Reichstage das biindige Veisprechen ab- 
gegeben, daB „sieli die Vorschriften iiber den 
Versicherungsvertrag s e l b s t v e r s t a n d l i c h  
auf die privaten n n d  auf die offentlichen Ver- 
sicherungsgesellschaften bezielien miissen". Dies 
Versprechen mufi eingelost werden, einmal im 
Interesse der Reclitseinheit und anderseits, weil 
man sonst nicht mehr weifi, w ieviel man tiber- 
haupt noch auf Verspreclmngen der Vertreter 
der verbiindeten Regierungen geben kann.

Die Novellen zum B o r s e n g e s e t z  u n d  
z u m  R e i c h s  - S t e m p e l s t e u e r g e s e t z  be- 
sehaftigten die Gruppe in Gemeinschaft mit dem 
W irtschaftlichen Verein, w eil beide Korper- 
scliaften mit Recht der Ansicht waren, daB die 
Industrie an einem geordneten Borsenwesen  
uud an einem lebenskraftigen Bankgewerbe das 
allerentschiedenste Interesse habe. Nach ein- 
gehender Beratung wurde in bezug auf diese 
Gesetzentwiirfe nachfolgender BeschluB einstim- 
mig gefaBt:

„Der „Verein zur W ahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und 
W estfalen" und die „Nordwestliche Gruppe des 
Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller"  
bedauern, daB die verbiindeten Regierungen trotz 
der von ihnen anerkatinten schweren Schadi-
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gungen und N achteile, die das B o r s e n g e s e t z  
vom 22 . Juni 1 8 9 6 , nam entlich durch zahlreiche  
Bchwere V erletzungeu von Treu und Glanben 
im Gefolge geliabt hat, sich nicht zu einer 
grnndlegenden Anderung dieses G esetzes haben 
entschlieBen konnen, die die genannten Y ereine  
nach w ie vor fiir durchaus notw endig halten. 
G leichw olil erkennen sio an, daB die in der 
N ovelle enthaltenen Bestimmungen geeignet sind, 
eine te ilw eise  B esserung der leider bestehenden  
łlifistilnde lierbeizufiihren, wenn sie noch dahin 
erganzt werden,

daB die E intragung in das H andelsregister  
der E intragung in das B orsenregister fiir 
b e i de T eile  g leichstelit,

daB auch diejenigen, die g e w o h n h e i t s -  
mi l B i g  —  nicht bloB bernfsmaBig —  Borsen- 
oder Bankiergeschafte betreiben, die Erfiillung  
nicht aus dem Grunde verw eigern diirfen, 
w eil sie in das B orsenregister nicht ein
getragen sind,

daB die Erfiillung beziiglich derjenigen  
Borsenterm ingeschitfte, die in einem ansdriick- 
lich und scliriftlich anerkannten Saldo einer 
Kontokorrent-Abrechnung enthalten sind, min
destens dann nicht yerw eigert werden kann, 
wenn bei Zusendung der letzteren  scliriftlich  
darauf hingew iesen ist, daB in dem Saldo 
B 6rsenterm ingeschafte enthalten sind, 

und wenn endlich die v o ł l e  B iickwirkung des 
G esetzes ausgesprochen wird.

B eziiglich der N ovelle zum R e i c h s s t e m p e l -  
g e s e t z  begruBen die genannten Y ereine die 
ErmilBigung der TJmsatzsteuer fur inlilndische 
Schatzanw eisungen und fiir das R eportgeschaft 
sow ie die Erleichterungen des Arbitragegesch&fts, 
befiirchten aber, daB die B elassung des Effekten- 
stem pels auf 2 lk  °/° ^ 'r ausl&ndische Aktien, 
6 °/oo fiir auslltndische Staatspapiere und Eisen- 
bahnobligationen und 1 °/t fiir Renten- und 
Schuldverschreibungen ausliUulischer Aktien- 
gesellschaften  nicht nur eine Schiidigung der 
W ettbew erbsfahigkeit der deutschen Borsen und 
der deutschen Bankgeschafte, sondern auch eine  
bleibende Minderung der Reichsstem peleinnahm en  
zur F olgę haben w ird .“

Auch m it einer Polizeiverordnung betreffend  
den B au  von  W a r e n -  u n d  K a u f h a u s e r n  
hatten wir uns zu beschaftigen dringende Ver- 
anlassung. Der R egierungsprasident zn Munster 
hatte in einer solchen bestimm t, daB in der- 
artigen Gebauden VerkaufsriUime nur im Erd- 
geschoB und im ersten Stockw erk eingerichtet 
werden diirfen. In eingeliender Besprecliung  
dieser A ugelegenheit wurde darauf hingew iesen, 
wie unzweckm afiig nnd w ie nnnotig diese Ver- 
ordnnng sei und in w ie hohem Grade auch das 
Eisengew erbe geschadigt werde, wenn man der 
modernen Baukunst eine solche Einschriinkung

auferlege. E s wurde daher einstim m ig folgende 
E rklarung angenom m en:

D ie „N ordw estliche Gruppe des Vereins 
deutscher E isen- und Stalilindustrieller“ befiir- 
w ortet selbstverstandlich alle  MaBnalimen, die 
darauf hinausgehen, die Feuersicherheit groBe- 
rer G eschaftsgebilude, insonderheit der W aren
hauser, zn erhohen. Sie is t aber der Ansicht, 
daB die Verfiigung des R egierungsprasidenten  
zu Hiinster vom 18. Oktober 1 9 0 3 , nach der 
Yerkaufsraume in den W arenhausern nur im 
ErdgeschoB und im ersten Stockwerk ein
gerichtet werden diirfen, w eit iiber die durch 
den M inisterialerlaB vom 6 . Mai 1901,  be
treffend den Bau und die E inrichtungen von 
W arenhausern, getroffenen Bestimmungen hin- 
ausgelit und den Bau moderner G eschafts- 
lutuser iiberhaupt zu verhindern geeignet ist. 
Sie erhebt daher gegen diese, in das E igen- 
tum srecht und die G ew erbefreiheit ebenso tie f  
einschneidende, ais die E ntw icklung unserer 
modernen Baukunst nnnotig und unzweckmUBig 
hindernde MaBregel um so mehr Einspruch, 
ais der hier einzig  und allein in B etracht 
kommende Zweck der Feuersicherheit auch 
bei vielstockigen  Bauten auf andere W eise in 
vollem  Umfange erreiclit werden kann.

D ieser BeschluB is t  den Herren Ministern 
der offentliclien Arbeiten und des Innern m it 
dem Ersuchen zugesandt worden, dahin zu wirken, 
daB die in Rede stehende Polizeiverordnung  
m oglichst bald anfgehoben werde. Dem A ntrage  
is t erfreulicherw eise entsprochen worden.

A uf dem Gebiete des A u s s t e l l u n g s w e s e n s  
trat an uns die Frage einer Beschickung der 
W e l t a u s s t e l l u n g  i n  St .  L o u i s  w iederholt 
heran. U nter dem H inweis darauf, daB die der 
Nordwestlichen Gruppe angehorenden W erke den 
geniigenden B ew eis ihrer L eistungsfahigkeit auf 
der D iisseldorfer A usstelh ing 1902  erbraclit, daB 
auch die wettbewerbenden Lander hinreichend 
Kenntnis von diesem B ew eise genommen hatten  
und daB endlich die Grnppe an ihrem w iederholt 
dargelegten Standpnnktefesthalte, die Beschickung  
Aron W e lta u sste llu n g e n  iiberhaupt nicht zu be- 
fiirworten, wurde eine B eteiligung in St. Louis 
abgelehnt. —  Die von dem uns befreundeten  
W irtschaftlichen Verein gegebene A nregung, die 
R egierung mogę dem Schwindel der sogenannten  
w i l d e n  A u s s t e l l u n g e n ,  der auch gelegentlich  
der D iisseldorfer A usstellung 19 0 2  in die Er- 
scheinung trat, m oglichst kraftig  entgegenw irken, 
is t auf guten Boden gefallen . Dio R egierung hat 
unter dem 5. April 1904  durch die Oberprasidenten 
die Provinzialregierungen angew iesen, auf die 
sogenannten Schw indelausstellungen zu acliten, 
das Sachverhaltnis aufzuklaren und die fest- 
gestellten  Tatsachen dnrch offentliche Bekannt- 
machungen zur allgem einen Kenntnis zu bringen. 
Ais der U nreellitat verdachtig werden nament-
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lich solche gew erblichen und industriellen Aus- 
stellungen bezeichnet, „die gleichzeitig  nnd am 
8elben Orte mit grofieren, allgemeiner bekannten  
und die staatliche Forderung genieBenden Ans- 
stellungen stattfinden sollen; ferner solche, bei 
denen Anszeichnungen ohne Gewilhr fiir sacli- 
gemilBe Priifung der Leistnngen in sichere Aus- 
sicht geste llt werden, und solche, dereń Komitees, 
Preisgerichte usw. aus unbekannten oder ihrem 
W ohnorte nach nicht bezeichneten Personen  
gebildet sind“. Ferner werden die Behorden 
angew iesen, ihre Forderung von Ausstellnngen  
abhilngig zu machen von der Gemeinniitzigkeit, 
W irtschaftlichkeit nnd R eellitat des Unternehmens 
sow ie von einer angemessenen Regelung des 
PrUmienwesens. In Verbindung mit einer ent- 
sprechenden Handhabung des G esetzes betreffend 
den unlanteren W ettbewerb wird sich dieses 
E ingreifen der R egierung ais durchaus niitzlich  
erweisen.

Anf dem Gebiete des E i s e n b a h n w o s e n s  
beschaftigte uns zunachst die Frage der H a f t -  
p f l i c h t  d e r  A n s c h l u f l g e l e i s e - I n h a b e r .  
Gegen eine diese Haftpflicht erweiternde Ver- 
fiigung zw eier Eisenbahndirektionen baten wir 
den W irtschaftlichen Verein, im Interesse der 
gesam ten rheinłscli-w estfalischen Industrie beim 
Herrn M inister der offentlichen Arbeiten vor- 
ste llig  zu werden. Erfrenlicherweise ist dies 
von E rfolg  begleitet gew esen; denn die Eisenbahn- 
direktion Frankfurt a. M. hat dem genannten  
Verein geantw ortet:

„A nf die an den Herrn Minister der offent
lichen Arbeiten Ihrerseits gerichtete Eingabe 
vom 20 . Januar 1903  ist seitens des Herm  
M inisters bestimmt worden, daB der Regelung  
der Haftpflicht in den Yertragen iiber An- 
schluBgeleise led iglich  die Bestimmungen im 
§ 17 der im Dezember 1899 erlassenen all
gem einen Bedingungen fiir die Znlassung von 
Privatanschliissen zugrunde gelegt werden 
sollen . “

G ntaclitlich geaufiert hat sich die Gruppe der 
Koniglichen Eisenbahnverwaltung gegeniiber be- 
treffs derT arifierungvon R o h h u f e i s e n ,  derTari- 
fierung von F l a s c h e n r  o h r e n  und des d e n t s c h -  
i t a l i e n i s c h e n  G i i t e r v e r k e h r s .  —  Betreffs der 
Tarifierung von E i s e n l e g i e r u n g e n ,  w ie Ferro
silizium , Ferromangan,Ferrochrom usw., teilte uns 
die K onigliche Eisenbahndirektion zu Essen mit, 
daB beabsichtigt werde, bei der standigen Tarif- 
kommission eine Anderung der Position „Eisen  
und S ta h l“ des Spezialtarifs III etw a mit folgen- 
dem W ortlant zn beantragen:

„A nf Seite 34  hinter Ziffer 1 ist ais neue 
Ziffer 2 e inzusch alten :
„2 . E isenlegierungen, a is: Ferrosilizium (Si- | 

liz ium eisen ), Ferromangan (Manganeisen, 
Eisenm angan), Ferrochrom (Cbromeisen) und

dergleichen, sow eit diese Legierungen direkt 
im Hochofen hergestellt sind.

Eisenlegierungen, die nicht direkt im 
Hochofen, sondern auf elektrischem W ege  
oder durch chemische Umsetzung usw. 
hergestellt sind, gehoren unter den Spezial- 
tarif I .“

Die bisherigen Ziffern 2 bis 6 werden in 
Ziffer 3 bis 7 abgeandert.

Im Zusammenhang hiermit wiirden im Spezial- 
ta r if l  „Eisenlegierungen, sow eit nicht im Spezial- 
tarif III genannt/1, aufzufuhren se in .“ —

Ersucht, uns hieriiber gutachtlieli zu iiuBern, 
haben wir der Koniglichen Eisenbahndirektion zw ei 
Proben von Ferrosilizium  iibersandt, von der die 
eine 50 °/o, dio andere 25 °/o Siiizium  enthielt, 
und die beide aus den „Y ereinigten elektrischen  
Schm elzwerken“ stammten. W ir wiesen dabei 
darauf hin,  daB es tatsilchlich unmoglich sei, 
diese auf elektrischem W ege erhaltenen L egie- 
rungen von solchen zu unterscheiden, die im 
Hochofen erschmolzen sind. Uber die tatsach- 
liclien Verhaltnisse auBerten wir nns wie folgt: 
Der gegenw artige M arktwert fiir 25 prozentiges 
Ferrosilizium ste llt  sich auf etwa 215  bis 
220 J l ,  fiir 5 0 prozentiges auf etw a 4 0 0  J i  
fiir die Tonne. 75 prozentiges Ferrosilizium  
kommt zurzeit noch kaum in den Handel; sein  
W ert diirfte etw a 8 0 0  bis 900  J l  sein. Wahrend 
die Yereinigten Schm elzwęrke zusammen in der 
ersten H alfte des Jahres 1903  etw a 60  t ab- 
gesetzt haben, ist der Absatz im zw eiten Halb- 
jahr 1903  auf etw a 40 0  t gestiegen. D ie Ver- 
kaufsmengen, die von anderen Gesellschaften noch 
yertrieben werden, haben vielleicht 100 t  be- 
tragen, so daB insgesam t im zw eiten Halbjahr
1903  etw a 500  t zum Absatz gelangt sind. Der 
V ersanderfolgtin  Fafiyerpackung. Zumeistkommt 
das Materiał von Montier-Salins in Savoyen, oder 
von Rheinfelden bei N euhausen; aber der hohen 
Fracht in Deutschland w egen geht das Materiał 
nicht durch Siiddeutschland, sondern durch Frank
reich, Belgien bezw. Holland; es kommt fiir die 
nordwestlichen W erke iiber Venlo mit Verzollung  
in Kaldenkirchen nach Deuschland, wahrend fur 
Koln usw. die Verfrachtung iiber Herbesthal 
erfolgt.

W as nun die Tarifierung fiir diese L egie
rungen anbetrifft, so ist bereits oben auf die 
Unmoglichkeit hingew iesen, sie von den im Hoch
ofen ersclimolzenen zu unterscheiden. Es diirfte 
aber auch bei der in Betracht kommenden Menge 
die ganze F rage von einer durchschlagenden Be- 
deutnng fiir die Frachteinnahmen der Eisenbahn- 
verw altung nicht sein.

Die im vorigen Hauptversammlungsbericht ein- 
gehend besprochene Frage der E r m a B i g u n g  
d e r  K a l k s t e i n f r a c h t e n  wurde anf unsere E in
gabe hin vom Herrn Minister der offentlichen
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Arbeiten dem Bezirkseisenbahnrat Koln zur Be- 
gutachtung iibergeben. Der Antrag des stiln- 
digen A asschusses dieses Bezirkseisenbahnrats, 
dafi die Fraclit fiir K alksteine zum Hocliofenbetriebe 
auf den Satz von 1,5 Ą  fiir das tkm nebst 60 ej 
A bfertigungsgebiihr fiir die Tonne ermafiigt werde, 
wurde mit iiberwiegender M ehrheit angenommen. 
D er Antrag- unserer Gruppe war damals damit 
begriindet, dafi die im Jahre 1902  zur Unter- 
stiitzung des Eisenerzbergbaues au der Lahn, D ill 
und S ieg , sow ie im Bergam tsbezirk Brilon ein- 
gefiihrte Frachtermafiigung fiir E isenerz die mit 
ihr beabsichtigte W irkung auf den E isenerz- 
bergbau erst dann ausiiben konne, wenn auch 
die Kalksteinfrachten fiir den Hiittenbetrieb  
allgem ein herabgesetzt wiirden. Im Gegensatz 
zur Minette, die fiir das zu erblasende Roheisen  
hinreichend Kalk enthalte, erforderten die aus 
den genannten Revieren lierstammenden Erze 
einen hohen K alksteinzuschlag. W enn dem Erz- 
bergbau an der Lahn, D ill und S ieg  der W ett
bewerb mit der Minette ermoglicht werden solle, 
miisse die Fracht fiir das Rohmaterial, das zur 
Verhiittung der dortigen E isensteine unentbehr- 
lich sei, ebenfalls lierabgesetzt werden. E s er- I 
scheine dies um so mehr berechtigt, ais andere 
Rohstoffe schon erheblich niedrigere Frachten ais 
K alksteine genossen.

Obwohl bei den Verhandlungen des B ezirks
eisenbahnrats die AusschlieBung der zum Hiitten- 
betriebe dienenden K alksteine von der Ermitfii- 
gung ais nicht gerechtfertigt bezeichnet wurde, 
erklilrte man doch, angesichts des von verschie-' 
denen Seiten erliobenen W iderspruchs von der j 
W eiterverfolgung dieses auch von uns befiir- 
worteten T eiles des A ntrags absehen nnd sich  
mit der vom stilndigen Ausschufi empfohlenen 
Frachtermafiigung fiir K alksteine zum Hochofen- 
betrieb bescheiden zu w ollen.

Hoffentlich tritt diese Frachtherabsetzung  
nunmehr bald in Kraft. Mit der Ermilfiigung 
der Eisenbahn-Giitertarife allein aber is t es nicht 
getan; unsere Industrie bedarf namentlich im 
W ettbewerb gegen das Ausland eines leistungs- 
fahigen W a s s e r s t r a B e n v e r k e h r s .

Zwischen der Preufiischen Eisenbahn venval- 
tnng und yerschiedenen wirtschaftlichen Ver- 
banden besteht leider immer noch die Meinungs- 
verschiedenheit in der Frage einer u n t e r -  
s c h i e d l i c h e n  B e h a n d l u n g  d e r  R h e i n h a f e n  
gegeniiber denen der Nordsee.

D ie von der Duisburger Handelskammer in 
Gem einschaft mit dem W irtschaftlichen Verein  
dem Yerkehrsminister iiberreichte Denkschrift 
hat den gewiinschten Erfolg leider nicht geliabt; 
man verschliefit sich an leitender S telle  immer 
noch den gerechten Forderungen nach grundsatz- 
licher G leichstellung der deutschen Rheinhafen  
mit den Nordseeliilfen, da befiirchtet wird, durch 
derartig einscbneidende TarifmaBregeln konne

der Verkehr von den Nordseehafen abgelenkt 
und den niedeiiandischen Hafen zugefiihrt werden. 
W ir werden demgegeniiber nicbt miide werden, 
die U ngerechtigkeit einer D ifferenzierung unserer 
Rheinhafen darzulegen, um so mehr, ais in e i n e m  
F alle der Herr Minister seine grundsatzlich ab- 
lehnende Stellung verlassen und einem vom Be- 
richterstatter im Bezirkseisenbahnrat Hannover 
gestellten  Antrage F olgę gegeben hat ,  indem 
er genelnnigte, dafi die bestehenden Ausnahme- 
tarife fiir Schiefertafeln, Griffel uud Marbel von 
thiiringischeu Versandstationen nach deutschen  
Seehafen und nach den Rhein- und Main-Um- 
schlagspiatzen auf der Grundlage des Spezial- 
tarifs I I I  umgerechnet und, sow eit ein Bediirfnis 
yorliegt, auf gleicher Grundlage und unter den 
fiir die Rhein- und Main-Hafenstationen geltenden  
Bedingungen Ausnahmesatze auch nach den Um- 
sehlagsplatzen an der E lbe und W eser eingefiihrt 
wrerden.

B ei dem groBen In teresse , das unsere ge- 
samte Industrie an leistungsfahigen W asser- 
strafien h a t, ist die nachhaltige B ew egung zu 
begreifen, die durch das Geriicht hervorgerufen  
wurde, regierungsseitig  werde die W iedereinfiih- 
rung von B i n n e n s c l i i f f a h r t s a b g a b e n  auf 
unseren freien Stromen in Aussichr. genommen, 
da letztere  infolge ihrer Korrektion nicht mehr 
ais n atiir lich e, sondern ais kiinstliche W asser
straBen anzusehen seien. Demgegeniiber wurde 
mit Recht darauf h in gew iesen , dafi eine Aus- 
legung des Artikels 54  der R eichsverfassung in 
diesem Sinne eine durchaus gezw ungene und der 
Absiclit des G esetzgebers widersprechende sein  
wiirde. Auch sind die Yerbesserungen unserer 
Stilonie durchaus nicht einseitig  der Schiffahrt, 
dem Handel und dem Grofibetrieb, sondern auch 
der Landwirtschaft zugute gekom m en, w ie sie  
denn itberhaupt der Melioration und dem Gesamt- 
interesse des Landes dienen, da die durch sie ver- 
mehrte Steuerkraft der strom gesegneten Landes- 

i teile  dem gesam ten Vaterlande Nutzen bringt. 
Eine W iedereinfiilirang von Binnenschiftahrts- 
abgaben wiirde die Schiffahrt in unertraglicher 
W eise belasten , dem Verkehr untibersehbare

I Hindernisse bereiten und ihr Ertr&gnis wiirde 
im V ergleicli zn den Kosten der Erhebung ein
ganz verschw indendes, wenn nicht vo llig  nega- 
tives sein. W eiterhin wiirde anf diesem W ege  
ein Vertrauensbruch begangen gegeniiber den 
Stadten, die in ihren Hafen, gegeniiber den
R eedern, die in ihren Schiffen, gegeniiber den
Industriellen, die in ihren W erken, gegeniiber 
den Kaufleuten, die in ihren W arenniederlagen  
(Lagerhausern) im Vertrauen auf die Abgaben- 
freiheit der Stromschiffahrt Millionen und aber 
Millionen angelegt haben und dereń giinstige  
Lage zu einer ungiiustigen zu m achen, nicht 
ais Aufgabe des Staates erachtet werden kann. 
Vor allem aber wiirde durch .die Bestrebungen,
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die nach dem Kampfe vieler Jahrzehnte gliicklicli 
errichteten internationalen Schiffahrtsakte wieder 
aufzuheben. der AbschluB der fiir das Gesamt- 
wohl des Vaterlandes notwendigen Handels
yertrage im hochsten Mafie gefahrdet werden.

A ngesichts der T atsach e, dafi ansere Zeit 
im Zeichen des Verkehrs steht und stehen mufi, 
wiirde dalier in den w eitesten Kreisen der In
dustrie und des Handels auf das entschiedenste 
Einspruch gegen den durchaus riickschrittlichen  
Gedanken der W iedereinfiihrung von Binnen- 
schiffahrtsabgaben auf unseren freien Stromen 
erhoben.

Der R eichskanzler gab im R eichstage eine 
bernhigende Erklarung ab; man wird aber an
gesichts der bekannten agrarischen W iinsche diese 
A ngelegenheit scharf im Auge behalten mussen. 1

D ie w a s s e r  w i r t s c h a f t l i c h e  V o r 1 a g  e , 
die zurzeit den Landtag beschaftigt, schlagt die j 
H erstellung und den Ausbau folgender W asser- 
strafien vor: Kanał vom Rhein nach Hannover
( 1 97  150  00 0  J t ) ,  Grofischiffahrtsweg Berlin—  
Stettin  (43 00 0  0 0 0  J t) ,  Verbesserungder W asser- 
etrafie zw ischen Oder und W eichsel sowie der 
Schiffahrtsstrafie der W arthe von der Miindung j 
der N etze bis Posen ( 2 i  175 00 0  ^ ) ,  Kanali- 
sierung der Oder von der Miindung der Glatzer 
NeiBe bis Breslau (18 95 0  00 0  J l) .  Zusammen 
2 8 0  27 5  0 0 0  J t .

W ir bedauern, dafi von dem bisher seitens 
der R egierung ais durchaus notw endig bezeicli- 
neten Stuck des sogenannten M ittellandkanals 
Hannover— Magdeburg abgesehen worden ist, da 
aucli wir auf eine Verbindung des Rheins mit 
der E lbe deshalb die groBten llofFnungen setzen  
zu sollen glaubten, w eil durch sie der Osten 
mit dem W esten in eine fiir die Landwirtschaft 
w ie fiir die Industrie gleich bedentsame B e
riihrung gebracht wiirde. W ir bedauern ferner, 
dafi die Stichkanale nach Peine und Hildesheim  
in der Vorlage fehlen, w eil w ir befiirchten, daB 
es ohne sie schw er sein wird, fiir das Stiick  
Dortmund— Hannover die notigen Garantien 
seitens der Interessenten aufzubringen. Eine 
Stellungnahm e zu der gesam ten G esetzesyorlage ] 
behalten wi>' uns vor, bis die Yerhandlungen in 
der Kommission des Landtags iiber die E inzel- 
lieiten Aufklarung gebracht haben werden.

Gegen den g leich zeitig  dem Landtage zu- 
gegangenen G esetzentw urf betreffend die F r e i -  
h a l t u n g  d e s  U b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t s  
d e r  W a s s e r l a u f e  haben wir die allerschwer- 
sten Bedenken und sind deshalb der Petition

des „W asserwirtschaftlichen Verbandes der west- 
deutschen Industrie11 beigetreten, der den G esetz
entw urf abzulehnen oder nur in einer abge- 
anderten Form Gesetz werden zu lassen ersucht. 
Zu den dringend der Abanderung bediirftigen  
Paragraphen des Gesetzentwurfs gehort nament
lich sein § 1, der also lautet:

„In dem nicht hochwasserfrei eingedeichten  
Uberschwemmungsgebiete der W asserlaufe diir- 
fen in der ganzen Breite, die das W asser bei 
dem hochsten W asserstand einnimmt, ohne 
Genehmigung des B ezirksausschusses keine 
Erhohungen der Erdoberflache und keine iiber 
die Erdoberflache hinausragenden Anlagen 
(Deiche, Damme, Gebaude, Mauern und son
stige  bauliche Anlagen, ITeldziegeleien, Ein- 
friedigungen, Baum- und Strauchpflanzungen 
usw.) neu ausgefiihrt, erweitert, yeriegt, 
Deiche, deichahnliche Erhohungen oder Damme 
auch nicht ganz oder teilw eise beseitigt werden.

A uf SchutzmaBregeln, die in Notfallen fiir 
die Dauer der Gefahr getroflen werden, findet 
diese Vorschrift keine A nwendnng.“

W enn diese Bestimmungen Gesetz werden 
sollten, wurden auch die Interessen der an 
Fliissen liegenden W erke der Eisen- und Stahl- 
indnstrie auf das schw erste bedroht sein. Aus 
diesem Grimde haben wir uns nach einmiitigem  
BeschluB des Vorstandes gegen diese B estim 
mungen ausgesprochen. —

Aus dem vorstehenden Uberblick diirfte lieryor- 
gelien, dafi die Nordwestliche Gruppe ihrer Auf
gabe gemafi die bereclitigten wirtschaftlichen  
Interessen der niederrheinisch-westfalischen Eisen- 
und Stahlindustrie zu wahren, auch in dem Be- 
richtszeitraum e nach besten Kraften be3trebt 

i gewesen ist.
Neben der Arbeit hat es aucli an einer frohen 

festlichen G elegenheit nicht gefehlt. Am 24 . April
1904  begingen wir mit dem Schw esterverein der 
deutschen Eisenhiittenlente dessen E intritt in das 
25 . Jahr seiner erfolgreichen W irksam keit und 
zugleich den 70 . Geburtstag seines hochverdienten  
Vorsitzenden Geheimrat Dr. ing. Car l  L u e g ,  der 
gleich zeitig  stellvertretender Vorsitzender der 

i Nordwestlichen Gruppe ist. Darum sei in der Er- 
| inuerung hieran mit einer W iederliolung des ihm 

an seinem Ehrentage zugerufenen herzlichen und 
aufrichtigen G liickauf! dieser B ericht geschlossen.

i
Dr. W. Beumer,

G eschaftsfuhrendes M itglied im Y oratande 
der „N ordw estlichen Gruppe des YereinB 

deutscher Eisen- und S tah lindustrle lle r,‘.
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P r o t o k o l l
iiber die

Yerhandlungen der am 31. Mai 1904 zu Dusseldorf abgehaltenen Hauptversaminlurig 

der Nordwestlichen Gruppe des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Zu der Hauptversamm lung waren die Mit
glieder durch Rundschreiben vom 14. Mai 1904  
eingeladen. D ie Tagesordnung war w ie fo lgt 
fe s tg e se tz t:

1. E rganzungsw ahl fiir die nach § 3 al. 3 der 
Statuten ausscheidenden M itglieder des Vor- 
standes.

2 . B ericht iiber die K assenverhilltnisse und 
BeschluB iiber die E inzielm ng der B eitrage.

3. Jahresbericht, erstattet vom geschaftsfiihren- 
den M itgliede des Vorstandes.

4 . Griindung eines Arbeitgeberverbandes.
Die Hauptversammlung wird nm 1 Uhr nach- 

m ittags durch den Y orsitzenden, Hrn. Geheimrat 
S e r v a e s ,  eroffnet.

In E rledigung der Tagesordnung werden zu
1. die nach dem Turnus ausscheidenden Herren 
Kom m erzienrat F r i t z  B a a r e ,  E d .  B o c k i n g ,  
Finanzrat L . K l i i p f e l ,  E.  P o e n s g e n ,  Geheim
rat S e r v a e s  und Kommerzienrat O. W i e t h a u s  
w iedergew ahlt.

An Stelle  des fre iw illig  ausscheidenden Herrn 
Geheimrat T u l i ,  dessen Amtsperiode abgelaufen  
ist, wird Hr. Generaldirektor Baurat B e u k e n -  
b e r g - H i i r d e  gew ahlt.

Zu 2. wird der Vorstand erm achtigt, an B ei- 
trilgcn fiir das Jahr 1 9 0 4 /0 5  bis zu 100  °/° der 
eingeschatzten Jahresbeitragssum m e zu erheben.

Die elektrotliermische 
nnd Eisenl

Yon Professor Dr. B.

Im letzten  Jalirzehnt ist aucli im E isen- 
hiittenw esen die elektrische E nergie in ver- 
schiedener Form zur Anwendung gekommen. 
Man hat sich nicht damit begniigt, die E lek- 
trizitftt ais M ittel zur K raftiibertragung, zum 
Antriebe von A ufziigen, W alzen , Maschinen 
usw . zu verwenden, sondern hat aucli versucht, 
die V orteile, w elche die A nwendung dieser be- 
w eglichsten  Energieform  mit sich bringt, in 
anderer W eise auszunntzen. S eit 1 8 9 4  werden 
grofle Mengen armer oder nnreiner E isenerze  
durch r n a g n e t i s c h e  S e p a r a t i o n  ausge-

Zu 3. wird der vorstehend abgedruckte Jahres
bericht des geschilftsfiihrenden V orstandsm itglie- 
des einstim m ig genehm igt.

Zu 4. erstattet Dr. B e u m e r  einen eingehen- 
den B ericht uber die Verhandlungen, die in der 
Nordwestlichen Gruppe iiber die Begriindung eines 
Arbeitgeberverbandes und dessen AnschluB an 
die seitens des „Zentralverbandes deutscher In- 
dustrieller11 in Berlin erriclitete „H auptstelle  
deutscher A rbeitgeberverbande“ stattgefunden  
haben. Nach eingehender Erorterung wird ein
stim m ig beschlossen, den Arbeitgeberverband fiir 
den B ezirk  der N ordwestlichen Gruppe binnen 
drei W ochen zu errichten. Schon lieuto tritt 
die nberwiegende Melirzahl der W erke dem Ver- 
bande bei und beauftragt das Prilsidium auf 
Grund der vorgeschlagenen, bei der Erriclitung 
des Verbandes in endgiiltiger Fassung festzu- 
stellenden S atzungen , die heute nicht vertre- 
tenen W erke aufzufordern, ebenfalls M itglied  
des Verbandes zu werden. D arauf werden zu 
der am 6 . Juni d. J . in B erlin  stattfindenden  
A usschuBsitzung der „H auptstelle deutscher Ar- 
beitgeberverb;lnde“ 10 D elegierte gew ah lt und 
die Verhandlungen um 3 3/.i Uhr nachm ittags 
gesehlossen.

gez. A. Servaes, gez. Dr. W. beumer,
K onlgl. Och. K om m erzienra t. M. d. R. u. A.

Erzeuguug- yon Eisen 
igieruiigen.
Neumann - Darmstadt.

—  (N acbdruck vcrbotcn.)

sondert und angereichert. Solche mit H ilfe  
des elektrischen Strom es erregte m agnetische  
E rzscheider sind in zahlreichen M odellen, nam ent
lich auf den nordischen E isenerzfeldern in 
T atigk eit, sowohl zur Anreichernng armer Mag- 
neteisensteine, w ie zur Anssonderung von A patit. 
Dort stehen liauptsachlich die Scheidertypen  
von P o r t e r ,  G r o n d a l ,  F r o d i n g ,  F o r s -  
g r e n ,  H e b e r l e ,  E r i c k s s o n  und W e n -  
s t r i j m  in B etrieb; in Amerika sind Sclieider  
von E d i s o n ,  R u t h e n b u r g  u. A. eben
falls fiir M agneteisensteine in Anwendung. D ie
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neueren nacli dem System  W e  t h e  r i l l  von der 
Frankfurter M etallgesellscliaft und von Mechernich 
gebauten magnetischen Scheider fiir s c h w a c h -  
m agnetisches Materiał dienen haufig zur 
Treunung des Spateisensteins von anderen 
Erzen.

Die Abscheidung des E isens auf e l e k t r o -  
l y t i s c h e m  W e g e  steht zwar fiir galyano- 
plastische Zwecke in Anwendung, kommt aber 
fiir die technische Gewinnung des Eisens nicht 
in Betracht, da die E lektrolyse weder auf 
nassem W ege, noch im Schmelzflusse nach Art 
der Aluminiumgewinnung okonomisclie Erfolge 
zeitigen  kann. Folgende tlberschlagsrechnung
wird uns sofort dariiber belehren: 736  Ampere 
scheiden aus einer Eisenoxydverbindung nur 
51 2  g  Metali ab, bei 10 Volt Badspannung 
wiirde also die Pferdekraftstunde nur rand 50 g  
Eisen liefern; ziu-E rzeugung einer Tonne Eisen 
waren mithin 2 0 0 0 0  P . S.-Stunden notig. D iese 
Zahl ze ig t deutlicli, daB auf diesem W ege von 
der E lektrizitat nichts zn erwarten ist.

Anders steht es, wenn man die Frage der 
Eisenerzreduktion m it Kohle im elektrischen  
Ofen, also auf e l e k t r o t h e r m i s c h e m  W e g e ,  
ins A uge faBt. D ie Erzeugung einer Tonne 
E isen aus Erz yerlangt einen Warrneaufwand 
von rund 2 3 0 0  00 0  Kai. In einem Apparate 
mit 75 %  N utzeffekt wurden also rund 3800  
K ilow attstunden, d. h. etwas mehr ais 50 0 0  
P .S .-S tun den , anfzubringen sein. Das ist eine 
Zahl, die unter gewissen Umstanden den W ett
bewerb nicht gerade ausznsclilieBen brauclit. 
T atsad ilich  sind nun seit 3 bis 4  Jahren eine 
Reihe Yerfahren bekannt geworden, welche in 
der zu letzt angegebenen W eise sowolil die Er
zeugung von Roheisen nnd Legierungen, wie 
die Raffination von Rohmetalł zum Zweck haben.

E s sollen nun nachfolgend die fiir die 
elektrotherm ische Eisengewinnung bestimmten 
Verfahren und Apparate naher besprochen werden 
und zwar hauptsachlich diejenigen, welche in 
technischem MaBstabe bereits zur Ausfiihrung 
gekommen sind oder dereń Ausfiihrung in Yor- 
bereitung ist. Hierbei wird sich eine Scheidung 
der yerschiedenen Verfahren ais notwendig er- 
w eisen, um die okonomisclie Seite (Kosten der 
E rzeugung) auf einheitliche B asis zu bringen, 
die einen Vergleich zulaBt. D ie bisherigen  
Abhandlungen iiber diesen Gegenstand stellen  
die yerschiedenen Zahlen iiber Kraftverbrauch 
und Kosten kritiklos nebeneinander.* Da nun 
einerseits inanche Verfahren nur die Erzeugung

* Eine k r i t i s c h e  Zusanimenstellung der ein- 
schliigigen Verfahren hat bereits Ingenieur O. Vogel 
in seinem in der „Eisenhutte Diisseldorf11 am 25. April
1903 gehaltenen Vortrage: „('ber den gegenwartigen 
Stand der elektrischen Eisendarstellung11 unter Yor- 
fiihrung von Proben und Lichtbildern gegeben, Raum- 
mangols wegen hat dieser Yortrag in „Stahl und Eisen1' 
bisher keine Aufnahme gefunden. Die Hed.

von Rohmetalł aus dem Erz, andere nur die 
Umwandlnng von Roheisen in Stahl, einige  
beide Prozesse g leichzeitig  zum Zwecke haben, 
und da anderseits die Kosten fiir Kraft, Erz 
und Kohle je  nach den lokalen Yerlutltnissen 
stark w eeliseln, so ist aus den Zahlen nicht 
viel zu entnehmen gew esen. Nur durch Aus- 
einanderhalten der einzelnen Verfahren bezw. 
der einzelnen Phasen der elektrischen E isen-bezw . 
Stahlgewinnung kann ein Einblick in die tatsach- 
liclien Verhaltnisse gewonnen werden. —  W eiter  
sollen, sow eit ziffernmilBige B elege iiber die clie- 
mische Zusammensetzung und d ieF estigkeitseigen- 
schaften der Produkte zu erhalten gewesen sind, 
diese aufgefiihrt werden, um eine Beurteilung der 
Leistungsfahigkeit der neuen P rozesse nach 
dieser Richtung liin zu ermoglichen. SchlieB
lich wird ein V erglcicli der Kosten der neuen 
Verfahren mit den Selbstkosten der alteren  
je tz t iiblichen Verfahren, namentlich nnter Zu- 
grundelegung deutscher Kraft- und Material- 
kosten und der besonderen E rzverhaltnisse, er- 
kennen lassen, ob und in w elcher W eise eine B e- 
einliussung der deutschen Eisenindustrie durch 
die neuen Verfahren zu erwarten ist.

I. V e r f a h r e n  u n d  A p p a r a t e .

Man kann die yerschiedenen Yerfahren und 
Apparate fiir die elektrothermische E isen- 
gewinnung in der W eise gruppieren, daB man 
sie einteilt in:

A. s o l c h e , w e l c h e m i t K o h l e n e l e k t r o d e n  
arbeiten (Verfahren S t a s s a n o ,  K e l l e r ,  H ć -  
r o n l t ,  H a r m e t ,  C o n l e y )  und

B. solche, welche ohne K o h l e n e l e k t r o d  en  
ausgefiihrt werden (Verfahren K j e l l i n ,  G i n ,  
G i r o d ,  R u t l i e n b u r g ) .

Man konnte aber auch diejenigen Verfahren 
zusammen betrachten, w elche nur Roheisen und 
Legierungen, und solche, w elche nur stahlartiges 
Metali, mit und ohne Zusatz anclerer M etalle, 
liefern. D a nun aber mehrere der Verfahren 
Rolim etallgewinnung und Metallrafflnation gleich
zeitig  bezwecken, so wird die erstere Art der 
Einteilung zweckmafiiger sein. D ie Verfahren 
ohne Anwendung von Kohlenelektroden befassen 
sich sowieso (mit Ansnahme des Verfahrens 
von R u t l i e n b u r g )  nur mit der Stalilerzeugung, 
wahrend bei den Verfahren der andern Gruppe 
(mit Ausnaliine des Yerfahrens von C o n l e y )  
gesonderte Apparate fiir Roheisendarstellung  
und Metallrafflnation benutzt werden.

Nun nimmt das Verfahren yon R u t h e n -  
b u r g  nicht nur unter den Verfahren der zweiten  
Gruppe, sondern iiberhaupt eine Sonderstellung  
ein, w eil einerseits der Apparat kein eigent- 
liclier elektrischer Ofen ist, und anderseits w eil 
das Yerfahren kein fliissiges Metali liefert. 
Das Yerfahren bildet eine Art Zwischenglied
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zw ischen  m agnetiseher A ufbere itung  und Schm elz- 
ve rfah ren . E s soli deshalb  auch, geso n d ert 
von den iib rigen , zu n ach st b e tra c h te t w erden .

V e r f a h r e n  v o n  M a r k u s  R u t h e n b u r g .

D as V erfah ren  w ird  au f den Cowles E le c tr ic  
Sm elting  & A lum inium  W o rk s  zu L ockport, 
N .-Y ., ausgefiih rt. R u t h e n b u r g  re ic h e rt 
au f  eigenen m agnetischen  Scheidern  arine M agnet- 
e isenste ine  b is zu  G ehalten  von 65 b is 72 %  
E isen  an. D iese z w a r seh r re inen  und reichen  
E rze  sind ih re r  feinen Z erk le in e ru n g  w egen 
n ich t fu r sich a lle in  im Hochofen v e rh iittb a r, 
da das feine E rz  durcli den K oks lftuft und 
u n red u z ie rt vo r den W iudform en ankoram t. 
D as E inb inden  der feinen E isonerze  m it T on , 
K alk  oder K ohlenw asserstoffen  b ese itig t auch

i

n ich t a lle  N ach te ile , da die B rik e tts  te ils  n ich t 
g a sd u rch la ss ig , oder im Ofen n ich t h a ltb a r  sind, 
oder zu viel F lu g s tau b  bilden . R u t h e n b u r g  
sch ick t deshalb  die m agnetischen  K o n zen tra te  
durch seiuen  S ch m elzap p ara t, dessen Schm elz- 
raura  ein s ta rk e s  m agnetisclies F e ld  i s t ,  wo- 
durch  eino A gg loraeration  der E rz e  e rre ic lit w ird. 
D er A pp ara t, w elcher be re its  m ehrere  W and lungen  
se in e r G es ta lt h in te r  sich h a t, b es teh t in  se iner 
le tz ten  Form * aus einem  grofien H ufeisenm agnet. 
(A bbildung  1 und  2). D er M agnet is t h o rizo n ta l 
g e la g e r t und d re h b a r an  e in e r Sanie b efes tig t. 
D a, wo der M agnet die S aule  um fafit, is t er 
bew eglich  w ie ein S c h a rn ie r ; durch eine S te ll- 
sch raube am h in te ren  E nde lassen  sich die 
Enden des M agneten nah ern  oder entfern.en. 
S e lb s tredend  sind die D rehpunk te  und die S te ll-

* „Elektrochem. Industry11 1902 141. u. 1903
202. „Tratisact. Amer. Elektrochem. Soc.“ 1903 II  103. 
„Iron Age“ 1903 19 11 14. Engl. Pat. 13867 (1902). 
Amer. Pat. 687505.

schraube iso lie rt. D ie G uB stah lpo lstiieke tra g e n  
die M agnetw ick lung ; um dieselben sind d reh - 
b are  H ronzew alzen  an g eb rach t, w elche in B ronze- 
lag e rn  laufen  und m it K oh len p la tten  bedeck t sind. 
Sie sind m it W asse rk iih lu n g  versehen  und w erden 
durch  einen se itlich  g e lag e rten  M otor in  en t- 
g egengesetz tem  S inne ang e trieb en . Die M agnet- 
pole b ilden  g le ich ze itig  die E lek troden  fiir die 
S chm elzoperation . D as E rz  w ird  au ton iatisch  
zw ischen die W alzen  e ingefiih rt, w ird  in dem 
s ta rk en  m agnetischen  F elde  fes tge lia lten , b ilde t 
Briicken und  fa n g t an zu s in te rn , da es 
dem S trom durchgange einen grofien W id e rs ta n d  
b ie te t. D urcli die D rehung  der W alzen  ver- 
l ie r t  das E rz  ab e r ba ld  seinen  M agnetisinus und 
fa l lt  aus dem m agnetischen  F e lde , und  neues 
E rz  t r i t t  an seine S te lle . E s re su ltie ren  bolinen- 
bis w alnnfigrofie zusam m engebackene M assen, 
die poroś, w asse rfre i und  fas t ohne Schw efel 
sein sollen. D er A p p a ra t ag g lo m erie rt oder 
f r i t te t  also  das E ise n e rz ; s e tz t  m an dem E rz  
vor d e r A ufgabe R eduktionskoljle , K oksstaub  
oder H o lzkoh lenstaub  zu , so t r i t t  b e re its  beim 
D urchgang  durch den A p p a ra t eine te ilw eise  
R eduk tion  ein, die sieli auch n ach h er noch 
etw as fo rtse tz t. Z u r E rh o h u n g  d e r L e itfah ig - 
k e it w erden  dem E rz-K ohle-G em isch  gew ohnlich  
noch F e ilsp an o  zu g ese tz t. B ei e in m alig er Um- 
dreliung  der WTalzen  in e in e r M inutę b rau c lit ein 
G emisch aus M ag nete isenste in -K onzen tra ten  von

I P o r t  H enry  m it 1 0 %  G ufieisenbohrspanen  und 
1 5 %  H olzkohle 1500  Amp. und 75 V olt =  
4 5 0  K W .-S tunden  pro T onne. D as E rz  h ie lt
68,1 %  E isen , nachdem  es von den W alzen  
kam  75 % ,  und nach zehnstiind iger E rh itz u n g  
8 5 ,6  %  E isen . D er A p p a ra t kann  tag lich  
6 t  d u rchse tzen . D er E rfin d e r b e h a u p te t nun, 
dafi das P ro d u k t ohne R eduk tionsm itte l g an z  
besonders g u t fiir den H ochofen g ee ig n e t sei, 
das m it R ed u k tio n sm itte l v e rse tz te  dagegen  lasse  
sich  d ire k t im M artinofen v e rh iitten . W iew eit 
diese A ngabe zu treffend  sein  w ird , so li sp a te r  
besproclien  w erden.

A. V e r f a l i r e n ,  a u s g e f i i h r t  i n  A p p a r a t e n  

m i t  K o h l e n e l e k t r o d e n .

G eschich tlich  is t  zunachst zu erw ahnen , dafi 
die e rs ten  V ersuche, E isen  und  S tah l aus E rz  

: au f  e lek trisch em  W ege  zu gew innen , a u f  
W e r n e r  v o n  S i e m e n s  zu ruckzufiih ren  sind, 
d e r sich schon A nfang  d e r 70 e r  J a h re  m it 

| d iesem  G edanken  besch aftig te . A uf seine An- 
reg u n g  befafite  sich  W i l l i a m  S i e m e n s  m it 
d e r D a rs te llu n g  des E isens und liefi sich 18 7 8  
und 1879  das V erfah ren  sch iitzen . (E ng l. 
P a t .  18 7 8  N r. 4 2 0 8 , 1879  N r. 2 2 1 0 .)  Bei 
einem  V o rtrag e  „U ber die A nw endung des 
dynam oelek trischen  S trom es zu r  Schm elzung 
sehw erfliissiger Stoffe in  b e trach tlich en  M engen11
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Abbildung 6.

im J u n i 18 8 0  vor der Soc. of T eleg rap łi E n- 
g ineers in London* fiih rte  er den in A bbildung 3 
yeranscliau lic liten  A p p ara t im B etrieb  vor. D er 
A p p ara t bestan d  ans einem gew ohnlichen G raphit- 
tiegel oder sonstigen  schw erschm elzbaren T iegel, 
w elcher in einem au f einem  DreifuB ruhenden 
M etallgefaB  e ing ese tz t w ar. D er Zwischenraum  
zw ischen beiden GefaBen w ar m it gestoBener 
H olzkohle oder sonst sch lech t leitendem  M ateria ł 
au sgefu llt. D urch den Boden des T iegels rag te  

eine E lek trode  aus E isen 
oder K ohle etw as in den 
T iegel h inein ; der Deckel 
w ar ebenfalls durchbohrt, | 
durch das Loch w urde die 
andere E lek trode  (Kohle) 
eingefiih rt. D er un tere  
P o l bezw . das zu sclimel- 
zende M ateria ł diente ais 
positiver P o l des e lek tri
schen L ichtbogens, weil 
do rt die grofite H itze 
e rzeu g t w urde. D ieser 

Abbildung 8. Ofen w urde benu tz t, um 
S tah l und E isensorten  

zu schm elzen. In  einem spateren  Modeli wurden 
die E lek tro d en  seitlich  eingefiihrt. W ich tiger 
w a r jedoch  die A bilnderung des urspriinglichen 
Ofeus, in w elchein W . S i e m e n s  an S telle  der 
oberen K ohlenelek trode eine w assergekiih lte 
M etalle lek trodo  benu tz te , wodurch eine V er- 
u n re in igung  des Schm elzgutes durch Aufnahine 
von K ohle aus der E lek trode  verm ieden w urde.
In diesem  Ofen w urde 1880  tats& chlich E isen 
aus E rzen  ausgesclim olzen. E inen praktischen

eiuem kreisform igen O fenschachte w urde die 
zum Schm elzen und U berhitzen notige W arn ie  
dadurch erzeug t, daB ein W echselstrom  durch 
geschm olzenes w enig  le itendes M ateria ł gesch ick t 
w urde. Ais E lek tro ly t oder E rh itzungsw iderstand  
so llte  geschm olzener M agneteisenstein  dienen. 
Hm eine geniigende W id erstan d slan g e  zu e r
ha lten , w a r m itten  durch den A ppara t eine 
Briieke P  aus feuerfestem  .M ateriał ge leg t, 
w elche m it W asse r gek iih lt w urde. D ie E lek 
troden  A  nnd B, aus E isen  oder K ohle, w aren 
am G runde der Briieke angeordnet. D urcli die 
im D eckel beflndliche Offnung w urde geschm ol
zener E lek tro ly t, oder w ahrend  des B etriebes 
E isenschw am m  eingefiih rt; le tz te re r  sank  durch 
die Schm elze und das fliissige M etali sam inelte

sich iiber den E lek troden . D as ra ffin ie rte  M etali 
fioB ans den seitlichen  Offnungen D  ab, Schlacke 
oder iiberfliissiger E lek tro ly t bei E. D er Ofen 
so llte  haup tsach lich  zum raffin ierenden V er- 
schm elzen von E isen  dienen. D e  L a v a l  be- 
absiclitig te  1895  m it N o b e l  zusam m en in 
Schweden in  einer A nlage m it 35 00 0  P . S.
E isenerze zu  verschm elzen. D ie daraus h e r
geste llten  Schienen, T rag e r, B leche usw . sollten  
nur ein Y ierte l des P re ises  w ie in  E ng land
kosten . Von einem p rak tischen  E rfo lge  is t
n ich ts zu horen gew esen.

Vom Ja h re  1893 ab sind dann noch eine 
ganze  R eihe V orsch lage gem acht w orden yon 
C r o m p t o n  & D o w s i n g ,  T a u s s i g ,  U r b a -  
n i t z k y  & F e l l n e r ,  W i k s t r o m ,  R o s s  i ,  
H e i b l i n g  u. A., die a lle  zu r E rzeu g u n g  von 
E isen oder zu  dessen R affination dienen so llten , 
die aber zu p rak tischen  E rfo lgen  n ich t fiih rten .

Abbildung 4 und 5.

E rfo lg  h a tte  das V erfahren  n ich t w eiter. A uf 
die B eschaffenheit der erhaltenen  P roduk te  w ird 
sp a te r  nocli h ingew iesen w erden. S i e m e n s  
versuch te  auch strengfliissige M etalle zu redu- 
z ie ren  und solche M etallegierungen in seinem 
Ofen h erzuste llen .

E rw ah n eu sw ert is t w eiter noch ein Ofen von 
K a r l  G.  P .  d e  L a v a l  (E ngl. P a t . N r. 1 5 7 9 3 , 
1 8 9 2 ; D. R . P . N r. 80  462), dessen K onstruktion  
ans A bbildung 4 und 5 ersich tlich  ist.** In

* „Elektroteclmische Zeitschrift11 1880, 325.
ł t  „Zeitschrift fiir angew. Chemie" 1895, 318.
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V e r f a l i r o n  v o n  S t a s s a n o .

D er E rs te , w elcher d ie V erh n ttu n g  von 
E isenerzen  im e lek trisch en  Ofen in  grofierem  
M aBstabe Yornahm; w ar der ita lien isch e  K ap itan  
E r n e s t o  S t a s s a n o .  E r  e rh ie lt 18 9 8  ein 
ita lien isches P a te n t  (N r. 47  4 7 6 ) und ein eng- 
lisches P a te n t  (N r. 1 1 6 0 4 ) au f  sein  V erfahren . 
D er z u e rs t von dem  E rfinder gew ah lte  Ofen- 
typus, m it dem e r in  Rom seine V ersuche aus- 
fiih rte , lehn te  sich  seh r eng an  die Form  des 
E isenhochofens an . A bbildung  6 ze ig t einen 
S c h n itt durch den Ofen. D erselbe b es teh t 
aus S chach t, R a s t und T ieg e l, is t  oben 
m it T r ic h te r  und G locke yersehen  und lia t 
un ten  zw ei E lek troden , die von H and yersc liiebbar 
sind . U rsp riing lich  w a r der Ofen un ten  m it 
G ra p h itp la tte n  au sg ese tz t, die sp ilte r jedoch 
durch  M agnesit e rs e tz t w urden , da das E isen  
bis 2 °/« K ohlenstoff aufnahm . H it  1 8 0 0  Amp.

Abbildung 7.

und 50  V olt w urden  in e iner S tunde 30  kg  
M etali e rh a lten . A uf G rund  d e r m it diesem  
Ofen e rh a lten en  R esu lta te  g riindete  sich  die 
S ocie ta  E le ttro -S id e ru rg ic a  C am una, d e r die 
g roB ere A nlage  in  D arfo  im C am onica-T ale, 
unw eit des L ago  dTseo g eb o rte . L e tz te re  um- 
faB te einen lO O pferd igen  V ersuchsofen nnd 
einen  5 0 0  p fe rd igen  B etriebsofen . V o rh e r h a tte  
S t a s s a n o  noch in d e r Officina dei C erchi in 
Rom den H ochofen dah in  abgeU ndert,* dafi iiber 
dem L ich tbogen  aus M auerw erk eine grofie 
„ N a se “ g eb ild e t w urde, w odurch die B eschickung 
zun iiehst vom L ich tbogen  abgelia lten  w urde. 
D er p rak tisch e  E rfo lg  d ie se r A nderung  b e fried ig te  
jedoch  in v e rsch ied en er W eise  n ich t. S t a s s a n o  
liefi deshalb  bei den in D arfo  b en u tz ten  Ofen 
die besondere A usbildung  von S chach t und R as t 
g an z  fa llen , so dafi n u r noch der Schm elzraum  
iib rig  b lieb . Aus A bbildung  7 e rg ib t sich  die 
innere  E in rich tu n g  und die aufiere F orm  des

* Yergl. L u c c h in i :  „Chimica industriale“ 1902 
4 ; 114, 131, 145.

D arfo-O fens. D e r seh r k u rz  g eh a lten e  Ofen- 
sch ach t ru h t a u f  v ie r  Sau len , die beiden  E le k 
troden  fiiliren durch w assergek iililte  D ich tungen  
etw as sch rag  in den Schm elzraum  h inein , sie 
w erden n ic h t m ehr m it H and , sondern  hydrau- 
lisch  b ew eg t. D as nach  oben fiihreude G as- 
ab zu g sro lir , w elches g le ich ze itig  zu r  E in fu h r 
d er S chm elzm ateria lien  d ien t, is t  z iem lich  eng

Abbildung 8.

g eh a lten . Z ur E rzeu g u n g  des m ilehtigen L ich t- 
bogens w urden  im kleinen  Ofen 10 0 0  A m pere 
bei 80  V olt, im grofien Ofen 2 0 0 0  A m pere 
bei 170  V olt in der F orm  von W echselstrom  
zugefiih rt. Die C harge b estan d  ans B rik e tts  
aus E r z ,  K alk  und H o lzkoh le , die m it T ee r 
gebunden w aren . Es g e lan g , in D arfo  betrieb s- 
miifiig w eiche E isenso rten  in dem Ofen herzu- 
s te llen . D er okonom ische E rfo lg  w a r ab e r un- 
befried igend , die G esellschaft h a t liąu id ie rt.

D a in  einem  und 
dem selben Ofen R e
duktion  und Affina- 

■ tion  H and in  H and 
gehen mufi, und da 
die im A nfang  fiir 
die zn behandelnde  
M ischung no tige 
W ilrm em enge seh r 
grofi is t, w ahrend  
gegen  Ende der Re- Abbildung'9.
ak tion  z u r  B eendi-
gu n g  d e r A ffination nu r so v ie l W iln u e  zugefiih rt 
zu w erden  b rau ch t, dafi das B ad iłiissig  b le ib t, 
so sali sich  S t a s s a n o  n ach  einem  an d ern  A ppa
r a t  um, in  w elchem  die R eg u lie ru n g  der zuzu- 
fiihrenden E nerg iem enge  w en iger S ch w ie rig k e iten  
m achte, ais in Ofen m it einem  einzigen  L ic h t
bogen. D er neuere  Ofen, w elcher diesen Zw eck 
b esser e rfiillte , w ar ein H erdofen  m it b as isch e r 
A u sfiitte ru n g  und etw as g e n e ig te r Sohle. E s 
sind d re i P a a re  E lek tro d en  yorlianden, dereń  
R eg u lie ru n g  durch  einen  A rb e ite r  je  nach A n
gabe d e r S trom m esser m it H ilfe  e in e r hyd rau - 
lischen  B ew egu n g sv ó rrich tu n g  b e so rg t w ird  (Ab-
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bildung  8 und 9). Z ur besseren  A usnutzung 
d e r K ra ftz e n tra le  so llen  zw ei solcher Ofen g leich
z e itig  a rb e iten . D ie sonstige E in rich tung  des 
Ofens is t ohne w eite res  aus der Zeichnung e r
sich tlich . Um die D igestion des B ades abzu- 
lcurzen und um die dem Ofen zuzufiihrende 
S trom m enge n ich t m ehr je  nach dem Bediirfnis 
des B ades ilndern zu m ussen, h a t S t a s s a n o

Abbildung 10.

noch einen  ro tie ren d en  Ofen ko n stru ie rt, dessen 
E in ric h tu n g  die A bbild. 10 und 11 zeigen. Dio 
g an ze  K am m er d reh t sich. D as A bzugsrohr fiir 
die B eak tio n sg ase  h a t w ieder einen AbschluB, 
d a  die G ase w e ite r  au sgenu tz t w erden sollen. 
A us A bbildung  11 is t  die seitliche N eigung  des 
O fens bei der D rehung  ers ich tlich . D ie Strom - 
z u le itu n g  g esch ieh t von K abeln an f M etallringe,

Abbildung 11.

die oben ara G asabzugsrohr, von diesem iso liert, 
an g e b ra c h t s in d ; von diesen g eh t der Strom  
d an n  zu  den E lek troden . Die Chargieroffnuug 
befindet sich j e t z t  se itlich . Die C harge b esteh t bei 
diesem  Ofen n ich t m ehr aus den in k leine Stiicke 
gebrochenen  B rik e tts , sondern aus 5 b is 6 era 
g rofien  agg lo raerie rten  S tucken, die in e iner ro tie 
ren d en  M aschine aus m agnetisch  aufbere ite tem  
E rz , Iio lzko lile , K alk  und T ee r e rzeug t w erden. Die 
D urchm ischung  des B ades soli seh r w irksam  sein.

E s soli le ich t sein , nach B elieben in den 
Stassano-O fen R oheisen oder w eiches E isen  mit 
beliebigem K ohlenstoffgehalt h e rzu s te llen ; genaue 
A ngaben iiber Z usam m ensetzung der C harge und 
Q ualitilt der P ro d u k te  sind nu r von der A nlage 
in  D arfo  bekaun t. S t a s s a n o  h a t ab e r auch 
aufier weichem E isen  m it 99 ,7  °/« E isen  Legie- 
rungen , wie Spiegeleisen m it 6 %  M angan, 
Ferrom angan  m it 67 °/o M angan, F errochrom  
m it 40  °/o, h erg es te llt.

A ngaben iiber den B etrieb  der le tz ten  beiden 
A rten  Ofen sind n ich t zu e rh a lten  gew esen, 
dagegen sind iiber das in D arfo ausgeiib te y e r 
fahren  sowohl durch eine Kommission,* welche 
den ProzeB  dort s tu d ie rte , wie durch II. G o l d 
s c h m i d t , * *  der den ProzeB  besiclitig te, Z ahlen 
bekann t gow orden.

S t a s s a n o  b en u tz t fiir seinen ProzeB  aufler- 
ordentlicli re ine E rze , w ie sie in O ber-Ita lien  
in gro fierer M enge vorhanden sind. T eilw eise  
g eh t noch eine m agnetische A ufbere itung  voraus. 
Die Z usam m ensetzung des verw endeten  E isen- 
erzes, des K alkzusch lags, der R eduktionskohle 
und des ais B indem itte l bei der H ers te llu n g  von 
B rik e tts  gebrauch ten  Peches w ar folgende:

E r ■/. K a l k
FesOj . . . 93,02 %
MnO . . . 0,62 »

3,79 M
S . 0,058 J?
P 0,056 M
CaO, MgO . 0,5 łl
H -0 . . . . 1,72

Ho 1 z k o h 1 e
C 90,42 °/o
Asche . . . 3,88 V
Hj 0 . . . . 5,70 51

P e. c h
C . . . . . 59.2 1)
Kohlenwasserstoffe40,50

Asche 0,27

CaO . . 
Mg O . . 
AbOa . 
Fcj Os . 
Si Oj . . 
CO* . .

. . 51,21 "/o

. . 3,11 „
; ;}  o,5 „

’ 0,9 „
. . 43,43 „

In der Charge kommen 
auf:

E r z .................  1000 kg
K alk ...........125 „
iiolzkolile. . . 160 „
Pech . . . . .  120 „
(Kohle und Pech geben 

zusammen 230 kg 
Kohlenstoff)

W ie schon erw ahn t, w urden E rz , K ohle, 
Z usch lag  m it Pech  b rik e tt ie r t . Im  dem Kom- 
m issionsbericht sind Z usam m ensetzung der C harge, 
A usbringen und Zusam m ensetzung des F e rtig -  
m ateria ls  von m ehreren  C hargen angegeben. So 
w urden m it e iner C h arg e :

Ein- „ ,Erhalten
gefuhrt

c C

Ausbringen 
an Eisen, 

Entfernung 
der Yerun- 
retnigungen 

%

Zusammen
setzung des 
Produkres

°/o

Fe . . . 24 028 800 21 931 800 91,27 99,690
Mn . . . 191 400 : 23 980 87,55 0,109
Si . . . 730 240 i 6 160 99,16 0,028
S . . . . 23 200 : 10 120 56,38 0,046
P . . . . 22 400 1 2 860 87,24 0,013
C ------- 8 942 000 ' 7 084 832 79,23 0,113

* L u c e h in i ,  a. a. O.
** G o ldschm id t: „Elektrotechnischer Anzeiger“. 

„Zeitschrift fiir Elektrochemie" 1903, 9, 650.



688 Stahl and Eisen. Die elektrothermische Erzeugung von Eisen u n d  Eisenlegierungen. 24. Jahrg. Nr. 12.

Im  M itte l ans versch iedenen  V ersuchen  e r
g ib t sich das A usb ringen  an  E isen  aus der 
C harge zu 9 0 ,7 4  °/o, w ah rend  die E n tfe rn u n g  
der V erun re in igungen  aus der C harge im M ittel 
au sm ach t bei

Mangan . . . 84,76 °/o 
Silizium . . 98,87 „ 
Schwefel . . 38,38 „ 
Phosphor . . 71,42 „ 
Kohlenstoff. 82,75 „

i S -o o ••J3 et <- *-ej <r. fciCL «!Z 3 G i*
Q 2 N « *j, aj fc® ii

Eisen . . 99,684 
Mangan . 0,094 
Silizium . 
Schwefel 
Phosphor 
Kohlenst.

0,029
0,061
0,017
0,102

G o l d s c h m i d t  te i l t  eben fa lls  den G ang e iner 
S chm elzopera tion  m it, die in dem k le ineren  
D arfo-O fen au sg e fiih rt w urde. D as E rzgem iscli 
w ar w ie v o rh e r aus 1000  E rz , 125  K alk , 
160  K ohle, 120  P ech  zusam m engese tz t. D ie 
L adung  b e tru g  7 0 ,2 5  k g ; au sg eb rach t w urden 
3 0 ,8  k g  w eiches E isen . D ie S trom zufuh r be
tru g  9 7 ,2 0  K W .-S tunden  oder 1 3 2 ,2 4  P .  S .- 
S tunden.

Aufgegcbcn Erhaltco Stromzufuhr
S  S  Volt Amp.

Fe 32 657,28 30 727,31 20 Min. lang 80 800
Mn 239,75 28,34 20 „ „ 100 1000
Si 910,45 Spur 30 ,, „ 70 600
S 29,00 15,17 30 „ „ 50 500
P 28,00 2,77 20 „ „ 100 1000

S tassano  h a t auch yersuclit, K iesabbrilnde 
(P n rp le -o re) zu v e rh u tten . D as M ateria ł ent- 
h ie lt 1,2 °/o Schw efel, das R oheisen  0 ,06  °/°*

V e r f a h r e n  v o n  C o n le y .

D er A m erikaner M. R . C o n l e y  besch ilftig t 
sich schon se it la n g e re r  Z e it m it dem P roblem  
d e r e lek trisch en  E isen g ew in n u n g ; er nalim  be re its  
1895  ein P a te n t  au f  einen zu diesem  Zw ecke 
k o n s tru ie r ten  Ofen. U ber seine neueren  Y er
fah ren  und O fenkonstruk tionen  is t w enig  be
k an n t. D as V erfah ren  C o n le y s *  ilhnelt in - 
sofern  m ehr dem S t  a s  s a n  o -Y erfah ren  ais den 
noch zu b esp rech en d en , a is  auch h ie r in  einem  
und dem selben O fenraum e R eduk tion  und Affina- 
tion  vorgenom m en w erden. W ie  A bbildung  12 
z e ig t, h a t  der Ofen die F orm  eines S chach t- 
ofens, dessen W an d ę  in  der M itte zusam inen- 
gezogen  sind. D er Ofen is t  ein  W id e rs ta n d s-

* Amerik. Patent Nr. 697 810 und 730746, 1903. 
„El. World & Eng..“ 1902, 731. „Zeits;hr. fiir Elektro
chemie" 1903, 9, 555.

ofen; die S tro m zu fu h r gesch ieh t durch zw e 
K rau ze  von E lek troden  (in  der Z eichnung schw arz 
angegeben), die aus einem  G raph it-T ongem isch  
h e rg e s te llt  sind und zw ischen  das feuerfeste 
O fen fu tte r e ingebau t w erden. D ie A nordnung 
der einzelnen  E lek tro d en  in  den K ritnzen  is t 
aus den beiden N ebenabbildungen  deutlich  zu 
ersehen . U ber den B etrieb , das fe r tig e  P ro d u k t 
sow ie iiber die E in ric litu n g  eines neueren  Ofens 
is t  n ich ts zu erfa liren . O berhalb  der v e reng ten  
S te lle  so li die S chm elzung  des E rzgem isches , 
in dem u n te ren  R aum e die R eduktion  vor sieli

Abbildung 12.

gehen. D ie G esta lt des R eduk tionsraum es is t  
m it A bsich t so gew ah lt, um die H itze  g u t bei- 
sam m enzuhalton . Im  R eduk tionsraum e befinden 
sich  im m er n u r  k le ine  M engen des zu  redu- 
z ierenden  M ateria ls . D er E rfin d e r w ill in dem  
Ofen R oheisen  oder S tah l nach B elieben h e r- 
s te llen . D er C o n le y -P ro z e f i  is t  E igen tum  d e r  
E le c tr ic  F u rn a c e  Com pany, die 1902  in  N ew  Y o rk  
m it e iner M illion F ra n k s  g eg riin d e t w urde und  
die in  E lisab e th -T o w n  eine A nlage von 8 0 0 0  P . S . 
e rr ic h te t h a t. E in e  an d ere  G ese llsch aft, d ie  
M essana E lec tric  S tee l Co., w ill in  M essana e ine  
grofie A nlage nach obigem  V erfah ren  ers te lien  
lassen .

Die nun fo lgenden V erfah ren , w elche m it 
K oh lenelek troden  a rb e iten , u n te rsche iden  sich von 
den Y orhergehenden dadurch , dafi die R eduk tion  
der E rz e  und die A ffination des M etalls in  g e -  
tre n n te n  A p p ara t en vorgenom m en w ird .

(Fortsetzung folgt.)
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Walzwerksanlage in Monterey, Mexiko.
Von Oskar Goldstein, Monterey.

(Hierzu Tafel Tm.)

D er ra sch  w achsende B e d a rf Mexikos an I 
S ch ienen , B au- nnd H andelseisen , dereń E in fuhr 
im J a h re  19 0 3  iiber 21 0  000  t  be trng , w ar die 
V eran lassu n g  zu r  E rric h tu n g  grofier S tah lw erks- 
an lag en  in  M onterey. D ieser O rt w urde des
halb  g ew ah lt, w eil e r  sich in  der M itte re icher 
E isen e rz - und K oh len lager befindet und vorziig- 
liche  E isenbahnverb indungen  nach allen T eilen  
d e r R epub lik  sow ie m it dem Golfe von Mexiko ha t.

die B lockform en abhebt und au f  einen seitwarts 
stehenden W agen se tz t. Zum E insetzen  nnd 
A usheben der Blocke aus den T iefofen i s t  ein 
e lek trisch  an g e tr ieb en er L au fk ran  von 8 t  T ra g -  
fah ig k e it yorhanden . B ei der K onstruk tion  
dieses K rans w urde keine R iicksicht au f N eben- 
zw ecke genomm en, sondern  n u r  die besondere 
A ufgabe, das E inse tzen  und A usheben der B locke, 
beriickBichtigt. D ie Zange is t  n ich t an  K etten

Abbildung 1.

D ie H oehofen- und M artin  anlage w eicht seh r 
w enig  von den in „S tah l nnd E isen “ hiUiftg be- 
sch riebenen  m odernen am erikanischen A nlagen 
a b ; in  den W alzw erk en  sind jedoch viele Neue- 
ru n g en  yorhanden.

D ie W alzw erk san lag e  b esteh t aus einem B lock
w a lzw erk  (A bbildung 1), dessen W alzen  1016 ram 
D urchm esser nnd 26 1 6  mm B alletilllngc haben, 
einem  kon tinu ierlichen  T rilgerw alzw erke  (Dno- i 

Y orstraB e und T rio -F e rtig s traB e ) sowie aus je  
e in e r M itte l- und F e in s traB e; das Gebiiude, in 
w eichem  das B łock- und T riigerw alzw erk  un ter- 
g e b ra c h t sind , is t  aus E isenfachw erk  h e rg es te llt 
und  h a t e ine L ange von 408  m und eine B reite  
von 35  m.x

D ie B locke, welche einen Q uersclinitt von 
60 0  X  4 5 0  mm und ein G ew icht von 25 0 0  bis | 
3 0 0 0  kg  haben , w erden au f W agen gegossen 
u nd  u n te r  den B lockdriicker gebrach t, w eleher

XII

Blockwakwerlc.

oder Seilen aufgeliiingt, sondern an einem S tah l- 
gnB rohre s ta r r  b e fe s tig t; sie kanu  vom K ran- 
fn lirer so gedre lit w erden , daB die Z angenkSrner 
senkreclit zu den B lockflachen zum A ngriff 
kommen.

Die auszuw alzenden B locke w erden au f einen 
fah rbaren  K ippw agen g e se tz t und von diesem 
au f den R o llgang  g e le g t; das K ippen des

I W agens beso rg t ein hyd rau lische r Z y linder von 
280  mm D nrchm esser. Zum W arm en der Blocke 
sind drei T iefofen vorgesehen; je d e r  Ofen h a t 
d re i Offnungen, dereń jede  sechs B locke auf- 
nehmen k an n , so dafi ohne S chw ierigkeit fiinfzig 
bis sechzig  w arm  eingese tz te  B locke stiindlich  
g e h itz t w erden konnen. D as Offnen und 
Schliefien der T iiren  bew irken  hydrau lisclie

l Z ylinder. D ie B iihnen, von denen ans die Um- 
stenerungsven tile , die K am inschieber sow ie die 
T iiren bed ien t w erden, befinden sich neben den

2
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Abbildung 2. Hydrauliscbe Schere.

Ó fen. S&mtliche Ofen sind m it V en tilen  Schild- zw ei K an tw ag en  m it je  a c h t v e rt ik a le n  D aum en
sch er K o n stru k tio n  a u sg e r iis te t, e in e r Kom- vorhanden . D ie O berw alze des B lockw alzw erks
b ination  des F o r te r-  und S chm idham m er-V entils . sow ie die 4 1/» m lange  Iu ip pe lungssp inde l w erden

von byd rau lisch en  Z ylindern  
au sb a lan c ie rt. D ie A nstel- 
lu u g  der D rucksch rauben  er- 
fo lg t m itte ls  e in e r Z w illings- 
dam pfm ascbine von 150  mm 
Z ylinderdu rchm esser und 
2 0 0  mm H ub, doch w ird  d ie
selbe ebenso w ie die D am pf- 
m aschinen der R ollg ilnge in 
n ilch ste r Z o it d u rch  E le k 
trom oto ren  e rs e tz t w erden .

D as G ew icht d e r beiden 
S tilnder des B lockw alzw erks 
is t  135  t .  B esondere R iick- 
s ich t w urde  au f  die Q uer- 
verb indungen  genom m en, 
um eine g u te  L a g e ru n g  der 
W alzen  zu  e rh a lten . D as 
F elilen  e in e r s ta r re n  Q uer- 
v erb indung  is t  zum eist die 
U rsache, daB sich  das W alz - 
g u t in den k le in e ren  K ali- 
bern  um w irft. D ie K anim - 
rilder haben  einen  D urch- 
m esser von 1016  mm, eine

D iese V en tile  verh in d ern  beim U m steuern , w as j B re ite  von 1250  mm und  17 Z illine; die Zapfen 
durch  das Y ersch ieben  des m ittle ren  V en til- der B łock- und K am m w alzen  sind  7 0 0  mm lan g  
kb rpers  m itte ls  e ines bydrau lischen  Z y linders | und haben  einen  D urclim esser von 600  mm. 
b e w irk t w ird , jed en  G as- 
v e rlu s t, und haben sich  g u t 
bew&hrt.

Um ein D urch fressen  der 
S chlacke zu ve rh in d ern , sind 
die Boden d e r T iefó fen  m it 
M agnesits te inen  au sg ese tz t.
D ie K am m ern  d e r Ofen sind  
se h r  g ro  f i ; die L u ftkam m er 
lia t 4 0  cbm , die G askam - 
m er 30  cbm. D er K am in 
h a t einen D urclim esser von 
1350  mm und  is t  39  m hoch.

D er R o llg an g  a u f  der 
E in lau fse ite  des B lockw alz
w erk s h a t eine L an g e  von 
27  m b e i 2 6 0 0  mm B re ite  
und is t se h r  m assiv  gebau t.
D ie R ollen  haben einen 
D urclim esser von 4 0 0  mm, 
die Zapfen von 152  m m ; 
le tz te re  sind 4 0 0  mm lan g .
D e r R o llg an g  lie g t 1 in iiber 
der H iittensohle , w as w egen 
der le ich ten  S chm ierung  und 
U b ersich tlichke it von V orte il i s t ; e r  w ird  von zw ei 
Z w illingsdam pfm aschinen von 2 0 0  mm Z y lin d e r
durchm esser und  2 5 0  mm Hub angetrieben .

Abbildung 3. Triiger-Yoistreckwalzwerk.

Zum W echseln  der W alzen  is t  ein  L a u fk ra n  
von 3 0  t T rag fiih ig k e it vo rlianden , w elcher 
g le ich ze itig  die F e in - und  M itto lstrafien  be-

Zum K ippen und Y ersch ieben  der B locke sind  d ien t. D ie S te u e ra p p a ra te  zu r  A usfiih rung  a lle r
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notigen  B ew egungen  befinden sieli au f einer 
Biiline, die an der E in lau fse ite  des W alzw erks, 
10 m yon den W alzen  en tfe rn t, au fgeste llt is t.

D ie Z w illingsreversierm aschiiie  zum A ntrieb  
des B lockw alzw orks h a t 1250  mui Z ylinder- 
d u rchm esser und 15 2 0  mm H ub, is t m it K olben- 
steu eru n g  yersehen und h a t ein Y orgelege 1 : 2 
von G uflstah lrildern  von 1600  mm B re ite . Die 
M aschine inaclit bis 120 U m drehungen und kann 
60 0 0  P .  S. en tw ickeln .

D er R o llgang  an  der A uslaufseite  h a t die 
g leiche B a u a r t w ie der an  der E in lau fse ite  und 
is t 24  m la n g ; anschliefiend daran  befindet sich der 
Z u fiih rungsro llgang  fiir die Schere, w elcher 20 m 
lan g  is t  und von e iner Zw illingsdam pfm aschine 
von 2 5 0  mm Z ylinderdurchm esser und 300  mm 
Hub an g e tr ieb en  w ird . Die 
h yd rau lisęhe  Schere (A bbil
dung 2) h a t  einen P lu n g er- 
du rchm esser von 600  ininund 
kann  bei 100 A tm . D ruck 
B locke b is zu r  Grofie von 
5 0 0  X  2 5 0  mm durcli- 
schneiden . D er riickw itrtige  
S cheren tisch  is t 9 in lan g ; 
die R ollen  w erden von einer 
Z w illingsdam pfm aschine von 
150  mm Z ylinderdurchm es- 
se r und  20 0  mm Hub an 
g e tr ieb en . A uf dem Block- 
w alzw erk  w erden  die Blocke 
fiir das T ritgerw alzw erk  so
w ie K niippel bis zu 70 mm 
im Q u ad ra t g e w a lz t; beim 
W alz en  von T rag e rn  von 
5 0 8  und  610  mm H ohe w ird 
in das B lockgeriis t eine Fas- 
sonblockw alze eingebaut.

A n das B lockw alzw erk  
sch liefit sich das konti- 
nu ierliche  T ra g e r  w alzw erk  an , au f wrelcliem
I 1-T ra g e r  von 200  bis 375 mm Hohe und 
1—1-T rager von 200  bis 610 mm Hohe gew alz t ; 
w erd en ; es b esteh t aus einem D uo-V orstreck- 
g e riis te  (A bbildung  3) m it W alzen  von 815  mm 
D urchm esser und 2000  mm B allen lange und ans 
e in e r daliin terliegenden  T rio -F ertig stra fie  (A b
b ildung  4) m it d re i A rbeitsgeriisten  m it W alzen 
von 70 0  mm D urchm esser und 1600  mm B allen
lan g e . D ie B locke fiir die schw ereren Profile 
wrerden  an d e r hydraulischen Schere zu der er- 
fo rderlichen  L ange geschn itten , und ohne nach- 
g e h itz t zu  w erden, dem T ragerw alzw erkzugefiih rt. 
D ie g eschn ittenen  B locke fiir dio k leinen Profile 
w erden  nochm als e rh itz t. Zu diesem Zwecke 
sind  zw ei Siem ens w arm ofen von je  14 m L ange 
vorhauden . D ie E insetzm asch ine (A bbildung 5) 
i s t  ein e lek trisch  angetriebener W ag en , aut 
w elchem  ein R o llgang  aufgebaut is t. D er R oll
g an g , w elcher von einem 40  P . S .-E lektrom otor

angetrieben  w ird , b rin g t das e inzusetzende Stiick 
so w eit a is  m oglich in  den Ofen, wonach der 
W agen  so viel seitlich  verschoben w ird , dafi der 
in  R illen  der R ollen laufende S ch litten  sich 
h in te r dem B locke befindet. D urcli das D rehen 
der R ollen w ird  der Sch litten  yorgeschoben und 
der Błock w eite r in den Ofen gesto fien ; dam it 
der Sch litten  beliebig  s tills teh t, k ann  e r  in jed e r 
L age von k leinen exzentrischen R ollen ein w enig 
gehoben w erden. D as A usziehen der Blocke 
gesch ieh t von der V orderseite  des Ofens aus m it 
e iner g leichen M aschine. Zum Fassen  der Blocke 
is t  eine autom atische Zange au f dem S ch litten  
befestig t. Die Arbeitsw-eise dieser Maschine 
is t seh r e iufach ; es konnen in e iner S tunde bis 
100 Blocke e ingese tz t und herausgezogen  w erden.

W ie  die T iefofen haben auch die W arm ofen 
M agnesitfu tter; ih re  T iiren  w erden hydrau lisch  g e 
hoben. D ie Biiline befindet sich zw ischen den 
Ofen. D er fiir beide Ofen gem einsam e K am in h a t 
1250  mm lich ten  D urchm esser und is t 30 m lioch.

D as G as w ird  in T albo tgenera to ren  (Scliacht- 
genera to ren  ohne R ost und H ilfsro s t) e rzeug t, 
die seh r gleichm afiig arbeiten  und fas t keine 
W artu n g  b en o tig en ; ein G enera to r v e rg as t 4  bis 
5 t  Kolile iu 12 Stunden. Die L uft w ird  von 
K ortinggebiasen  zugefiihrt.

D er A ntrieb  des T rage rv o rstreck w alzw erk s 
e rfo lg t von e iner Z w illingsreversierm asch iue m it 
K olbensch iebersteuerung  von 9 0 0  mm Z ylinder
durchm esser und 1200 mm H ub. D ie M aschine 
m acht bis zu 150 U m drehungen in der M inutę 
nnd tre ib t durch ein V orgelege von 5 : 7  die 
K am m w alzen, w elche 1100  mm b re it sind, wali- 
rend der Z apfendurchm esser w ie bei den A r- 
beitsw alzen  460  mm, die Z apfenlange 5 1 0  mm

Abbildung 4. Fahrbaier Hebetisch der FertigstraBe.
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b e tra g t. D as A nste llen  der W a lz en  w ird  von 
einem  hyd ran lischen  Z y linder m itte ls  e in e r  Z ahn- 
s tan g e  b ew irk t. D ie R o llgange  an  der E in - 
lan f- nnd der A nslau fse ite  sind  je  14 m lang . 
D ie R ollen  sind 2 m b re it nnd baben einen 1 
D urchm esser von 3 5 0  mm. F iir den A n trieb  
der R o llgange is t j e  eine Z w illingsdam pfm aschine 
von 2 5 0  mm Z y linderdurchm esser und 3 0 0  mm 
H ub yorhanden . D ie S teu e rap p a ra te  zu r  Ans- 
fiih rung  sam tlieher B ew egnngen  befinden sich 
au f  e iner B nhne neben  dem W alz w erk .

D as T rio -F e rtig w a lz w e rk  is t  h in te r  dem 
V o rstreck w alzw erk  a n g e o rd n e t; bei dem selben 
w urde , um a lle  Y o rte ile  der D uo- und T rio - 
w a lzw erke  zu  y e re in ig en , zum A n trięb e  eine 
Z w illingsreversie rm asch ine  m it K olbenschieber-

| fa h rb a re r  R o llen tisch  yorgesehen , dessen yo rderes 
E nde h y d rau lisch  gehoben und g e sen k t w erden  
kann . D iese R o llen tische  b rin g en  das W a lz g u t 
von einem  K a lib e r bezw . yon einem G eriiste  zum 
andern  und fiihren  das fe r tig g e w a lz te  Stiick 
dem S iigenro llengang  zu . D er fa lirb a re  R o llen 
tisch  an d e r E in lau fse ite  h a t  eine L an g e  von 
32  m, der T isch  an der A nslau fse ite  is t  38  m 
lan g , die R ollen sind  1200  mm b re it, haben  

j  25 0  mm D urchm esser und sind 7 0 0  mm von- 
| e inander en tfe rn t. D ie R ahm en der T ische  sind  

ans U -E isen , siim tliche L a g e r , R itder usw . 
aus S tah lgufi h e rg e s te llt, um das G ew ich t m og
lic h s t zn yerm indern . Zum A n trieb e  d e r R ollen 
d ien t ein E lek tro m o to r von 120  P . S ., w ahrend  
der M otor fiir die L an g sb ew eg u n g  150  P . S.

Abbildung 5. Einsetzmaschine.

steu e ru n g  von 9 0 0  mm Z y linderdu rchm esser und 
1200  mm H ub yerw endet. B ei d ieser M aschine 
w urde ein V orgelege 1 : 1 e in g esch a lte t, um die 
Bonst no tw end ige  g ek ro p fte  W elle  zu um gehen. 
B ei der V erw endung  e in e r R eyersierm asch ine  
zum  A n trieb  eines T rio w a lzw erk s is t  es m og
lich , eine grofiere  K a lib e rz a h l (bei V erm eidung 
von sogenann ten  b linden  Iia lib e rn ) , d. h . eine 
W a lz en e rsp a rn is  m it den jen igen  B eąuem lich- 
ke iten  und V orte ilen  zu  yere in igen , w elche den 
R eyersie rs tra fien  eigen  sind, nUmlich ein lang - 
sameB E rfassen  und ra sch es D n rchw alzen  des 
W a lz s tiick s , Y erm eidung  des L ee rlau fs  und 
grofie S ich e rh e it des B etrieb s. D er e inzige 
N ach te il d ieser A nordnung , ein um w enige P ro 
zen t h o h e re r D am pfverb rauch , is t  w egen der 
h ie r  re ich lich  yorhandenen  b illigen  K ohle von 
g e r in g e re r  B eden tung .

A n je d e r  S e ite  der F e rtig s tra f ie  is t  ein 
e lek trisch  a n g e tr ie b e n e r , lan g s  des W alz w erk s

s ta rk  is t. D er T ra n sp o r tro llg a n g  z u r  Sage is t  
40  m la n g , die W arm sag e , eine sogenann te  
S c lilitten sag e  m it hyd rau lischem  V orschube, 
m ach t 2 0 0 0  U m drehnngen in  der M inutę und 
w ird  yon einem  150  P . S .-E le k tro m o to r  an- 
ge trieb en . U ber dem T rio  - W a lz w e rk  befindet 
sich  ein L an fk ran  von 60  t  T ra g k ra f t ,  w elcher 
das A usheben des g an zen  W a lz g e riis te s  und das 
E in legen  e ines y o rb e re ite ten  G eriistes erm oglich t.

D ie M itte lstraB e d ien t zu r H e rs te llu n g  yon 
k le in e ren  T rag e rp ro filen , W in k e l- nnd  U -E isen ; 
sie b e s te h t aus v ie r A rb e itsg eriis ten  m it W alzen  
von 5 0 0  mm D urchm esser und w ird  von e iner 
T andem m aschine von 5 0 0 /8 5 0  mm Z y linder
durchm esser und  1 1 0 0  mm H ub an g e trieb en . 
D ie F e in s traB e  b e s te h t aus e in e r d ire k t ge- 
k u p pe lten  V o rstreck e  m it W alzen  von 4 0 0  mm 
D u rch m esse r; die F e r tig s tra f ie  h a t fiin f G eriiste  
m it W a lz en  von 3 0 0  mm D urchm esser und w ird  
von einem  S eilscheibenvorgelege  an g e trieb en .
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D ie M aschine h a t dieselben A bm esaungen wie 
die der M itte lstrafie . D ie W alzgeriis te  sind 
E rd m an n sch er K o n stru k tio n ; das G eriist is t  ein 
e inziges GuBstiick, w as eine g u te  L ag eru n g  der 
W a lz en  nnd ein ruh iges L aufen  der S trecke, 
die bis 40 0  U m drehungen in  der M inutę m acht, be
w irk t. A u f der F ein s traB e  w erden m eist K niippel

Krafterzeugungskosten fiir
Von Ingen ieu r Karl

B is zu r  zw eiten  Iliilfte  der ach tz ig e r Ja h re  
des vo rigen  J a h rh u n d e rts  d iente a is  A ntriebs- 
k ra f t  fiir A rbeitsm asch inen  fa s t ausschlieB lich 
d ie D am pfm aschine, abgesehen von einzelnen 
F a llen , wo W a sse rk ra f t in  F ra g e  kam . G as- 
m otoren w urden  n u r  fiir yerhaltn ism afiig  geringe 
L e is tu n g en  g eb au t und b rauch ten  fiir ih ren  B e
tr ie b  das seh r te u re  L euch tgas , so daB die
selben  n u r im  AnschluB an  G asansta lten  fiir 
k le in e re  B e trieb e  in  F ra g e  kam en. Auch E lek tro - 
m otoren w urden  dam als m eist n u r im AnschluB 
an  stad tisch e  E le k tr iz i ta tsw e rk e  und ebenfalls 
n u r fiir k le in e re  B etrieb e  yerw endet. A ber w enn 
auch noch zu E nde der a ch tz ig e r J a h re  die 
E lek trom o to ren  bei w eitem  n ich t so betriebs- 
s ich er w aren  w ie heu te  und einen erheblich 
g e riu g e ren  W irk u n g sg rad  aufw iesen, tro tzdem  
sie  erheb lich  te u re r  w aren  ais je tz t ,  so haben 
sie sich doch im m erhin seh r ba ld  ais b illige und 
beąuem e B e tr ie b sk ra ft in w eiteu  K reisen  ein- 
g efiih rt. G egeniiber den D am pfm aschiuen ha tten  
sie  die groBe A nnelim lichkeit, daB m an jed e rze it 
den K ra ftv e rb rau ch  der A rbeitsm aschinen und 
die Schw ankungen  im K ra ftverb rauc lie  beobachten 
konn te . D a b is zu  der Z eit, wo sich die elek
tr isc h e  K ra ftv e rte ilu n g  allgem einer einzufiihren 
b e g a n n , bei dem B au von D am pfm aschinen 
wren iger au f  geringen  D am pfverbrauch, ais au f 
B e trieb ss ich e rh e it geseher. w urde, so dach te  man 
zu n ach st in  w eiteren  K reisen  n ich t daran , daB 
es von V orte il sein w iirde, die K rafterzeugung  
fiir  groB ere B e triebe  zu zen tra lis ie ren . H ierzu 
kam  noch , daB die A nschaffungskosten fu r 
D ynam om aschinen und M otoren so hohe w aren, 
daB n u r g anz  erhebliche E rsp a rn isse  an B renn- 
m a te ria l die Z en tra lis ie ru n g  der K ra fte rzeugung  
d u rch  E le k tr iz i ta t  fiir groBere B etrieb e  yorteil- 
h a f t e rscheinen  lieBen. Die elek trische  Industrie  
w a r d ah er d a ra u f  angew iesen, danach zu streben , 
D am pfm aschinen zu  bekommen, welche in bezug 
a u f  B ren n m ateria ly erb rau ch  m oglichst b illig  
a rb e ite te n . D ies diirfte w esen tlich  dazu bei- 
g e tra g e n  haben, daB sich die D auipfm asehinen-

* Yortrag, gehalten in der „Eisenhiitte Dussel
dorf" am lg.^Dezember 1903.

voh 102 X  102 mm Q uerschn itt y erw endet; die
selben w erden au f dem B lockw alzw erk  gew alz t, au f 
der hydrau lischen  Schere in L angen  von etw a 8 m 
geschn itten  und m itte ls  der fah rbaren  E in setz- 
raaschine der k leinen  Schere zugefiih rt. F iir die 
M ittel- und FeinstraB e sind  drei Siem ensw arm ofen 
m it zusam m en 42 qm Bodenflache yorlianden.

ein grofies HUttenwerk.*
Iffland in D ortm und.

(Nachdruck vcrbotcn.)

F ab rik an ten  bem iihten, den D am pfyerbrauch der 
D am pfm aschinen nach M ijglichkeit zu yerringern . 
G leichzeitig  sc h r itt die F ab rik a tio n  e lek trischer 
M aschinen fo rt, so daB dieselben besser und 
b illiger w urden. E s w urde h ierdurch  die Moglich- 
k e it geschaffen, m it V orteil die K ra fte rzeugung  
w en igstens fiir M aschinen m it k leinerem  K ra ft
b ed a rf m itte ls des e lek trischen  Strom es zu zen 
tra lis ie ren . A lltuahlich w urden die M aschinen- 
e inheiten im m er grofier ausgefiih rt und dadurch 
uud durch w eitere  E rsp a rn isse  an B rennm ateria l 
die Z eu tra lis ie rung  auch fiir grofiere B etriebe  
zw eckm afiig g e s ta lte t. B esonders in den le tz te n  
Jah ren  is t der N achw eis ge lie fe rt w orden, dafi 
die e lek trische  In d u s trie  in der L age  is t, D ynam o
m aschinen und E lek trom oto ren  auch fu r die 
groflten yorkoiumenden L eistungen  zw eckm afiig 
und betriebssicher h erzuste llen , so daB also  der 
Z en tra lis ie ru n g  auch der g roflten  B etriebe heute 
n ich ts m ehr im W ege s teh t. Inw iew eit diese 
Z en tra lis ie ru n g  fiir ganz groBe B etriebe von 
V orte il is t, w ill ich mich bemiihen, im nach- 
folgendeu zu erm itte ln .

G leichzeitig  m it den F o rtsch ritten  im D am pf- 
m aschinenbau und der E lek tro techn ik  m achte 

: die F ab rik a tio n  von G asm otoren ganz erhebliche 
F o rtsc h ritte  und ge lan g te  zu seh r erheblichen 
E rsparn issen  an  B rennm ateria l. Auch w urden 
die G asm otoren fiir im m er groBere L eistungen  
yollkomm en be trieb ss icher h e rg es te llt, so daB 
also auch der G asm otor a is  y o llw ertiger Kon- 
k u rre n t gegeniiber D am pfm aschiuen und E le k tro 
motoren au ftre ten  konnte. W ah ren d  derselben 
Z e it w aren  viele K onstruk teu re  w ie auch schon 
yordem bem iiht, zweckmaOige ro tie ren d e  D am pf
m aschinen h erzuste llen . Dieso B em iihungen sind 

. schlieBlich auch von_ E rfo lg  g ek ro n t w orden, 
indem  D am pfturbinen h e rg e s te llt w urden, w elche 
allen an dieselben zu stellenden  A nspriichen in 
yollem  Um fangę geniigen und m it seh r geringem  
D am pfyerbrauch a rbe iten . E s sind  in  dem Zeit- 
raum e von noch n ich t 20 Jah ren  in bezug au f  An- 
triebsm asch inen  so erhebliche F o rtsc h ritte  gem acht 
uud so Y ielseitiges geschaffen w orden, daB derjenige, 
w e lc h e r  heute fiir seinen B etrieb  A utriebsm asch inen
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anzuschaffen  h a t, w enn e r n ich t s tan d ig  m it solchen 
F ra g e n  zu tun  h a t, e rs t a lle  in  B e tra c h t kom- 
m enden A n triebsm asch inen  und dereń  V orte ile  
tm d N ach te ile  genau  stu d ie ren  mufi, ehe e r sich 
ftir die eine oder an d e re  M ascliinenart en t- 
scheiden kan n . Aucli heu te  noch gehen  die 
A nsich ten  dariiber, ob es v o rte ilh a fte r  is t, a lle  
A rbeitsm asch inen  e inze ln  durch  D am pfm aschinen 
oder durch G asm otoren  an zu tre ib en , oder ab e r, 
ob es r ic h tig e r  is t, die K ra fte rzeu g u n g  zu  zen- 
tra lis ie re n , v ie lfach  au se inander. O ft w ird  an 
genom m en, dafi eine Z en tra lis ie ru n g  n u r ftir 
k le in e re  M aschinen am P la tz e  is t, dafi dagegen  
fiir M aschinen m it grofierem  K ra ftv e rb rau ch  
E in z e la n tr ie b  y o rzu z ieh en  is t. A uch da, wo 
m an sich fiir ganze  oder te ilw eise  Z e n tra li
sie ru n g  der K ra fte rzeu g u n g  en tsch ieden  h a t, is t 
noch die F ra g e  zu b ean tw o rten : Sollen  fiir die 
S trom erzeugung  G asm o to ren , K o lb e n -D a m p f
m aschinen oder D am pftu rb inen  zu r A nw endnng 
kom m en?

A llgem ein  kann  diese F ra g e  n a tiir lich  n ich t 
b e a n tw o rte t w erden ; sie w ird  v ielm ehr von F a li  
zu F a li u n te r  B e ru ck sich lig u n g  der ortlic lien  
V e rh a ltn isse  durch  E rm itt lu n g  der sich  fiir die 
versch iedenen  M asch inenarten  ergebenden  g e -  
s a m t e n  B e t r i e b s k o s t e n  durch  E echnung  
zu  en tscheiden  sein . H ie rb e i is t  n a tiir lich  auch 
d a ra u f  zu  acliten , w elche M asch inenart sich m it 
R iick sich t au f  ih re  E ig en sch a ften  den B e trieb s- 
bediirfn issen  am besten  anpafit. Ich  habe  nun 
schon se it e iner R eihe  von Ja h re n  den S tand - 
p u n k t y e rtre te n , dafi eine m og lichst vollstilnd ige 
Z en tra lis ie ru n g  der K ra fte rzeu g u n g  fiir seh r viele 
F iille , auch  fiir die g ro fiten  B etrieb e  von V or- 
te i l  is t . Insbesondere  b in  ich auch  schon se it 
e in e r R e ihe  von Ja h re n  fiir die A nw endung  e lek 
tr is c h e r  H aup tfo rderm asch inen  e in g e tre ten . E s 
is t  m ir auch schon vor e in igen  Ja h re n  gelungen , 
in  e inze lnen  F iillen  m it m einer A nsiclit durch- 
zud rin g en  und zu r  B este llu n g  d e r e rs ten  e lek 
tr isch en  H aup tfo rderm asch inen  m it die V eran las- 
su n g  zn geben. N achdem  e lek trisch e  H a u p t
fo rderm asch inen , w elche beim A nzielien  b is zu 
2 0 0 0  und m ehr P fe rd e s ta rk en  zn  le is ten  haben, 
und an  w elche bekan n tlich  in bezug  a u f  R egu lier- 
b a rk e it und  schnelle , beąuem e U m steuerbarke it 
die hochsten  A nspriiche g e s te ll t  w erden , sich im 
B etrieb e  tad e llo s  b ew ah rt haben, d a rf  wohl un- 
b ed in g t g e sa g t w erden , dafi es auch ohne w eiteres 
m oglich  is t, m it E lek trom o to ren  grofie, um steuer- 
b a re  W alzen straB en  an zn tre ib en . N euerd ings 
sind j a  auch  schon e lek trisch  b etriebene W a lz e n 
straB en in  G ebraueh genom m en. E s w ird  also  
w ohl n iem and e tw as dagegen  einzuw enden haben , 
w enn  ich  fiir die nachfolgenden G egeniiber- 
s te llungen  die Z en tra lis ie ru n g  auch fiir die grofien, 
um steu erb a ren  W alzenzugm asch inen  durchfiilire .

D er S ch w erp u n k t der V o rte ile  und N ach te ile  
d e r yersch iedeneń  B etriebsm asch inen  lie g t in

e rs te r  L in ie  in  den lau fenden  U nkosten , w elche 
e inm al durch  V erz in su n g , T ilg u n g  und  In s tan d - 
h a ltu n g  erw achsen , und  fe rn e r  durch  B edienung, 
B ren n m ate ria lv e rb rau ch , V erb rau ch  an  W a sse r  
und  S chm ierm ateria l en ts teh en . H a t jem an d  die 
A bsich t, ein grofies W e rk  neu zu  erbauen , so 
w ird  e r  d e r F ra g e , w elche M asch inenart ais A n
trieb sm asch inen  zu w ahlen  und  ob v o lls tand ige  
oder te ilw eise  Z en tra lis ie ru n g  am P la tz e  is t  oder 
n ich t, eine g an z  besondere B each tu n g  zu schenken 
haben . Um sich h ie riib er volle K la rh e it zu  ver- 
schaffen, w ird  es no tw end ig  sein , daB e r sich 
fiir a lle  in  F ra g e  kom m enden F a lle  vo llstand ige  
Z usam m ensto llungen  iiber die A nschaffungs- und 
B etrieb sk o sten  m ach t nnd diese dann e inander 
g eg en iib e rs te llt. B ei B eriick sic litigung  d e r V or- 
ziige und  N ach te ile  der yersch iedenen  M aschinen
a r te n  w ird  e r  dann  unscliw er zu  e in e r rich tig en  
E n tsche idung  kom m en. E s  is t  j a  k la r , dafi ein 
grofies W ork  n u r  in  y e re in ze lten  F a lle n  au f 
e inm al au sg eb an t w ird . In  den a lle rm eisten  
F a lle n  w ird  zu n ach st n u r ein T e il des W erk es 
in k leinem  U m fange au sgefiih rt und  nach  und 
nach  w eite rg eb au t. F riih e r , wo a is B e trieb s- 
k ra f t  n u r die D am pfm aschine in F ra g e  kam , 
w aren  vor B eg inn  der E i'bauung  e ines W erk es  
eingehende E rw ag u n g en , w elche B e tr ie b sk ra f t zu 
w ahlen  is t, iiberfliissig. H eu te  lie g t es anders . 
D enn w enn auch z u n ach st n u r  ein  k le in e r T e il 
eines sp a te r  y ie lle ich t seh r bedeutenden  W erk es  
e rb a u t w ird , so is t doch von groBem V orte il, 
von H ause  aus zu  w issen , w elchen A n trieb s- 
m ascliinen auch m it R u ck sich t au f  e tw aige  sp a te re  
E rw e ite ru n g en  der V orzug  zu  geben  is t. A uch 
dann , w enn es sich  um  A nderungen  an  einem  
yorliandenen  W erk e  h an d e lt, w ird  eine voll- 
s tan d ig e  G egon iiberste llung  dariiber, w elche V or- 
te ile  und  N ach te ile  die V erw endung  d e r y e r
schiedenen B etriebsm asch inen  dann  haben  w iirde, 
w enn das g an ze  W e rk  e in h e itlich  m it neuen 
B etriebsm asch inen  an sg e riis te t w iirde, seh r von 
N u tzen  sein . I s t  ein so lcher fe s te r  P la n  ge- 
schaffen, dann w ird  bei N euanschaffungen , A nde- 
ru n g en  und E rw e ite ru n g en  ohne w e ite res  nach  
diesem  fes ten  P ia n e  yorgegangen , und nach  e in e r 
gew issen R eihe  von Ja h re n  w ird  das W e rk  m it 
den A ntrieb sm asch inen  au sg e riis te t sein , w elche 
ais die zw eckm afiigsten  e rk a n n t w urden .

Von diesen  E rw ag u n g en  ausgeliend , habe  ich  
im S inne m einer obigen A usfiihrungen v ie r 
G egen iiberste llungen  gem ach t, dereń  E in ze lh e iten  
aus e iner be igegebenen  T ab e lle  e rs ich tlich  sind. 
Um m oglichst genaue und  der W irk lic h k e it en t- 
sprechende Z ah len  zu  e rh a lte n , habe  ich m ich 
zu n ach st m it einem  grofien H iitten -, S tah l- und  
W alz w erk , w elches K oh lengruben  b e s itz t, die 
so nahe  an  dem W e rk  liegen , dafi bei Z e n tra li
s ie ru n g  der K ra fte rz e u g u n g  auch die K ohlen- 
g ruben  von der Z en tra le  aus b e trieb en  w erden  
konnen, in Y erb indung  g e se tz t. D ieses W e rk
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s te l l t  lau fend  den K ra ftv e rb rau ch  nnd die ja h r -  
lichen  B etrieb sstnnden  der e inzelnen B etriebe  
zusam m en, so daB ich ein seh r vollst;lndiges 
und  zuverl;lssiges M ateria ł e rh ie lt. W enn  die 
G egen iiberste llnngen  von W e rt sein sollen, is t 
es no tw end ig , dio A nschafFungskosten au f  genau 
g le ich e r G rund lage  zu erm itte ln . Ich  habe des
halb  iibera ll die heu tigen  T agespro ise  fe s tg es te llt 
und zng runde  g e leg t. H ierbei habe ich die 
liebensw iird igste  U n ters tiitzung  bei einer A nzahl 
d e r bedeu tendsten  F irm en  gefunden. E s dr.lngt 
m ich, d iesen  F irm en  Tur ih r freundliches E n t- 
gegenkom m en an d ieser S telle  rneinen yerbind- 
lich s ten  D an k  ausznsprechen . E s sind d ies: 
die A llgem eine und Union E lek triz ita ts-G ese ll- 
sch a ft, B e rlin ; B alcke & Co., K om m andit-G esell- 
scliaft zum  B au  von K ondensa tions-A n lagen , 
B ochum ; B row n, B overi & C o., A k tiengesellschaft, 
M nnnheim -K aferthal; E w ald  B ern inghaus, Dampf- 
k esse lfab rik en  in D u isbu rg  a. B hein  und H erne 
in  W e s tfa le n ; G asm otoren-Fabrik  D eutz, Koln- 
D eu tz ;D am pfkesse lfab rikenvon  JacquesP iedboeuf, 
A achen und  D usseldorf; S ch iich term ann& K reifler, 
M asch inenfabrik , D ortm und; Louis Schw arz & Co., 
D ortm und.

Ich  habe  zuńachst v ier G egeniiberstellungen 
gem ach t. E s  is t  angenom m en im F a l i  I , dafi 
a lle  T e ile  des W erk es  ausschlieBlich d i r e k t  
m itte ls  D a m p f m a s c h i n e n  betrieben  w erden; 
im F a l i  I I ,  daB a lle  T eile  des W erk es au s
schlieB lich d i r e k t  m ittels H o c h o f e n g a s -  
m o t o r  e n  b e trieb en  w erden ; im F a l i  I I I , daB 
a lle  T e ile  des W erkes ausschlieBlich durch 
E l e k t r o m o t o r e n  betrieben w erden und daB der 
h ie rfiir e rfo rderliche  S t r o m  durch H o c h o f e n -  
g a s m o t o r e n  e r z e u g t  w i r d ;  im F a l i  IV , 
dafi a lle  T e ile  des W erkes ausschlieB lich durch 
E l e k t r o m o t o r e n  betrieben  w erden und dafi 
der h ie rfiir e rforderliche S t r o m  durch D a m p f -  
t u r b i n e n  e r z e u g t  w i r d .

In  d e r T ab e lle  sind n u r die A ntriebsm aschinen 
au fgefiih rt, w ahrend  eine besondere A nfstellung 
die d o rt noch fehlenden T eile, w ie K essel, Zen- 
tr a le  usw ., b rin g t. N ich t aufgenom men in die 
A u fste llungen  sind sftm tliche K rane. Dies is t 
deshalb  geschehen, w eil einm al der e lek trische 
K ra n  sich  schon so eingefiih rt ha t, daB derselbe 
j e t z t  fa s t ausschlieB lich zu r V erw endung g e lan g t; 
dann ab e r auch deshalb, w eil die Z ahl und 
GroBe der K rane  je  nach den ortlichen  Y erhalt- 
n issen  au f den yerschiedenen W erken  so ver- 
schieden is t, daB das G esam tbild  bei B eriick- 
s ich tig u n g  der K rane  n u r n n k la re r gew orden 
w are . Aus demselben G runde habe ich auch 
'die L okom otiyen, w elche ein solches W erk  im 
B e trieb  h a t, ans der B e trac litung  heransgelassen , 
obgleich ich der A nsicht bin, daB au f einem 
W erk , w elches seine K rafte rzeu g u n g  yollstandig  
z e n tra lis ie r t h a t und das n ich t auflergew ohnlich 
kom pliz ierte  G eleisean lagen  besitz t, die e lek trische

Lokom otiye der D am pflokom otiye in  w irtschaft- 
lich e r B eziehung  iiberlegen is t. B ei den Gegen- 
iiberste llungen  habe ich aucli da, wo m an heu te  
D am pfm aschinen oder G asm otoren d irek t n ich t 
m ehr yerw enden w iirde, solche in  R echnung ge- 
zogen, um ein m oglichst yo llstand iges B ild  durch 
die G egeniiberstellungen  zu e rh a lten . A lle ein- 
gese tz ten  P re ise  yerstehen  sich  fiir die fe r tig  
au fgeste llten  M aschinen neb stZ n b eh o r, einschlieB
lich R iist- und H ebezeuge und H ilfsa rbe ite r , 
sowie V erpackung  und 100 km F ra c h t. R ohr- 
le itungen  fiir D am pf und Gas sowie e lek trische 
L eitungen  habe  ich n ich t m it e in g ese tz t, w eil 
die K osten  h ie rfiir nach  den o rtlichen  V er- 
h a ltn issen  j a  g anz  erlieb lich  yerscliieden und 
fe rn er die U ntersch iede in  den K osten  dieses 
T eiles der A nlage n ich t so bedeutende sind, 
dafi h ierdurch  das G esam tbild  w esen tlich  yer- 
an d e rt w erden  konn te . A uch sonst habe ich 
a lle  die T eile , die von den o rtlichen  V erhalt- 
n issen  s ta rk  abhangen  und fu r das G esam t- 
ergebnis n ich t von aussch laggebender B edeutung  
sind, fo rtge lassen , um ein fiir m oglichst yiele 
F a lle  passendes und k la res  B ild  zn e rh a lten . 
H ierzu  gehoren  in e rs te r  L in ie  die R iiekkiihl- 
an lagen , w elche fiir a lle  v ier Falle notw endig 
sind. In  F a li I I  habe  ich  auch da, wo es sieli 
um um steuerbare  M aschinen handelt, G asm otoren 
der V o lls tand igkeit ha lb e r e ingesetz t. D a G as
motoren sich jedoch n ich t um steuern  lassen , sind 
fiir die U m steuerung  Schrauben-F eder-R eibungs- 
K uppelungen, w elche sich auch schon bei U ber- 
trag u n g  seh r g rofier K rafte  seh r g u t b ew ah rt 
haben sollen, angenom m en und in  den P re is  
e ingerechnet. Bei den um steuerbaren  E lek tro - 
m otoren is t  yorgesehen, dafi dieselben bis zu 
einer L e istung  von m axim al 2 0 0 0  P . S. beim A n- 
ziehen d irek t von der Z en tra le  aus m it S trom  
y e rso rg t w erden , ohne irgendw elche Zw ischen- 
g lieder. F iir  die iiber 2 0 0 0  P . S. M asim al- 
le istung  hinausgehenden um steuerbaren  E lek tro 
m otoren sind, um die R iickw irkung au f  die Zen
tra le  zu yerm eiden und um die S teuerung  
ausschlieBlich m it dem geringen  Strom e des 
N ebenschlusses bew irken  zu konnen, A usgleichs- 
sa tze  nach I l g n  e r  yorgesehen und in die P re ise  
e ingerechnet. Die fah rb a ren  G asm otoren w erden 
m it B enzol betrieben .

Um zn einem rich tig en  E rgebn is  zu kom m en, 
w ic groB fiir F a li  I  die K esse lan lage  nnd fiir 
F a li I I I  und IV  die Z en tra le  zn  beinessen is t, is t  
es erforderlich , sich K la rlie it zu yerscliaffen, w ie 
hoch die hochste g le ichze itig  e in tre tende L e istung  
im  ganzen  W erk e  einzusetzen  is t. E s is t  j a  
k la r , daB die hochste g le ichzeitige  B eanspruchung 
a lle r  M aschinen w eit u n te r ih re r  N orm alleistung  
und auch w eit u n te r ih re r  m ittle ren  B eanspruchung 
lie g t. G elegentlićh  m eines V ortrages is t  w ah rend  
der D isknssion geaufiert w orden, dafi wohl kaum  
m ehr ais 26 %  der N orm alle istung  fu r die
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K o k e r e i .

V e r w e n d u n g s z w e c k
(It bedeutet umsteuerbare Maschine)

Anzahl
Normalleistung 

in P.S. cli.
Mlttlere
Bean

spruchung
zu

sammen

Betriebs
stunden 

Im Jahre

Pferdekraft- ; 
stunden 

im Jahre

Anuchaffungakosten 
fur Dampfmaschinen

einzeln zuaamm. fur eine 
Maschine zusammen

Koksausdriickmaschmen Ii...................... 4 10 40 32 2190 70 080 ! 1 900 7 600
Betriebsmaschinen.................................... 0 35 70 56 8760 490 560 1 4 600 9 200
Betriebsmaschinen..................................... 1 — 30 28 8760 245 280 — 4 600

2 9 18 14 8760 122 640 i 1 900 3 800
Kaltwasserputnpen..................................... 1 — 12 10 8760 87 600 1 — 1 900
Warmwasserpumpen................................ 2 10 20 15 8760 131400 : 1 900 3 800
Zentrifugenmaschine................................ i — 7 5 8760 '  43 800 — 1600
Zentrifugenmaschine................................ 1 — 7 5 2920 14 600 — 1600
Teerpumpe................................................. 1 | — 2,5 1,5 8760 13 140 — 1600
Ammoniakwasserpumpe......................... 1 — 2 1,5 8760 13 140 — 1 500
H ubpum pe................................................ 1 — 10 8 5840 46 720 — 1900
Kohlentransport......................................... 2 160 320 244 7100 1 732 400 19 400 38 800
Seilbahnen................................................. o 15 30 22 7800 171 600 2 700 5 400

S u m m a ................ 21 | — 568,5 | 442 - 3 182 960 83 300

H o c h Ii f e n.

Gichtaufziige R.......................................... 3 150 450 120 1000 120 000 11 500 34 500
Gichtaufziige R.......................................... 1 — 90 40 1000 40 000 — 11500
Glockenaufziige R..................................... 4 20 80 60 900 54 000 2 700 10 800
Geblasemaschiuen ................................. 3 850 2550 2550 8760 22 338 000 70 000 210 000
Geblasemaschineu..................................... o 1250 2500 2500 8760 21 900 000 75 000 150 000

4 10 40 28 4800 134 400 1 900 7 600
S taub transport......................................... 2 10 20 13 2550 35 700 1900 3 600
G ich tp u in p e ............................................. 1 6 5 3650 18 250 — 1600
G ich tpum pe............................................. 1 10 6 3650 21 900 — 1900

1 -- 10 10 4900 49 000 — 1900
Granulierung............................................. o 70 140 155 4800 744 000 7 200 14 400
P um psta tion ............................................. 2 IGO 320 200 8760 1 752 000 19 400 38 800
P um psta tion ............................................. 1 — 160 100 4380 438 000 — 19 400
Kugelmiilile und Steiubreclier . . . . 1 — 20 20 1250 25 000 — 3 700
W e rk s ta t t ................................................. 1 — 10 10 3340 38 400 — 1 900
Bohrmaschine............................................. 1 — 2 1 1200 1 600 — 1000
D re h b a n k ................................................. 1 — 0,5 0,5 1200 600 — 400
E sh a u s to r ................................................. 1 — 40 34 7440 252 960 — 5 400
Zentrifugenpumpe..................................... 1 — 80 41 7440 305 040 — 7 200
Kompressor................................................. 1 — 10 6,8 52 364 — 1 900
K o m p resso r............................................. 1 — 30 20 52 1 040 — 4 600
Schlackensandsteinfabrik........................ 1 — 50 50 4400 220 000 — 5400
Schlackensteinbrecher............................ 0 31 62 48 1200 57 600 4 600 9 200
Fabrik feuerfester S t e i u e .................... 1 80 68 3600 244 800 — 7 200
Y en tila to r ................................................. 1 3,5 2,7 100 270 — 500

2 /O 150 112 8760 981 120 7 200 14 400
Summa.................... 1 ^ 1 - 6914 6201 — 49 774 044 — 568 800

hochste  g le ich ze itig e  L e is tu n g  a lle r  M aschinen 
zusam m en anzunehm en sei. DaB d iese A nnahm e 
ir r ig  is t, e rg ib t fo lgende B e trac h tu n g . E s sind , 
w ie dio T ab e lle  au sw eis t, im Ja h re  im ganzen  
zu  le is ten  142  9 8 3 0 0 0  P . S .-S tu n d e n , w ahrend  
die N orm alle istung  a lle r  M aschinen zusam m en- 
genom m en 42  2 0 0  P .  S ., 25 °/o liiervon also 
10 5 5 0  P .  S. b e tr iig t. D ie M aschinen muBten 
also  m it 25 %  ih re r  N o rm alle is tung  13 5 5 4  S tu n 
den im J a h re  a rb e iten , um die w irk lich  ge- 
le is te ten  P fe rd e s ta rk e -S tu n d en  zu  e rz ie len , w ah
rend  das J a h r  n u r  8 7 6 0  S tunden  h a t. N ach 
m einen E rfa h ra n g e n  k an n  a is r ic h tig  angenom m en 
w erden , daB die hochste  g le ich ze itig e  B ean 
sp ruchung , w elche w en igstens lan g e re  Z e it an- 
d au e rt, die H alfte  d e r N o rm alle is tung  a lle r

M aschinen zusam m engeuom m en oder 70  °/o der 
m ittle ren  B eansp ruchung  a lle r  M aschinen zu- 
sam m engenom m en b e tra g t. DaB diese A nnahm e 
ohne F ra g e  d e r W irk lic h k e it seh r nalie kom m t, 
ergeben  die fo lgenden B erechnungen .

W iirde  m an annehm en , daB die M aschinen 
s te ts  g le ich ze itig  m it ih re r  N o rm alle is tu n g  a r 
be iten , dann  w urden  die zu le istenden  143  0 0 0 0 0 0  
P .S .-S td . in  143 0 0 0  0 0 0  : 42  0 0 0  =  3 4 0 4  S td . 
g e le is te t w erden . B ei der A nnahm e der m ittle ren  
B eansp ruchung  w iirden h ie rzu  143  0 0 0  0 0 0 :3 0  00 0  
=  4 7 7 0  B e trieb ss tu n d en  e rfo rd e rlich  sein . D a 
aber die m eisten  M aschinen des W erk es s te ts  
T a g  und  N aclit a rb e iten  und n u r verhaltn ism aB ig  
w enige M aschinen lan g ere  B e trieb sp au sen  haben , 
konnen beide Z ahlen  n ich t r ic h tig  sein . N im int
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K o k e r e i .

AnschafTungskosten 
fUr Oasmotoren

Anschaffungskosten 
fiir Elektromotoren Dampfyerbrauch In kg Hochofengasrerbrauch 

In cbm Stromrerbrauch in Kilowatt

fUr eine zusammen fiir eine fur die P.S. im Jahre fur die P.S. fflr die P. S.Maschine Maschlno zusammen elT. Stunde eff. Stunde im Jahre eff. Stunde im Jahre

3 570 14 280 1825 7 300 30 2 100 000 0,35 kg 24 500 1 Benzol 1,5 105 120
8 210 16 420 2 800 5 600 18 8 830 080 3,12 1 530 000 1
— 7 355 — 2 800 18 4 415 040 2,87 704 000 | _

2 980 5 960 1 100 2 200 20 2 452 800 3,02 370 400 i _ _
— 3 860 — 1250 20 1 752 000 2,95 258 400 -1 _

3 570 7 140 1 120 2 240 20 2 628 000 3,07 403 400 _ _
— 2 620 — 1400 20 876 000 3,18 139 300 : 2 645 948— 2 620 — 1400 20 350 400 3,18 46 500 I 0,85
— 1330 — 575 24 315 360 3,45 45 400 _ _
— 1330 — 575 24 315 360 3,07 40 400 _ _
— 3 570 — 1 120 20 934 400 1 2,99 139 700 ' _ _

29 780 59 560 8 200 16 400 8,5 14 725 400 ! 2,78 4 816 100 _
4 900 9 800 1950 3 900 20 3 432 000 | 3,13 537 100 ; --
— 135 845 — 46 760 — 43 226 840 — 9 030 700 0,35 2 751 000

H o c h o f e n .

29 780 89 340 10 700 32 100 40 4 800 000 : 4,3 516 000 :
— 15 970 7 600 40 1 600 000 3,3 132 000 j 1,5 321000
6 000 24 000 1 975 7 900 40 2 160 000 3,1 167 000 : _

96 900 290 700 38 500 115 500 8 178 704 000 55 845 000 _ _
156 650 313 300 43 500 97 000 8 175 200 000 2,5 54 750 000 _ _

3 570 14 280 1225 4 900 20 2 688 000 3,03 414 000 _ —
3 570 7 140 1225 2 450 20 714 000 3,18 113 600 -- _
— 2 620 — 950 20 365 000 2,92 53 300 _ _
— 3 570 — 1 120 20 438 000 3,45 75 600
— 3 570 — 1 225 20 980 000 ^ 2,72 133 3 0 0 : _ _

13 810 27 620 5 500 11 000 16 11 904 000 ! 2,5 1 860 030 ! _ _
29 780 59 560 7 000 14 000 8,5 14 892 000 : 3 5 256 000 -- _

— 29 780 — 7 000 8,5 3 723 000 1 3 1 314 000 -- —
— 6 000 — 1 775 19 475 000 2,72 68 000 1 -- —
— 3 570 — 1225 20 768 000 1 2,72 104 500 0,85 42 126 000
— 1360 — 550 24 38 400 3,18 5 100 -- —
— 1360 — 225 30 18 o o o : 3 1 800 i —
— 9 230 — 2 800 17 4 300 000 2,92 738 700 —
— 14 850 — 3 600 16 4 881 000 3,54 1 079 900 —
'— 3 570 — 1120 20 7 300 3,18 1 200 -- —
— 7 355! — 2 450 ' 18 18 700 i 3,18 3 300 -- —
— 11 720 — 3 425 : 17 3 740 000 1 9 79 “ 598 400 ;j -- —

7 355 14 710; 2 800 5 600 18 1 036 800 3,04 175 100 -- —
— 14 850! — 5 500 j 16 3 916 800 i 2,82 690 400 -- | —
— 1550 — 550 j 30 8100 ; 3,04' 800 - —

29 780 59 560; 4 300 8 600 i 16 15 698 000 I 2,8 2 747 200 _• 1 —

- 1 031 335| — 340165 | - 433 074 100 — 126 844 000 || 0,85 42 447 000

m an dagegen  die von m ir angenom m ene Zahl 
von 2 1 0 0 0  P . S. hochste  g le ich ze itig e  L e is tung  
a is  r ic litig  a n , dann  kom m t m an dazu , daB in 
6 8 0 0  S tunden  die im  Ja h re  zu  leistenden 
P .S .-S tu n d e n  g e le is te t w erden konnen , wenn 
w irk lich  im m er m it d ieser hochsten  gleich- 
z e itig en  B e la s tu n g  g e a rb e ite t w iirde, w as ja  
ausgesch lossen  is t ,  da des N ach ts ein T e il der 
M aschinen s til ls te h t und auch am T ag e  durch 
d ie schw ankende B e lastu n g  v ie le r M aschinen 
e in  A usgleich in  den L e istungen  der M aschinen 
s ta ttf in d e t. Ich lege dah er m einen folgenden 
B erechnungen  zugrunde, daB hochstens g le ich 
z e it ig  die H a lfte  der N orm alle istung  a lle r  Ma
sch inen  oder 70  %  ih re r  m ittle ren  L eistung  
b ean sp ru ch t w ird .

E he ich nun z u r  B erechuuug der erforder- 
lichen K esselheizflitche koinme, is t  festzuste llen , 
w elcher P ro z e n tsa tz  des in F a li I  verb rauch ten  
D am pfes durch G ase und w elcher P ro z e n tsa tz  
durch K ohle zu erzeugen  ist.

E s w erden durchschn ittlich  in 24  S tunden 
m it den vorhandenen H ochofengasen 1600  cbm, 
m it den yorhandenen K oksofengasen au f der 
H iitte  350  cbm und m it den yorhandenen  K oks- 
ofengasen au f der Zeche 650  cbni W asse r ver- 
dampfc. D ie H ochofengase w erden in kaltem  
Z ustande u n te r die K essel g e le ite t, w ahrend  bei 
den K oksofengasen auch die A bhitze zu r Y er- 
dam pfung des W assers  m itbenu tz t w ird. Ais 
durchschn ittlichen  H eizw ert nehm e ich fiir die 
H ochofengase 900  W arm eeinheiten  an. E s w urden
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S t a h l w e r k e  m i t  N e b e n b e t  r i e b e n.

Y e r w e n d u n g s z w e c k Anzahl
Normalleistung 

in I*. S. eff.
Mittlere
Bean

spruchung
zu

sammen

Betriebs- 
stunden 

im Jahre

Pferdekraft- 
stunden 

im Jahre

Anschaffungskoaten 
fur Dampfmaschinen

ein/.eln zusamm. fiir eine 
Maschine zusammen

GieBwagen R ..................... ........................ 2 10 20 16 4000 64 000 1900 3 800
Pfannenkippmaschine R........................... 1 8 8 6 1830 10 980 — 1900
G eblasem aschine..................................... 1 1350 1350 1000 3150 3 150 000 — 97 000
G eblasem aschine..................................... 1 1400 1400 1000 600 600 000 — 100 000
Blowermaschine................ ........................ 1 200 200 190 7320 1 390 800 — 23 700
D ruckpum pe............................................. 1 100 100 90 8640 777 600 — 14 500
D ruckpum pe............................................. 1 145 145 130 6480 842 400 — 19 400
D ruckpum pe............................................. 1 j 150 150 140 7200 1 008 000 .  — 19 400
Dolomitmaschine..................................... 1 35 35 32 6710 214 720 — 4 600
Schlackenaufbereitung............................ 1 15 15 13 3100 40 300 — 2 700
Kipper......................................................... 1 1 45 45 41 1000 41000 — 5 400

S c h le p p e r .................................................
1 25 25 25 1000 25 000 — 3 700
1 I 1 5

15 13 1250 10 250 — 2 700
S c h le p p e r ................................................. 1 20 20 20 1250 25 000 — 3 700
Fallw erk..................................................... 1 10 10 10 2170 21700 — 1900
Y en tila to r ................................................. 1 20 20 20 8110 162 200 — 3 700
A n fz u g ..................................................... 1 20 20 20 104 2 080 — 3 700
K altsage..................................................... 1 10 10 10 2000 20 000 — 1 900
K ugelm iih le ............................................. 1 50 50 41 1560 63 960 — 5 400
Betriebsmaschine . . . .  ................ 1 260 260 220 6100 1 342 000 — 24 800
M iih le n ..................................................... 1 160 160 135 6240 842 400 — 19 400
Schlackeubrecher..................................... 1 30 30 13 6240 81 120 — 3 700
Schlackenbrecher ..................................... 1 25 25 13 520 6 760 — 3 700

1 10 10 10 6240 62 400 — 1 900
V en tila to r................................................. 1 7,5 7,5 6,8 6240 42 432 — 1900

1 7,5 7,5 6,8 3120 21 216 — 1 900
S n m m a ................. 27

-

4138 ! 3221,6 10 874 318 — 376 400

dem nach, w enn m an annim rat, dafi die G ase u n te r  
den K esseln  n ich t besonders g iinstig  au sg en u tz t 
w erden, in 24  S tunden  rund  2 0 0 0  000  cbm Hocli- 
ofengase zu r Y erfiigung s teh en , im Ja h re  also 
7 3 0  M illionen cbm H ochofengase. D iese Z ah l zu 
w issen is t  fiir die spilteren  B ereclm ungon von 
In te re sse , dagegen  is t  es unw esen tlich , die M enge 
der K oksofengase fes tzu ste llen . E s gen iig t viel- 
m elir zn w issen , w ieyiel W asse r m it denselben 
verdam pft w erden  k a n n , da die K oksofengase 
in  G asm otoren n ich t z u r  Y erw endung  gelangen . 
Aufierdom lassen  sieli genaue Z ahlen  h ieriiber 
allgem ein  n ich t g eb en , w eil der G asg eh a lt der 
K ohle seh r schw ank t und w eil es ziem lich 
schw ierig  is t, fe s tzu ste llen , w iey iel W a sse r d irek t 
durch  G ase und w iey iel W a sse r durch A bliitze 
yerdam pft w orden is t.

M it den zu r Y erfiigung stehenden  G asen 
w erden also im Ja h re  y erd am p ft:

mit Hochofengasen 1600 X  365 . . . .  
mit den Koksofengasen auf der Hiitte 

350 X 365 =  127 750 =  rund . . . .  
mit den Koksofengasen auf der Zeche 

650 X 365 =  237 250 =  rund . . . .

Wasser
cbm

584 000 

128 000 

238 000
zusammen 950 000

D er d irek te  D am pfyerbraueh  a lle r  M aschi
nen zusam m en im Ja h re  is t im  F a lle  I  ru n d  
1 563  0 0 0  cbm. H ierzu  kom m t d er in den R o h r
le itungen  und durch  A bkiihlung en ts tehende

V erlu s t, w elcher m it 25 %  n iclit zu hoch ge- 
griffen sein  w ird , so dafi also im g anzen  im 
F a lle  I  an  D am pf zu  e rzeu g en  is t :  1 5 6 3  0 0 0  
X  1)25 =  1 953  750  cbm. H ierzu  kom m t noch 
d er D am pfyerbraueh der K esselspeisepum pen m it 
rund  18 000  cbm =  1 971 750  cbm. le li rundę  
diese Z ah l a u f  2 0 0 0  0 0 0  cbm D am pf, w elcher 
im Ja lire  e rfo rderlich  is t, ab. H ieryon sollen 
9 5 0  000  cbm D am pf m it G asen und 1 0 5 0  0 0 0  cbm 
D am pf m it K ohle e rzeu g t w erden.

N ach den A n g ab en , w elche ich e rh a lten  
konn te , w erden  die K essel an f solclien W erk en  
seh r hoch bean sp ru ch t. W ithrend  der K essel- 
fa b r ik a n t W e r t  d a rau f le g t, dafi im M ittel n ich t 
m ehr a is 14 b is 15 k g  D am pf f. d. Q uadrat- 
m eter Heizflilche yerdam pft w erden , w erden  au f 
solclien W erk e n  nach  w iederho lten  genauen 
M essungen bei G asheizung  im M itte l 18. nnd 
bei K olilenheizung so g a r 24  k g  W a sse r fiir das 
Q uadra tm eter Heizflilche stiindlicli yerdam pft. 
D a e tw a die H a lfte  des D am pfes m it K ohle und 
die andere  H a lfte  m it Gas e rzeu g t w erden  mufi, 
w are  im M itte l m it 21 k g  D am pf f. d. Q uadrat- 
m ete r H eizflache zu rechnen . Um jedoch  sicher 
zu gehen, w ill ich n u r  m it 20 k g  D am pf fiir 
das Q u ad ra tn ie ter H eizflache rechnen .

Um fiir F a li  I  die zum  B etriebe  a lle r  Ma
schinen e rfo rderliche  K essellieizflache zu er- 
m itte ln , sch lage  ich fo lgenden W eg  e in : Ich
ste lle  fest, w ieyiel D am pf erfo rderlich  sein  wiirde,
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S t a h l w e r k e  m i t  N e b e n b e t r i e b e n .

Anschaffungskosten 
fiir Gasmotoren

AnschafTungskosten 
fiir Elektromotoren Dampfyerbraueh in kg lIochofengasverbrauch 

ln cbm Stromrerbrauch in Kilowatt
fiir eino 

Maschine zusammen fiir eine 
Maschine zusammen fflr die 1'. S. 

eff. Stunde Im Jahre fur die P.S. 
eff. Stunde im Jahre fQr die P.S. 

eff. Stunde lm Jahre

4320 8 640 
3 640

1825 3 650 
1800

50
50

3 200 000 
549 000

0,35 kg 
0,37 „

22 400 
4100

Benzol\ j g 
» J

112 470
— 156 650 — 47 600 8 25 200 000 2,50 8 700 000
— 156 650 — 47 600 8 4 800 000 2,50 1 660 000 _
— 33 530 — 7 300 8,5 11821800 2,50 3 477 000 _
— 17 000 — 5 600 8,5 6 609 600 2,57 2 998 500 _ _
— 21270 — 6 600 8,5 7 160 400 2,57 2 165 000 ___ _
— 29 780 — 6 600 8,5 8 568 000 2,56 2 580 500 _ _
— 8 210 — 2 800 18 3 865 000 2,82 605 500 _ _
— 4 900 — 1950 20 806 000 2,88 116 100 _ _
— 9 230 — 4150 19 779 000 2,85 117 000 _ _
— 6 340 — 2 300 19 475 000 2,72 67 800 _ _
— '■ 4 900 — 2 200 20 325 000 2,88 46 800 _ ■ _
— 6 000 — 2 675 19 475 000 2,72 68 000 0,85 9 179 437— 5 370 — 1 825 22 477 400 2,72 59 000
— 6 000 — 1620 19 3 081 800 2,72 441 200 _ _
— 6 000 — 2 675 19 39 500 2,72 5 700 _ _
— 3 570 — 1225 22 440 000 2,72 54 400 _ _
— 11720 — 3 425 17 1 087 300 2,99 191300 _ _
— 40 000 — 13 000 8,5 11407 000 2,62 3 516100 _ _
— 29 780 — 8 200 8,5 7 160 400 2,85 2 400 900 --- _
— 7 355 — 2 800 19 1 541 300 4,07 330 200 _ _
— 6 840 — 1800 19 128 500 3,77 25 500 -- _
— 3 570 — 1 120 22 1 872 800 2,72 169 800 --- _
— 2 620 — 1000 22 933 500 2,85 121000 1 -- _
— 2 620 — 975 22 466 800 2,85 60 500 1 — ---

— 591 685 — 182 490 _ 102 770 100 29 977 800 I
26 500 kg Benzol,

0,85 9 291 907

w enn a lle  M aschinen g le ich ze itig  voll b e la s te t 
m it ih re r  N o rm alle is tung  a rb e iten  w urden. D a 
nun  ais hochste  g le ich ze itig e  B elastung  die 
H alfte  der N orm alle istung , w ie oben gezeig t, 
anzunelnnen  is t, w ird  diese Z ahl durch 2 diyi- 
d ie r t, w odurch sich der hoclistens g le ichzeitig  
e rfo rderliche  D am pf e rg ib t. D ie erfo rderliche  
K esse lhe iz fiad ie  e rg ib t sich durch  w eitere  T eilung  
d ieser Z ah l durch 20 . D ieses R esu lta t g ib t die 
erfo rderliche  H eizflache ohne die erforderliche 
R eserye  und ohne B eriicksich tigung  der Y erluste . 
E rfah rungsgem afi sind  d ie V erluste  in  den R o h r
le itu n g en  und durch soustige A bkiihlung ganz 
erheb liebe  und d iirften  a u f  den m eisten W erken  
im  M itte l 3 0  b is 40 °/o und dariiber betragen . 
Ich  w ill jedoch , da ich  m it einem yo llstandig  
neu und m odern e ingerich te ten  W erk e  reebne, 
ais V e rlu s te  in den R ohrleitungen  n u r 25 °/° 
e in se tzen . E s is t also  der d irek t erforderliche 
D am pf m it 1 ,25  zu m ultip liz ieren  und 10 °/° 
fiir die R eserye  aufzuschlagen. D er bequem eren 
U bersich t w egen gebe ich  die erfo rderliche  H eiz- 
flaelie zun iiehst fiir die einzelnen B etriebe an 
und add iere  sie zum Schlufi. H ier fiige ich 
noch die H eizflache h inzu, w elche zum B etrieb  
d e r K esselspeisepum pen erforderlich  is t.

D ie K okerei w iirde bei g le ich ze itig e r voll- 
s tan d ig e r B eanspruchung  a lle r  M aschinen in 
e in e r S tunde 67 0 0  kg  D am pf erfo rdern . D ie 
e rfo rderliche  H eizflache is t dem nach:

Kokerei

Hochofen . . 

Stahlwerke mit 
Nebenbetrieben

"Walzwerke

Verschiedenes

Bergwerke . .

6700 X 1,25 X 1,1 
2 X 20“

82330 X  1,25 X  1,1 
2 X  20

37212 X  1,25 X 1,1
2 X 20 

314862 X  1,25 X 1,1

230 qm

2830

1279

=  108232 X 2 0
4040 X  1,25 X  1,1 =  138

2 X 20 
158000 X  1,25 X  1,1 

2 X 2 0
5431

Zusammen 20731 qm

von w elchen K esseln 1 8 8 0 0  qm H eizflache g le ich 
ze itig  in B etrieb  zn h a lten  w aren , w ahrend  der 
R est ais notw endige R eserye d ient. Dafi diese 
Zahl n ich t w eit von d e r W irk lich k e it liegen 
kann , e rg ib t sich daraus, dafi das W erk , dessen 
V erhaltn isse  ich  m einen B erechnungen zugrunde 
ge leg t habe, ta tsach lich  s tan d ig  15 200  qm im 
B etrieb  h a t, tro tzdem  dasselbe die K rafte rzeugung  
fiir einen grofien T e il des W erk es  yo llstand ig  
z e n tra lis ie r t h a t, und z w a r sind au f  diesem 
W erk e  fa s t alle  k le ineren  und m ittle ren  D am pf
m aschinen, w elche den groB ten D am pfyerbraueh 
haben, durch E lek trom otoren  e rs e tz t und da
durch der G esam tdam pfyerbrauch des W erk es  
natnrgem afi ganz  erheblich  y e rr in g e rt. Dafi 
die im B etrieb  befindliche K esselheizflache tro tz -
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W a 1 z w e r k e.

Y e r w e n d u n g s z w e c k Anzahl
Normalleistung 

ln P.S. eff.
Mittlere
Bean- Betrieb** 

stunden 
lm Jahre

Pferdekraft- 
stunden 

lm Jahre

A.nschaffungskosten 
fiir Dampfmaachinen

elnzeln zusamm. zu-
sammen

fiir eine 
Maschine zusammen

Vorblockmaschine R ............................. 1 _ 2 500 1 500 3 000 4 500 000 _ 96 000
R ............................. 1 _ 2 500 1 500 3 000 4 500 000 ---- 96 000

Fertigmaschine R .................................... — 6 000 4 000 2 100 8 400 000 — 143 000
R .................................... 1 4 000 3 500 2 100 7 350 000 — 120 000

Rollgange R ............................................. 1 — 20 16 1 500 24 000 — 3 600
R ............................................. 1 — 12 10 1 500 15 000 — 3 600
R ............................................. 1 — 25 22 1 500 33 000 — 4 250
R ............................................. a 25 50 4 i 1000 44 000 4 250 8 500
R ............................................. 2 25 50 44 400 17 600 4 250 8 500
R ............................................. 4 15 60 48 900 43 200 3 600 14400
R ............................................. 1 — 20 16 900 14400 — 3 600
R ............................................. 1 — 10 9 800 7 200 — 2 500
R ............................................. 2 30 60 4-0 800 32 000 4250 8 500
R ............................................. 2 GO 120 82 600 49 200 6 500 13 000

Schleppermaschinen R ............................ 2 10 20 16 600 9 600 2 500 5 000
R ............................. 2 7 14 6 800 4 800 

(25 044 000)
2 500 5 000

W arm siigen ............................................. 1 — 9 6 4 8S0 29 300 — 1 900
1 — 9 6 3 660 22 000 — 1 900

50 100 100 1250 125 000 5 400 10 800

W anadam pfinaschine.............................
33 132 128 310 39 700 4 600 18 400

1 — 15 12 610 7 300 — 2 700
1 — 15 10 7 320 73 200 — 2 700

Richtpresse ................................................. — 28 26 6 200 281 200 — 4 600
_ 50 50 6 200 310 000 _ 5 400

Brunnenanlage ......................................... 1 1 — 10 10 100 1 000 — 1 900
1 — 120 120 7 320 878 400 — 19 400
O 8 16 10 3 610 36 100 1 900 3 800

P latincnschere ......................................... 1 — 27,5 19 4-680 88 900 — 3 700
liollgang..................................................... 1 — 35 27 2 810 75 900 — 4 600
S c h le p p e r................................................. 2 40 80 68 800 54 400 4 600 9 200
A d ju s ta g e ................................................. 20 60 57 3 740 213 200 3 700 11 100

3 10 30 30 3 740 112 200 1 900 5 700
Bolirmaschine............................................. ! j — 1 1 3 600 3 600 — 500
Zerreifim aschine..................................... 1 — 15 13 900 11 700 — 2 700
Tragerschneidemaschine........................ 1 — 30 24 3 744 90 000 — 4 600
K altsiige................................................. .... 1 — 10 10 4 990 49 900 .— 1 900
Lochstanze................................................. — 10 10 3 120 31 200 — 1 900
'Walzenzugmaschine................................. — 900 900 6 100 5 490 000 — 70 000

1 — 1 000 1 000 6 710 6 710 000 — 78 500
1 — 500 500 7 320 3 660 000 — 41 500

— 600 600 5 490 3 294 000 — 52 700
Luftpunipm aschine................................. 1 — 15 12 6 710. 80 500 — 2 700
Betriebsmaschine..................................... — 32 28 6710 187 900 — 4 600
P latincnschere......................................... 1 — 6 6 610 3 700 — 1 600
Siige und R o llgang ................................. 1 — 35 27 6 240 168 500 — 4 600
V en tila to r................................................. 1 — 12 10 7 200 72 000 — 2 700
Antrieb der Stralien................................ — 200 150 6 240 936 000 — 23 700

300 600 400 6 240 2 496 000 29 100 58 200
Saęe, Rollgang und Schlepper . . . .  
Kaltsiige..................................... . . . .

— 40 27 6 240 168 500 — 4 600
— 5 3 6 240 18 700 — 1 600

Richtmaschine und Richtpressen . . . — 50 30 7 200 216 000 — 5 400
Winkelschere............................................. 1 — 20 20 6 480 129 600 — 3 700

1 — 25 13 6 86t 89 200 — 3 700
D rantrichtm aschine................................. 1 — 15 17 480 8 200 — 2 700
V e n tila to r ................................................. 1 — 3 2,7 8 760 26 300 — 500
A d ju sta g e ................................................. 1 — 10 10 8 760 87 600 — 1 900
D reherei..................................................... 50 100 89 6 240 555 400 5 400 10 800

1 — 20 13,5 6 240 84 200 — 2 700
B ech e rw erk .............................................

‘ i -
10 9,5 5 000 47 500 

(27 064 000)
— 1 900

80 | - 20 461,5 15 457,7 — 52 108 000 - 1 035 150
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W a 1 z w e r  k e.

Anscbaffungskosten 
fiir Gasmotoren

Anscbaffungskosten 
fflr Elektromotoren

1ij Dampfyerbrauch ln kg Hochofengasterbraucb 
in cbm Stromrerbrauch ln Kilowatt

fur eine fur eine fur die P.S. fiir die P.S. fQr die P.S.Maschine zusammen Maschine zusammen eff. Stunde Im Jahre eff. Stunde im Jahre eff. Stunde lm Jahre

— 275 000 — 234 000 16 72 000 000 3,00 13 500 000
— 275 000 — 234 000 16 72 000000 3,00 13 500 000
— 448 000 — 540 000 16 134 400 000 2,90 24 300 000
— 345 000 — 410 000 16 117 600 000 2,60 19 100 000
— 6 800 — 2 675 50 1 200 000 3,00 72 000
— 4 200 — 2 200 50 750 000 2,92 43 700
— 7 100 — 2 800 50 1 650 000 2,88 95 000

7 100 14 200 2 800 5 600 50 2 200 000 2,88 127 000
7 100 14 200 2 800 5 600 50 880000 2,S8 50 800 1,50 37 566 000
5 700 22 800 2 200 8 800 50 2 160 000 3,00 129 600

- - 6 800 — 2 675 50 720 000 3,00 43 200
— 4 200 _ 1 825 60 432 000 2,86 20 600

8 200 16 400 3 650 7 300 50 1 600 000 3,27 104600
14000 28 000 5 700 11 400 50 2 460 000 2,83 139 000
4 200 8 400 1 825 3 650 60 576 000 3,00 28 800
3 600 7 200 1 800 3 600 60 288 000 4,09 19 600

___ 3 570 ___ 1 225 22 , 644000 3,27 95 800
— 3 570 — 1 225 22 483 000 3,27 71 800

11 720 23 440 3 425 6 850 17 2 125 000 2,50 312 500
8 210 32 840 3 100 12 400 18 714000 2,52 99 900

— 4 470 — 1 820 20 147 000 3,00 22 000
— 4470 —  ' 1 820 20 1 464000 3,27 239 400
_ 7 355 — 2 800 18 5 062 000 2,83 795 800
— 11 720 — 3 425 17 5 270 000 2,50 775 000
— 3 570 — 1 120 20 20 000 2,72 2 700
— 21 270 — 6 050 8,5 7 467 000 2,50 2 196 000

2 980 5 960 1 225 2 450 i 20 722 000 3,45 124 600 *
— 7 355 — 2 800 19 1 690 000 3,27 290 800 1
— 8210 — 4 000 18 1 366 000 3,05 231 500

9 230 18 460 4 000 8 000 18 979 000 2,85 155 000
6 000 18 000 1 775 5 325 19 4 051 000 2,78 592 700 ;
3 570 10710 1 225 3 675 20 2 244 000 2,72 305 200 i

— 1 360 — 400 30 108 000 2,72 9 800 :
— 4 470 — 1 950 20 234 000 2,90 34000
— 7 355 — 2 800 18 1 618 000 3,00 269 600
— 3 570 — 1 225 20 998 000 2,72 135 800
— 3 570 — 1 225 20 624 000 2,72 84 900
— 128 100 — 32 800 8 43 920000 2,50 13 725 000 0 85 23 004 400
— 128 100 — 34 200 8 53 680 000 2,50 16 775 000 V u  r  ł W

— 66 800 — 22 800 8 29 280 000 2,50 9 150000
— 77 100 — 27 500 8 26 352 000 2,50 8 235 000
— 4 470 — 1 820 20 1 611000 3,00 241 600
___ 7 355 — 4 000 18 3 382 000 2,83 531 700
— 2 620 875 22 81 000 2,72 10 000
___ 8 210 ____ 4 000 18 3 033 000 3,03 510 500
— 3 860 ____ 1 250 20 1440 000 2,94 211700
— 33 530 — 17 350 8,5 7 956 000 2,75 2 560000

45 740 91480 18 200 36 400 8 19 968000 2,90 7 250 000 !
___ 7 660 ___ 4000 18 3 033 000 3,27 551 000
___ 1 980 ____ 875 22 412 000 3,30 61 800 !
___ 11 720 ___ 3 425 17 3 672 000 3,00 648 000 !
___ 6 000 ____ 1 775 19 2 463 000 2,72 352 500
___ 6 340 ____ 2 400 19 1 696 000 3,82 340 900
____ 4 900 •____ 1 950 20 163 000 2,72 22 200
___ 1 630 ____ 600 30 789 000 2,85 74 900
___ 3 570 ___ 1225 20 1 752 000 2,72 238 300

11 720 23 440 3 425 6 850 17 9 441 000 2,56 1 422 800
6 000 ____ 1 620 20 1 685 000 3,27 275 000

— 3 570 --- 1 225 20 950 000 2,78 132 000
1

— 2 316 0301 1 757 6501 665 705 000 — | 141 438 600 —• 1 60 570 400
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Y e r s c l i i e d e n e s .

1 Normalleistung Mittlere
Betriebs* 
stunden 

im Jahre

Pferdekraft* 
stunden 

im Jabre

AnachaiTungakosten
V e rw e n d u n g s z w e c k Anzahl ln P. S. efT.

spruchung
zu

sammen

fiir Dampfmaschinen

elnzeln zusamm. fiir eine 
Maschine zusammen

B ohrm aschine......................................... 1 1 ____ 3,5 2,7 2500 6 750 _ 500
V en tila to r................................................. 1 — 6 2 2500 5 000 — 500
Betriebsmaschine..................................... | 1 — 30 25 3744 93 600 ____ 4 600

1 — 160 60 156 9 360 — 19 400
V en tila to r................................................. 1 — 6 3,4 6240 21216 — 1600
Betriebsmaschine..................................... 1 — 35 35 6710 234850 ____ 5 400
V entila to r................................................. 1 — 8 4,8 6240 29 952 ___ 1 900
K re is sa g e ................................................. 1 — 25 25 936 23 400 ____ 3 700
Y entila to r................................................. 1 — 6 4 1248 4 992 — 1600
Seilbalm ..................................................... 1 — 10 6,8 2496 16 972 ___ 1900
B ohrm asch ine......................................... 1 — 5 3,4 312 1060 — 1 600

S u m m a ................. ! u — 294,5 172,1 — 447 152 — 42 700

B e r g w e r k .

Fordermaschine R..................................... 1 ___ 320 80 4800 384 000 33 500
R ..................................... 1 -- 45 20 4800 96 000 — 6 000

!, K..................................... 1 -- 3100 800 3600 2 880 000 — 95 000
R..................................... 1 1 -- 560 140 4800 672 000 — 60 000
R ..................................... i -- 500 120 4800 576 000 — 50 000

Betriebsmaschine.....................................
(4525) (4 608 000) —

1 -- 18 12 4380 52 560 3 700
„ ..................................... 1 -- 196 160 8760 1 401 600 — 23 700

1 -- 258 100 8640 864 000 — 29 100
1 — 90 60 4200 252 000 — 14 500
1 -- 18 10 3600 36 000 — 3 700
1 — 8 8 3600 28 800 . — 1900
1 -- 10 10 3600 36 000 — 1900
1 -- 9 9 4320 38 880 — 1900
1 -- 6 6 4800 28 800 — 1 600
1 -- 300 148 8760 1 296 480 — 29 100

..................................... 1 -- 338 200 8760 1 752 000 — 29 100
1 -- 413 207 2400 496 800 — 32 200
1 -- 40 36 4800 171 800 — 5 400
1 38 23 3600 82 800 — 4 600
1 -- 24 22 1500 33 000 — 3 700

„ . ................................. 1 -- 520 310 4380 1 357 800 — 41 500
1 -- 25 22 8760 192 720 — 3 700
1 950 700 4380 3 066 000 — 78 500
1 20 17 4380 74 460 — 3 700
1 — 160 125 4380 547 500 — 19 400
1 -- 225 100 8760 876 000 — 24 800

Koksausdtuckmaschiuen R. . . .
(3691) (12 688 000)

2 7 14 14 4320 60 480 1900 3 800
R....................... 2 65 130 52 4380 227 760 7200 14400

!! R ....................... 1 — 25 25 4380 109 500 — 3 700

D am pfaufziige.........................
(169) (397 740)

2 18 36 10 2200 22 000 4000 8 000
Dampfpumpe................................. 1 — 2,1 2 4200 8 820 — 500
Dampfturbine......................................... 1 — 700 580 8760 5 080 800 ___ 57 000

1 — 700
(1438)

580 6570 3 810 600 
(8 902 220)

— 57 000

S u m m a ................. 36 — 9823 4708 — 26 595 960 — 746 600

dem noch ziem lich  groB is t, d iirfte  d a ra u f  zu- 
riickzufflh ren  se in , daB das W e rk  zum  T e il 
noch a lte re  R o h rle itu n g en  und M aschinen im 
G ebrauch  h a t. Zu den

20 731 qm
kommen fiir Kesselspeisepumpen rund 269 „ 

so daB im ganzen 21 000 qm 

o ie r  2 1 0  K essel a 100  qm e rfo rderlich  sind.

Ich  lege m einer B erechnung  Zweiflamm- 
ro h rk esse l fiir 11 Atmosph&ren U berd ruck  zu- 
g ru n d e  von je  100  qm H eizflilche. E in  so lcher 
K essel k o s te t e inschliefilich  100 km  F ra c h t, 
A rm a tu re n , M ontage und  H ilfsa rb e ite r  fe r tig  
a u fg e s te llt 9 0 0 0  J l ,  die E inm auerung  2 0 0 0  J l ,  
d er fe r tig e  K essel also 1 1 0 0 0 ^ .  A n K essel- 
sp e isevo rrich tungen  sind  gemiifi den Y orsch riften

15. Juni 1904. Krafterzeugungskosten f i ir  ein grofles H iittenwerk. Stahl und Eisen. 703

Y e r s c h i e d e n e s .

AnschafTungskosten 
fiir Gasmotoren

Anschaffungskosten 
fur Elektromotoren Dampfverbrauch in kg Hochofengasrerbrauch 

in cbm Stromyerbrauch in Kilowatt

fur eine 
Maschine zusammen fur eine 

Maschine zusammen fiir die P.S. 
eiT. Stunde im Jahre fQr die P.S. 

elT. Stunde im Jahre fQr die P. S. 
eff. Stunde im Jahre

_ 1980 _ 650 30 202 500 3,05 20 600 _ _
— 2 620 — 780 30 150 000 4,82 24100 — —

— 7 355 — 2 800 18 1 684 800 2,92 273 300 — —

— 29 780 — 8 200 8,5 79 600 2,88 27 000 | ___ —

— 2 620 — 780 25 530 400 3,54 75 100 — —

— 8 210 — 4 000 17 3 992 500 2,72 638 800 —

— 2 980 — 840 20 599 000 3,45 103 400 — —

— 6 340 — 1 800 19 444 600 2,72 63 700 — —

— 2 620 — 780 25 124 800 3,45 17 300 — • —
— 3 570 — 1250 20 339 500 3,45 58 600 — —

— 1 980 875 25 26 500 3,45 3 700 1 —

— 70 055 — 22 755 — 8 174 200 — 1 305 600 0,85 380 000

B c r g w e r k .

48 500 21500 40 15 360 000 4,75 1 820 000
— 10 350 — 2 900 40 3 840 000 3,85 370 000
— 284 000 — 335 000 20 57 600 000 4,75 13 700 000 1,50 6 912 000
— 68 000 — 32 000 30 20 160 000 4,75 3 200 000
— 68 000 ___ 29 500 30 17 280 000 4,75 2 730 000 J

(21 820 000)
— 4 900 — 1 950 19 999 000 3,22 169 300
— 33 530 — 8 200 8,5 11 914 000 2,65 3 714 300
— 40 000 — 13 000 8 6 912 000 3,62 3 127 700
— 15 970 — 6 000 8,5 2 142 000 2,90 730 800
— 4 900 — 1 950 19' 684 000 3,62 130 300
— 2 980 — 1 800 20 576 000 2,72 78 400
— 3 570 1950 20 720 000 2,72 97 900
— 3 570 — 1800 20 778 000 2,72 105 800
— 2 620 — 780 25 720 000 2,72 78 400
— 45 740 — 15 000 8 10 372 000 3,25

3,00
4 213 600

— 45 740 — 15 000 8 14 016 000 5 256 000 / 0,85 10 785 000
— 65 800 — 18 000 8 3 975 000 3,25 1 614 600
— 9 230 — 7 000 17 2 938 000 2,85 492 500
— 8 210 — 4 000 18 1 491 000 3,47 287 300
— 6 000 — 2 200 19 627 000 2,83 93 400
— 66 800 — 22 800 8 10 863 000 3,00 4 073 400
— 6 000 — 2 200 19 3 662 000 2,92 562 700
— 97 200 — 32 800 8 24 528 000 2,77 8 492 800
— 6 000 — 1800 19 1 415 000 2,92 217 400
— 29 780 — 8 200 8,5 4 654 000 2,72 1 489 200
— 38 200 — 13 000 8,5 7 446 000 3,62 3 171 200

(38197 000)
3 600 7 200 1500 3 000 30 1 815 000 0,33 20 000 kg  

91 100 „ ) °14 000 28 000 5 100 10 200 30 6 833 000 0,40 s 1,50 597 000
— 7 500 — 2 300 30 3 285 000 0,30 32 900 „

(144 000)
6 000 12 000 1 950 3 900 30 660 000 5,30 117 000 i

— 1330 — 52 0 30 265 000 2,80 24 700 0,85 7 567 000
— 73 750 — 30 00 0 8 40 647 000 2,65 13 464 200 i
— 73 750 — 30 03 o: 8 30 485 000 2,65 10 098 100 j

(23 704000)
— 1 219 120 — 677 250 — 309 662 000 83 721 000 || —

144 000 kg Benzol
25 861 000

d er D am pfkessel - U berw achungsvere ine  e rfo rd e r
lich  P um pen , w elche

2 1000X 80  ,
1000

W a ss e r  in der S tunde fo rd e rn  konnen. Ich 
se tz e  h ie rfiir  ein 2 0  K esselspeisepum pen m it je  
8 4  cbm s tiind licher L e is tu n g . D ieselben  kosten  
das S tiick  3 5 0 0  J t  fe r tig  a u fg e s te llt.

F iir  F a l i  I I I  uud IV  is t zu n ach st die er- 
fo rderliche  GroBe der e lek trisch en  Z en tra le  fest- 
zu ste llen . Ich  nehm e h ie r  eben fa lls  ais hochste  
g le ic lize itige  B ean sp ru ch u n g  die H alfte  der 
N o rm alle is tung  a lle r  M aschinen an . E s m iissen 
jed o ch  m it R iick sich t au f  den S trom verb rauch  
g e tre n n t w erden  u m steuerba re  M aschinen und 
nach  e in e r R ich tung  durch lau fende M aschinen.
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D ie N o rm alle is tung  a lle r  u m steu erb a ren  M a
schinen zusam m en b e tra g t 2 0  8 4 3  P . S. e ff .; die 
N o rm alle is tu n g  a lle r  nach  e in e r R ich tu n g  durch- 
laufendęn  M aschinen b e tra g t zusam m en 2 1 3 5 8  
P .  S. eff. A is m ittle ren  S tro m v erb rau ch  der 
M aschinen, w elche s te ts  u m g esteu ert w erden , 
nehm e ich fiir die eff. P .  S. 1,5 K ilo w a tt 
a is  der W irk lic h k e it am nachsten  kom m end 
an . H ie rb e i sind  die V erlu s te  in den A nlafi- 
w id ers tan d en  bei den M aschinen, w elche d irek t 
von der Z en tra le  S trom  e rh a lten , beriick sich tig t, 
ebenso die V erlu s te  in  den A usg le ichssa tzen  bei 
den durch I lg n e r  - A usg le ichssa tze  m it S trom  
gespeisten  M otoren. F iir  die nach  e iner R ich- 
t.ung durch lau fenden  M aschinen nehm e ich a is  
m ittle ren  S trom verbrauch  fiir die eff. P . S. 
0 ,8 5  K ilo w a tt an . F e rn e r  is t, wrie v o rh e r g e 
ze ig t, a is  hochste  g le ich ze itig e  L e is tu n g  die 
H a lfte  d e r N orm alle istung  a lle r  M aschinen a n 
genom m en. E s  e rg ib t dies die Grofie d e r e r- 
fo rderlichen  Z en tra le  w ie fo lg t:

Reversiennaschinen . . . .  20 843 P. S. eff.
Durchlaufende Maschinen . 21 358 P. S. eff.

D ie Z en tra le  mufi also  an  S trom  lie fe rn  konnen

20 843 X 1-5 , 21358 X  0,85 T..,
------- 2 ’ -}---------- ’ =  24  7 0 0  K ilo w a tt

und bei einem  m ittle ren  L eitU D gsverlust von 
3 °/o ru n d  25 0 0 0  K ilo w a tt. E s w iirden also  
zu r  D eckung der hochsten  g le ich ze itig en  B e- 
an sp ruchung  sechs m it G asm otoren  gekuppelte  
G enera to ren  von je  4 0 0 0  eff. K ilo w a tt N orm al- 
le is tu n g  an n ah e rn d  geniigen. D a jedoch  bei 
y o lls tan d ig e r Z en tra lis ie ru n g  eine vo lls tan d ig e , 
u n te r a llen  U rastanden  ausre ichende R eserve  vor- 
handen  sein  mufi, so se tze  ich fiir die Z en tra le  
a ch t G asm otoren m it e iner N o rm alle is tu n g  von 
je  6 0 0 0  P . S. und  4 0 0 0  eff. K ilo w a tt b e i 
cos. y  =  0 ,8  ein. A is D am pftu rb inen  sind  solche 
von je  10 0 0 0  eff. P . S .  N o rm alle is tung  ge- 
ku p p e lt m it en tsp rechenden  D rehstrom  - G ene
ra to ren  von je  6 8 0 0  eff. K ilo w a tt bei cos. cp 
=  0 ,8  vo rgesehen . Um auch h ie r eine u n te r  
a llen  U m standen  ausre ichende  R eserv e  zu haben , 
se tze  ich fiin f so lcher D am pftu rb inen  ein. D ie  
N o rm alle is tung  a lle r  G asm otoren zusam m en be
t r a g t  also  4 8  00 0  P .  S. eff. =  32  0 0 0  K W . eff. 
bei cos. 9  =  0 ,8 , d ie jen ige  a lle r  D am pftu rb inen  
zusam m en 50  0 0 0  P . S .  eff. =  34  0 0 0  K W . b e i 
cos. 9  =  0 ,8  einschliefilich  der R eserven . D ie  
Z en tra le  is t  in  d iese r Grofie se h r  re ich lich  be- 
m essen, denn die U m steuerm aschinen le is ten  im 
J a h re  zusam m en n u r  30 0 0 0  0 0 0  P .  S .-S tunden^ 
w ah rend  die nach  e iner R ich tu n g  laufenden  M a
sch inen  113 0 0 0  0 0 0  P .  S. - S tunden  zu  le is ten  
haben .

D ie fiir F a li  IV  e rfo rderliche  K esse lan lag e  
b erech n e t sich w ie fo lg t. E s sind hochstens 
25 0 0 0  K W . g le ich ze itig  zu  le is ten . D ie  
L ie fe ran ten  der D am pftu rb inen  g a ra n tie re n  fiir
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die eff. e rzeu g te  K W .-S tu n d e  6 ,9  k g  D am pf- 
v e rb raach . W eg en  d e r w enn aucli m ir w enig  
schw ankenden  B e las tu n g  nehm e ich den Dam pf- 
yerb rauch  m it 7 ,3  k g  f. d. eff. K W .-S tunde  
an. D er ganze  fiir den B etrieb  e rfo rderliche  
D am pf kann  m itto ls der vorhandenen  G ase e r
zeu g t w erden . E s is t  d a lie r n u r m it 18 kg  
Y erdam pfung f. d. Q uad ra tm eter Heizfłilclie 
zu rechnen . E h sind dalier e r fo rd e r lic h : 
25 000 V 73
------ 18 ~~ ' =  1 0 1 4 0  qniH eizflitclie =  101 K essel

a 100  qm. H ierzu  fiir dio K csselspeisepum pen 
und dio no tw endige E ese rv e  9 K essol. Im 
ganzen  110 K essel.

Dio g an ze  A nlage  k o ste t dem nach:

Im Fali 1.
Dampfmaschinen gcmafS Tabelle . , 2 853 000Łtl 
210 Kessel ii 100 qm Heizfliicho zn

jo 11 000 J l .....................................  2 310 000 „
20 Kesselspcisevoriichtungen ii3500v/< 70000 „

5 233 000 j l  
oder rund 5 250 000 „

Im Fali II.
Die Gasmotoren kosten fertig auf-

g e s tc l l t .............................................  5 864 000 JL
Hierzu kommt dic Gasreinigutig . . 210 000 „

5 574 000 J l
oder rund 5 600 000 „

Ini Fali III.
Die Anschaffungskosten fiir Elektro-

motoren betragen ......................... 3 027 000 JL
8 Gasmotoren ii 6000 P. S..................  2 912 000 „
G asreinigungsanlage..................... 315 000 „
8 Drehstromgoneratoren von je 4000

eff. K ff ................................. ' . . . 1 104000 „
Schaltanlage..................................... 26 000 „
Verbindungsleitnngen..................... 15 000 „

7 399 000 J l
oder rund 7 400 000 JL

Im Fali IV.
Anschaffungskosten f. Elektromotoren 3 027 000 JL 
5 Dampfturbinen mit je 10 000 eff. P. S.

Normalleistung, geknppeltinitDreh- 
stromgeneratoren von je 6800 eff.
KW., kosten einschliefilich Kon- 
densation und allem Zubehor, fertig
aufgestelft .........................................  2 450 000 ,,

110 Kessel zu je 11000 J (  . . . .  1210000 ’,
10 Kesselspeisepumpen zu je 3500 J l  35000 ,,
Schaltanlage......................................... 20 000 „
Yerbindungsleitungcn........................  10 000 „

6 752 000 J l  
oder rund 6 750 000 J l

B e t r i e b s k o s t e n  i m  J a h r e .

F iir  die M aschinen und K essel recline ich, 
da  dieselben fa s t a lle  das g an ze  J a h r  liindurch 
T a g  und N ach t im B e trieb  sind , 15 °/° fu r
T ilg u n g , 5 0/° fiir V e rz in su n g  nnd 5 °/« fP?< lu -
s ta n d h a ltu n g  j== 25 °/°- B ei der B e trieb skosten - 
berechnung  is t  fe rn e r vo rgesehen , daB das W a sse r  
fiir K o n d e n sa tio n . bezw . fiir K iih lung  der G as- 

X II.,*

m otoren durch  R iickkiih lan lagen  geh t, so daB 
n u r das verd im ste te  W asse r der W asse rle itu n g  
entnom m en w erden muB. D ie R iickk iih lan lagen  
se lb s t sind  n ich t vo rgesehen , w eil sich dieselben 
in  A nschaffung und B e trieb  fiir D am pf- und 
G asbe trieb  ithnlich ten e r s te llen . F iir  F a li II , 
E in ze lb e trieb  m itte ls  G asm otoren, is t eine Zen- 
tra l-R iickk iih lan lage  w ohl iib e rh au p t n ich t ins 
A uge zu fassen .

Betriebskosten zu Fali I.
25 u/o von 5 250 000 ......................... 1 312 5 0 0 ^
Schmier- und Putzmaterial . . . .  300 000 „
Bedicnung............................................. 1000 000 „
2 000 000 cbm Wasser a 0,05 J l  . . 100 000 „
An Kolilen sind erforderlich -■—- - -29^

i
=  150 000 t Kohlo ii 10 J l  . . . .  1 500000 „

4 212 500 J l  
oder rund 4 215 000 JL 

F a l i  II.
B ei E in z e la n trie b  m it G asm otoren is t zu 

b eriick sich tigen , daB es n ich t m oglich is t, das 
gesam te  z u r  K iih lung  e rfo rderliche  W a sse r  durch 
R iickkiih lan lagen  w iederzngew innen . Ich  nehm e 
deshalb  an, daB e tw a  4 M illionen K ubikm eter 
W asse r zum  P re is e  von 0,05 J l  ohne Riick- 
k iililan lagen  beschafft w erden  miissen, und se tze 
dem entsprecliend  200 000 J l  fiir W asse ry e r-  
b raucli in  diesom F a lle  ein. D iese Zalil w ird  
sieli n a tiir lich  je  nach  den o rtlich en  V erh a lt- 
n issen  n ich t unerheb lic li ilndern.

25%  von 5 600000 J l .................... 1 400 000 JL
Schmier- und Putzmaterial................  375 000 „
Bedienung.............................................  900 000 „
Wasser 4 000 000 cbm ii 0,05 JL . . 200 000 „
Benzol 195 t ii 200 J l ....................  39 000 „

2 914 000 J l  
rund . . . .  2 920 000 JL

F a l i  III.
25 % von 7 400 000 v l l ....................  1 850 0 0 0 ^
Schmier- und Putzmaterial................  250 000 „
Bedienung............................................. 400000 „
400000 cbm Wasser a 0,05 Jt, . . . 20 000 „

2 520 000 JL,
F a l i  IV.

25 °/o von 6 750 000 J l ...................  1 687 500 J l
Schmier- und Putzmaterial................  175 000 „
Bedienung............................................. 400 000 „
Wasser 1 000 000 cbm ii 0,05 J l  . . 50 000 „
Mit Kohle sind zu verdampfen 86000 

cbm Wasser, hierzu sind erforder
lich 86000 : 7 =  12300 t Kohle
ii 10 J l ..................................... .............i23 000 „

2 435 500 J l  
rund . . . 2 440 000 JL

B ei den oben au fg es te llten  B etriebskosten - 
B erechnungon  sind  die G ase im m er a is  w ertlos 
beh an d e lt, w as sie ta tsa c h lic h  n ich t sind. Um 
dalier ein r ich tig e s  B ild  zu bekom m en, m iissen 
d ieselben en tsp rechend  dem N u tzen , den sie fiir 
den B e trieb  b rin g en , b e w e rte t w erden . AuBer-

3
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dem is t  j a  aucli in vielen F iillen  die M ogliclikeit 
yo rhanden , daB die fiir den eigenen B etrieb  n ich t 
y e rb rauch ten  G ase in  an d e re r -W eise, e tw a  durch 
S trom abgabe an N a c h b a r-W e rk e  oder -S tild te , 
n u tz b a r gem ach t w erden.

D er W e rt der yorhandenen  G ase is t  ver- 
schiedcn zu bem essen, je  nachdem  die M oglich- 
k e it gegeben  is t, die ganzen  zu r  V erfiigung 
stehenden  G ase auch n n to r den g iin stig sten  
V erb ren n u n g sv erh a ltn issen  zw eckm iifiig auszu- 
n u tzen  oder n ich t. Man w iirde in diesem  F a lle  
ab e r m it den H ochofengasen a lle in  bei V er- 
b ren n u n g  derselben  in  G asm otoren erlieblich 
m ehr le isten  konnen , a is  das W erk  an K ra f t 
yerb rauclien  kann . E s d iirfte d ah e r eine solche 
R echnung keinen Zw eck haben . Ich  w ill des
halb  den W e rt der G ase von dem G esiclits- 
p u n k te  aus fe s ts te lle n : w elche b a ren  A uslagen 
fiir K ohle sp a r t das W e rk  durch A usnu tzung  
der G ase?

M it den yorhandenen  G asen w erden ver- 
dam pft in 2 4  S tu n d e n :

mit Hochofengasen . . . 1600 cbm 
mit Koksofengasen auf der

H ii t te ...........................................  350 „ '
mit Koksofengasen auf der 

Z e c h e ...........................................  650 „
im Jalire also:

mit Hochofengasen i 600 X  365 . . 584 000 cbm 
mit Koksofengasen auf der Hiitte 

350 X  365 =  127 750 rund . . . 128 000 „
mit Koksofengasen auf der Zeche

650 X  365 =  237 250 rund . . . 238 000 „
950 000 cbm

Den W e r t  der G ase w ill ich im nacli-
folgenden in der W eise bestim m en, daB ich
festste lle , w ieviel K ohle durch V erb rennung
d ieser G ase u n te r  K esseln  e rsp a r t w ird. Den
P re is  d e r K ohle se tze  ich mit 10 J t  die Tonne
ein. F e rn e r  nehm e ich an, daB m it 1 kg  K ohle
im M ittel 7 kg  D am pf e rze u g t w erden konnen.
D iese A nnahm e w ird bei e iner neueren  K essel-
an lag e  a is yollstiindig  s ich er genug  zu be-
trach ten  soin, da  bei neueren  A nlagen auch
V erdam pfungen von 7 ,6  k g  au f 1 kg  K ohle
dauernd  e rz ie lt w erden . D er W e rt d er G ase
is t d em n ach :

. . 584 000 000
Hochofengase 1(){)0 —  =

83 400 t Kohle ii 10 Jl . . .  . 834 000,,«
Koksofengase der Hiitte 

128 000 000 
1000 X  7 

Koksofengase der Zeche 
238 000 000

=  18 300 t Kohle =  183 000

1000 X 7
34 000 t Kohle= 3 4 0  000

1 357 000 Jl.

F a  11 I.
Unkosten ohne Bewertung des Brenn-

m a t e r i a l s ..........................................  4 215 0 0 0 ^
W ert der yerbrauchten Gase . . . .  1 357 000 „

5 572 000 Jl. 
rund. . . . 5 570 000.JL

F a l i  II.
W ie aus dor T abelle  hervo rgeh t, w erden 

393  0 0 0  0 0 0  cbm H ochofengase y erb rau ch t. Dies 
sind 51 °/o d er gesam ten  zu r V erfiigung steh en 
den G ase, w elche m it 8 3 4  0 0 0  J t  b ew erte t sind.

Betriebskosten ohne Bewertung der
G a s e ...................................................  2 920 000 JL

W ert der G ase ......................................  425 000 „
3 345 000 JL

F a l i  II I .
W ie  oben geze ig t, sind zu r E rzeu g u n g  e iner 

P fe rd ek ra fts tu n d e  2 ,5  cbm G ase erfo rderlich , 
z u r  E rzeu g u n g  e iner K ilow attstunde  also das 
l,5 fa e h e  oder 3 ,75  cbm H ochofengase. Z ur 
E rzeu g u n g  von 142 000  0 0 0  K W .-S tunden  sind 
dem nach e rfo rderlich  142 0 0 0  000  X  3)75 =  
532  500  0 0 0  cbm H ochofengase =  73 % der 
m it 8 3 4  0 0 0  J l  bew erte ten  G ase =  8 3 4  000  
X  0 ,73  =  608  8 2 0  J t ,  rund  6 1 0  0 0 0  J t .  Die 
gesam ten  U nkosten  zn F a li  I I I  ste llen  sich 
dem nach :

Betriebskosten ohne Bewertung der
G a s e ...................................................  2 520 000-..W

W ert der G ase ....................................... 610 000 „
3 130 000 Jl

F a l i  IV.
Z ur E rzeu g u n g  von 142 0 0 0  0 0 0  K W .- 

142 000 000 X  f  ,3
1000 ~ ~  ““

: rund 1 036  0 0 0  cbm Dampf.
950  0 0 0  cbm D am pf konnen durch G ase 

e rz eu g t w erden, dereń W e r t  1 357  0 0 0  J l  be- 
tr itg t. D ie gesam ten  U nkosten  bei B ew ertung  
der G ase s te llen  sich dem nach fiir F a li  IV :

Die gesam ten  U nkosten  in  den v ie r F allen  
s te llen  sich dem nach bei B ew ertung  des B renn- 
m a te ria ls  w ie fo lg t:

S tunden sind erfo rderlich :

Betriebskosten ohne Bewertung der
G a s e ........................................... . . 2 440 000 JL

W ert der G ase....................................... 1 357 000 „
3 797 000 Ji 

rund . . .  3 800 000 Jl

D a die m eisten H iitten -, S tah l- nnd W alz- 
w erke die K oh lengruben  n ich t so nahe haben, 
daB d er B etrieb  auch d er K oh lengruben  von 
e iner gem einsam en Z en tra le  aus erfo lgen kann, 
so lie g t es nahe, die gleichen Z usam m enstellungen 
auch ohne B eriicksich tigung  der K ohlengruben zu 
m achen. In  diesem F a lle  ste llen  sich die An- 
schaifungskosten  fiir die v ie r  F a lle  w ie fo lg t:

F a l i  I.
D am pfm aschinen..................................  2 106 000 JL
155 Kessel a llOOOJl ..................  1 705 000 „
15.Kesselspeisepumpen a 3500 JL . 53 000 „

rund
3 864 000 J l

. 3 870 000 J l
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F a li  II.
G asm otoren......................................... 4 145 000 Jl
Gasreinigung......................................... 175 000 ł*

4 320 000 JL
F a li III.

Elektromotoren.............................' . . 2 350 000 JL
2 548 000

G asreinigungsanlage......................... 280 000
7 Drehstromgeneratoren von je 4000

eff. KW............................................... 966 000
Schalttafel............................................. 23 000

13 000 »
6 180 000 ji

F a li IV.
Elektromotoren............................
4 Danipfturbinen von je 10000 eff. P, S 

Normalleistung, gekuppelt mit Dreli 
stromgeneratoren von je 6800 eff 
KW., kosten einschlieBlich Kon 
densation und allem Zubehor, fertig
aufgestellt................................

80 Kessel a 11000 J l  . . . .
7 Kesselspeisepumpen ii 3500 J l
Scbaltanlage................................
Verhinditngslcitungen................

2 350 000 Jl

rund

1 960 000 „ 
880 000 „ 

25 000 „ 
16 000 „ 
8 000 „

5 239 000 J t  
5 240 000 J t

B etrieb sk o sten :

rund
4 324 500 J l  

. 4 330 000 J l

im F a li  II
25 % von 4320000 ......................... 1 080 000 Jt,
Schmier- und Putzmaterial . . . .  300000 „
Bedienung............................................. 720 000 „
W a sse r .................................................  160 000 „
Benzol, 51 t ii 200 J l  . . . .  rund 10 000 
Gase, 40%  von 834 000 J l  . . . .  334000 „

2 604 000 J l  
rund . . . 2 610 000 J i

F a l i  I.
B ei F o rtfa ll der K ohlengruben  fallen  natiir- 

lich  aucli die K oksofengase d er Zechen fort. 
Mit den yorhandenen G asen konnen dem nach 
an D am pf j e t z t  noch e rzeu g t w erden :

Dampf
mit Hochofengasen 1600X365 . . 584 000 cbm
mit Koksofengasen der Hiitte 350 X

365 .................................................^ 2 8  000 „
712 000 cbm

E rfo rderlich  sind 1 253  0 0 0  0 0 0  kg- -j- 25 °/o 
fiir V erlu ste  =  1 566  000  cbm Dam pf. E s
sind  also m it K ohle zn erzeugen  8 5 4  0 0 0  cbm
D am pf, w ofiir e rfo rderlich  sind 8 5 4  000  : 7
=  122 000  t  K ohle a  10 J i  =  1 2 2 0  0 0 0  J l .  
D ie B etrieb skosten  ste llen  sich d em n ach :

im F a li  I
25%  von 3 870 000 .........................  907 500 Jl,
Schmier- und Putzmaterial . . . .  240000 „
Bedienung............................................. 800 000 „
W a sse r ................................................. 80 000 „
K ohle.....................................................  1220 000 „
G a s e ......................................................  1 017 000 „

im F a li III
25 % von 6 180 000 ......................... 1 545 000 J t
Schmier- und Putzmaterial................  200 000 „
Bedienung.............................................  300 000 „
W a sse r ............................................. 16 000 „
Verbrauchte Gase, 60 % v. 834000 J l  500 000 „

2 561 000 J l  
rund . . .  2 560 000 J l

im F a li IV
25%  von 5 240 000 . . . . . . .  1 310 000 J l
Schmier- und Putzmaterial . . . .  140 000 „
Bedienung............................................. 300 000 „
W a sse r .................................................  40 000 „
Hochofengase.....................................  834 000 „
K oksofengase.....................................  183 000 „
21 600 t Kohle ii 10 J l  . . . . .  . 216 000 „

3 023 000 J l  
rund . . .  3 020 000 J t

Von Interesse diirfte nocli ein Vergleich 
sein, wie sich die Betriebskosten in den vier 
yerschiedenen Fallen  stellen, wenn Hochofen- 
und Koksofenbetrieb auch noch fortfallen und 
bloB die S tahlw erke und W alzw erke betrieben 
werden sollen. In diesem F alle  is t also voll- 
standig ohne yorhandeno Gase zu rechnen. Die 
Anschaifungskosten in den vier Fiillen stellen 
sich wie fo lgt:

F a li  I.
Dampfmaschinen................................. 1412 000 J l
103 Kessel ii 11000,.//,....................  1 133 000 „
10 Kesselspeisepumpen ii 3500 J l  . 35 000 „

2 580 000 J l

F a li II.
G asm otoren......................................... 2 908 000 J t
G eneratoranlage................................. 400 000

3 308 000 J l  
rund . . . 3 310 000 J l

F a li  III.
Elektromotoren.................................. 1  940 000 J l
5 G asm otoren.......................................  1 820 000 „
5 Drehstromgeneratoren von je 4000

eff. K W .. ......................... ; . . . 690 000 „
Scbaltanlage......................................... 17 000
Verbindungsleitungen........................  10 000 „
Generatorgasanlage............................  500 000 „

4 977 000 J l  
rund . . .  4 980 000 J l

F a li IV.
Elektromotoren......................................  1 940 000 J l
3 Dampfturbinen v. je 10000 eff.P.S.

Normalleistung, gekuppelt m. Dreh
stromgeneratoren von je 6800 eff.
KW. kosten einschlieBlich Kon- 
densation und allem Zubehor, fertig
aufgestellt......................................... 1470 000 „

50 Kessel ii 11 000 J t , ..................... 550 000 „
5 Kesselspeisepumpen........................  17 500 „
Scbaltanlage......................................... 12 000 „
Verbindungsleitungen......................... 6 000 „

3 995 500J l  
rund . . .  4 000 000 J l



708 Stahl nnd Eisen. R rafterzeugiw gskosten f iir  ein grofies HUtłenwerk. 24. Jahrg. Nr. 12.

B etriebskosten  :
F a l i  I. 

25 °/o von 2 580 000 JL . . 
Schmier- und Putzmaterial
Bedienung............................
W a s s e r ................................

963 000000 
1000.7 

a 10 Jt. . . .
Kohle =  187 600 t Kohle

645 000 J t  
130 000 „ 
440 000 „ 

47 000

1 376 000
2 638 000 J l

rund . . . 2 640 000 J l

F a li  II.
25%  von 3 310 000 .........................
Schmier- und Putzmaterial . . . .
Bedienung.............................................
W a sse r .................................................

827 500 J l  
165 000 „ 
400 000 „ 
90 000 „ 

5 000 „
Kohle:

63000000 P.S.-Std. a 0,55 kg Kohlo
1000

X 1 0 ................................................. 347 000 „
1 834 500 J l

rund . . , 1 840 000 J l

F a li 111.
25 % von 4 980 000 J l .....................
Schmier- und Putzmaterial . . . .
Bedienung.............................................
Wasser, 180 000 cbm ii 0,05 „// . . 
Es sind zu erzeugen 70 000 000 KW.- 

Stunden, wozu notwendig sind 
70000000 X 0,83 , 
-------- 1 — — =  581001 a 10 J t1UUU

1 245 000 J l  
120 000 „ 
180 000 „ 

9 000 „

581 000 „

2 135 000 J l
rund . . . 2 140 000 J l

F a li  IV.
25 %  von 4 000 000 J l .....................
Schmier- und Putzmaterial . . . .
Bedienung.............................................
Wasser, 511000 cbm ii 0,05 J l  . .

511000 000 „ „ „ „
Kolile , —  _ =  78 000 t Kohle

1 000 000 J l  
80 000 „ 

180 000 „ 
25 500 ,.

a 10 J l ............................................. 730 000 ,,
2 015 500 ,M

Den K olilenpreis fiir G en era to rg as und K essel- 
he izung  habe icli g leichm aB ig m it 10 J i  fiir die 
T onne e in g e se tz t , w eil w ohl ais sich er anzu- 
sehen is t, daB fiir G en era to rg as in Z ukun ft die 
m eisten  S orten  b illig e r K ohle v erw en d b ar sein 
w erden.

Im  nachfo lgenden  w ill ich die H aup te rgeb - 
n isse d e r vo rhergegangenen  B erechnungen  der 
U bersich tlich k e it w egen k u rz  zusainm enstellen . 
D ie A nschaffungs- und B etrieb sk o sten  sind fiir 
d re i versch iedene A nlagen  a u fg e s te llt:

A. „H iitten -, S tah l- und W a lz w erk  m it zu- 
gehorigem  B e rg w e rk 11.

B. .,H iitten -, S talli- und W a lz w e rk 11 (ohne 
B erg  w erk).

C. „S ta lli- und W a lz w e rk 11 (ohne B erg w erk , 
H ochofen und K okerei).

A. „ E i n h e i t l i c h  g e b a u t e s  H i i t t e n - ,  
und W a l z w e r k 11 m i t  B e r g w e r k

S t a h 1 -

Anschaf- 
f u n ga
li osten

Betriebs
kosten 

ohne Be
wertung 
der Gase

Betriebs
kosten 

mit Be
wertung 
der Gase

J l J t J t

r. Reiner Dampfbetrieb 
II. Reiner Gasmotoren- 

b e t r i e b ....................
III. Elektr. Betrieb, Pri- 

lmir-Gasmotoren . .
IV. Elektr. Betrieb, Pri- 

mar-Dampfturbinen .

5250000

5600000

7400000

6750000

4215000

2920000

2520000

2440000

5570000

3345000

3130000

3800000

B. „ E i n h e i t l i c h  g e b a u t e s  H i i t t e n - ,  S t a h l -  
u n d  W a l z w e r k 11 o h n e  B e r g w e r k .

Anachaf-
funga-
kosten

J l

Betriebs
kosten 

ohne Be
wertung 
der Gase

j t

Betriebs
kosten 

mit Be
wertung 
der Gase

M

I. Reiner Dampfbetrieb 3870000 3310000 4330000
II. Reiner Gasmotoren-

b e t r ie b .................... 4320000 2270000 2610000
III. Elektr. Betrieb, Pri-

mar-Gasmotoren . . 6180000 2060000 2560000
IV. Elektr. Betrieb, Pri-

mar-Dampfturbinen . 5240000 2010000 3020000

C. „ S t a h l  - u n d  W a l z w e r k e 1* ohne  Ber  
Hoc hof e n  und Kokore i .

Gase sind nicht vorhanden.

g w e r  1'

An-
achafiungs-

kosten
J L

Betriebs
kosten

J (

I. Reiner Dampfbetrieb . . . 2580000 2640000
II. Reiner Gasmotoren betrieb 3310000 1840000

H I. Elektr. Betrieb, Primar-
Gasmotoren........................ 4980000 2140000

IV. Elektr. Betrieb, Primar-
D am pfturbinen................ 4000000 2015000

D ie H erste llu n g sk o sten  fiir die n u tz b a r  ab- 
gegebene P fe rd e k ra fts tu n d e  s te llen  sich fu r die 
fiinf yersch iedenen  F iille  wie fo lg t:

A. B. C.
Ohne Mit Ohne Mit
Bewertung Bewertung
der Gase der Gase
4 oi 4 »)

I. Reiner Dampfbetrieb 3,00 3,90 2,86 3,73 4,20
II. Reiner Gasmotoren-

b e tr ie b .................... 2,04 2,34 1,96 2,25 2,92
III. Elektr. Betrieb, Pri-

mar-Gasmotoren . . 1,76 2,19 1,80 2,21 3,40
IV. Elektr. Betrieb, Pri- 

miir-Dampfturbinen . 1,70 2,66 1,73 2,60 3,20

N ehm e ich an, daB dieses W e rk  3 0 0  0 0 0  t 
F a b r ik a te  im J a h re  v e rk a u f t , dann  en t- 
fa llen  au f  die T onne ve rk au fte s  M ateria ł an
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H erste llu n g sk o sten  fiir 
t r ie b s k r a f t :

die e rfo rderliche  Be-

.

A. B. C.
I Ohne SIU Ohne Mit
i Bewertung Bewertung
j der Gase der Gase
■ - u  ! j c J i Jt

I. Reiner Dampfbetrieb 
II. Reiner Uasmotoren-

14,05! 18,57 11,03 14,43, 8,80

b e tr ie b ........................................... 9,73 11,15 7,57 8,70, 6,13
III.  Elektr. Betrieb, 1’ri-

miir-Crasmotoren .  . 8,40 10,43! G,87 8,53 7,13
■IV. Elektr. Betrieb, Pri-

miir-Dampfturbinen . 8,13 12,70 6,70 10,07| 6,72

Im  V erg le ichA , „E in h e itlich  gebau tes H iitten-, 
S tah l-  und W a lz w erk  m it B e rg w e rk 11, ste llen  
sich , w enn die G ase n ich t b e w e rte t w erden , am 
n ied rig s ten  die B etrieb sk o sten  bei v o llstilnd iger 
Z en tra lis ie ru n g  und E rzeu g u n g  des S trom es 
m itte ls  D am pftu rb inen , und z w a r sind  in diesem  
F a lle  die B etrieb sk o sten  im Ja h re  u m 8 0  000*//£ 
n ied rig e r a is  bei S trom erzeugung  m itte ls  G as
m otoren ', bei w elchen anch  noch die A n
schaffungskosten  um 6 5 0  0 0 0  J l  hoher sind. 
Bei B ew ertu n g  der G ase s te llen  sich  fiir F a li  III, 
„V ollsU lndige Z en tra lis ie ru n g  und E rzeu g u n g  des 
S trom es m itte ls  G asm o to ren11 dio B etrieb sk o sten  
am g iin s tig s te n , und zw ar um 215  0 0 0  J l  
n ied rig e r a is  bei re inem  G asb e trieb e  und um 
6 7 0  0 0 0  J t  g iin stig e r a is  bei Z en tra lis ie ru n g  
und S tro m erzeu g u n g  m itte ls  D am pftu rb inen . D er 
re in e  D am pfbe trieb  is t um nahezu  2 ,5  M illionen 
M ark te u re r  a is  e iek trisch e r B etrieb  nnd S tro m 
erzeu g u n g  m it G asm otoren.

Im  F a li  B , „E in h e itlich  gebau tes  H iitten -, 
S tah l- und.  W a lz w e rk 11 ohne B erg w erk , s te llen  
sieli, w enn die G ase n ich t b e w e rte t w erden, die 
B etrieb sk o sten  fiir F a li  IV , „ E ie k trisc h e r B e
tr ie b  nnd S trom erzeugung  m it D am p ftu rb in en 11 
um 50  0 0 0  J l  g iin stig e r ais beim  e lek trischen  
B etrieb e  und S tro m erzeu g u n g  durch  G asm otoren, 
w ah rend  re in e r  G asm oto renbetrieb , F a l i  II , um 
260  0 0 0  J l  im B etrieb e  te u re r  w ird  a is  F a l i  IV . 
R e in e r D am p fb e trieb  is t  w iederum  bei w eitem  
am ung iin stig sten . B ei B ew ertu n g  der G ase 
sind  die B e trieb sk o sten  am n ied rig s ten  im
F a lle  III ,  „E ie k tr is c h e r  B etrieb  bei S tro m 
e rz e u g u n g  durch G asm o to ren1-. R e in e r G as
m oto renbetrieb  s te ll t  sieli um 50  00 0  J l  im 
J a h re  te u re r , w ahrend  e ie k tr isc h e r  B etrieb
bei S tro m erzeu g u n g  durch  D am pftu rb inen  um 
4 6 0  0 0 0  J l  im J a h re  te u re r  w ird  a is  F a li III.

Im  V erg leicli C, „ S ta h l-  und W a lz w e rk e 11 
ohne- B ergw erke , H ochofen nnd K okere i, s te ll t  
sich  am  b illig s ten  F a li I I , „R e in e r G asm otoren- 
b e tr ie b 11, m it 1 8 4 0  0 0 0  J l ; „ E ie k tr is c h e r  B e
trieb  m it S trom erzeugung  durch  D am p ftu rb in en 11 
fa llt um 175 0 0 0  J l  te u re r  aus, und „ E ie k tr is c h e r  
B etrieb  bei S trom erzeugung  durch  G asm o to ren11 
3 0 0  0 0 0  J l  te u re r  ais re in e r  G asm otoren

b e trieb . D am pfbetrieb  is t auch h ie r w ieder, w ie 
in a llen  ub rig en  F a llen , d e r bei w eitem  teu e rs te .

Diese V erg leiche ze igen , dafi die B e tr ie b s
k osten  bei re inem  D am pfbe triebe  g an z  e rh eb 
lich  hoher sind a is die B e trieb sk o sten  in allen  
anderen  au fg es te llten  F a llen . Ich  d a rf  dah er 
im nachfo lgenden  „ re inen  D am p fb e trieb 11 wohl 
unberiick sic litig t lassen . Am b illig sten  s te ll t  
sich re in e r  G asm oto renbetrieb  n u r  in einem  
e inzigen  F a lle , und zw ar im F a lle  C, wo keine 
G ase vorhanden  sind. D ie B etrieb sk o sten  bei 
e lek trischem  B e trieb e  sind ab e r in diesem  F a lle  
sow ohl bei S trom erzeugung  durch G asm otoren 
w ie auch bei D am pftu rb inen  n u r  w enig  hoher 
a is  bei reinem  G asm oto renbetriebe , 30 0  0 0 0  J l  
bezw . 175  0 0 0  J t  hoher. In  a llen  anderen  
F iillen  s te llen  sich  die B e trieb sk o sten  bei Yoll
s tan d ig  durcligefiih rtem  e lek trischem  B etrieb e  
g iin s tig e r ais bei re inem  G asm oto renbetriebe . 
Ich  kann  d ah er w ohl au ssp rechen , dafi fiir die 
a lle rm eisten  F a lle  die Z en tra lis ie ru n g  auch schon 
aus diesem  G runde den V orzug  verd ienen  w ird . 
E s kom m t jedoch  noch h inzu , dafi bei voll- 
s ta n d ig e r  Z en tra lis ie ru n g  des B etriebes die 
H aup tzu le itu n g en  zu den verscliiedenen  W erk - 
s tittten  zw eckm afiig  a is  E rd k ab e l v e rle g t w erden , 
so dafi dieselben zn B etrieb ssto ru n g en  und  
sonstigen  B e lastigungen  so g u t w ie g a r  keinen 
A nlafi geben , w ahrend  die R o h rle itu n g en  schon 
m it R iick sich t an f  die B eau fsich tig u n g  und die 
bcquem eren R ep a ra tu ren  obcrird isch  und beiiuem 
zugang lich  v e rleg t w erden  m iissen. E s w erden 
auch bei b e s te r  V erleg u n g  der R o h rle itu n g en  
tro tzdem  im m er noch seh r haufig B e trieb s
sto rungen  und kostsp ie lige  R ep a ra tu ren  an  den
selben yorkom m en. F e rn e r  kom m t h inzu , dafi 
w ohl in den m eisten F a llen  die A nschaffungs- 
kosten  fiir die R o h rle itu n g en  e rheb lich  te u re r  
au sfa llen  w erden a is  fiir e lek trisch e  L eitungen , 
so dafi schliefilicb auch da, wo d e r re in e  G as
m oto renbe trieb  ohne B eriick sich tigung  der R o h r
le itu n g en  sich  e tw as  g iin s tig e r g e s ta lte t,  schon 
aus diesem  G runde die G esam tunkosten  sich doch 
zugunsten  der Z en tra lis ie ru n g  s te llen . H ierzu  
kom m t noch, dafi bei E in ze lan trieb  m it G as
m otoren seh r viele  R iickkiih lan lagen  erfo rderlich  
sind, w elche in d e r A nschaffung te u e r  und im 
B e trieb e  ebenfa lls  k o stsp ie lig  und unbequem  
w erden .

Z ugunsten  der Z e n tra lis ie ru n g  sp r ic h t auch 
nocli, dafi E lek tro m o to ren  seh r viel e in facher 
in d e r A tisfuhrung  und B edienung  sind a is  
G asm otoren , dafi vo r a llen  D ingen die aufier- 
o rden tlich  zah lre ich en  bew eg ten  T e ile , w elche 
zu B etrieb ssto rn n g en  A nlafi geben , in  F o rtfa ll  
komm en. Ich  d a rf  d ah er wohl unbedenklich  
sagen , dafi die V erg le iche  dazu  fiiliren, dafi es 
u n te r  den V erh a ltn issen , w ie sie h ie r  liegen , 
u n te r  a llen  U rastanden am zw eckm afiigsten  is t, 
die K ra fte rzeu g u n g  y o lls tan d ig  zu z en tra lis ie ren .
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F iir  die yo llstand ige  Z en tra lis ie rn n g  sp rich t 
aucli, daB der R aum bedarf der E lek trom oto ren  
ein g anz  erheb lich  g e rin g e re r is t  a is  derjen ige  
fiir G asm otoren. D ie W e rk s ta tte n  w erden  in- 
folgedessen erheb lich  k le in e r nnd b illig e r. Auch 
an F undam enten  la fit sich in  vorliegendem  
F a lle  z. B. u n te r der V orausse tzung  von seh r 
gu tem  B augrundo  an A nlagekosten  schon rund  
4 0 0  0 0 0  J l  e rsparen , F e rn e r  sp rich t noch zu- 
g u n sten  der Z en tra lis ie ru n g , dafi eine e lek trisch e  
A nlage seh r viel an p assu n g sfa liig e r is t a is  eine j 

'G asm o to renan lage , da es viel e in facher und ; 
sc lm eller zu erm oglichen is t, wo dies p lo tz lich  
no tw eudig  sein so llte , eine B e tr ie b sk ra ft ver- i 
fiigbar zu m achen. Aucli die B eschaffung der 
R eserven  w ird  bei e lek trischem  B etriebe  b illig e r 
au sfa llen  a is  bei re inem  G asbetriebe . Man 
w ird  bei der A nschaffnng der E lek trom otoren  
danacli s treb en , m oglichst w enige M odello zu 
ver\vendcn. D ies kann  unbedenklicli geschehen , 
da  j a  bekann tlich  der W irk u n g sg rad  eines 
E lek trom o to rs  bei u n te rn o rm a le r B e lastu n g  
auB erordentlich  w enig  lie ru n te rg eh t. (B ei G as- 
m otorcn w iirde dies fa lsch  sein , w eil ein Gas- 
m otor bei u n te rn o rm a le r B e lastu n g  g anz  erlieb- 
lich m ehr B ren n m a te ria l fiir die P fe rd e k ra ft-  
stunde v erb rau ch t a is  bei no rm aler B e lastung .) 
W en n  m an nun eine verhaitn ism iU iig  geringe  
A nzahl vei'schiedener M otorcnm odelle h a t, dann 
kann m an naturgem ilB  aucli m it e iner g eringen  
A nzahl von R ese rv e te ilen  auskom m en. F iir  die 
k le ineren  E lek trom o to ren , von denen eine grofiere 
A nzah l im B etriebo  is t, w ird  zw ecknńifiig  ein 
oder m ehrere  yo llstand ige  R eservem otoren  be- 
schafft. W ird  nun  ein E lek trom o to r sc liadhaft, 
so kann  le ich t an se in e r S te lle  ein  an d ere r 
M otor a u fg e s te llt und in w enigen S tunden  der 
B e trieb  w ieder aufgenom m en w erden . D ieser 
V orteil f a l l t  bei G asm otoren ebenfalls fo rt.

D a gerad e  im H iitten -, S tah lw e rk s-, W alz 
w erks- und B erg w erk sb e trieb e  se lir  v iele  M a
schinen den grofiten  T e il der Z e it m it v er- 
haltn ism afiig  g e rin g e r  B e la s tu n g  a rb e iten , ab e r 
doch g ee ig n e t sein miissen, vo riibergeliend  selir 
bedeutend iiber diese B e la s tu n g  h inausgeliende 
L e is tu n g en  abzugeben , mufi aucli nocli an f die 
E igenscha ften  der G asm otoren und E le k tro 
m otoren nach  d ieser R ich tung  liin besonders 
h ingew iesen  w erden . E lek trom o to ren  konnen 
bekann tlich  voriibergeliend unbedenklicli das 
Zw ei- b is D reifache  ih re r  norm alen  L e is tu n g  
abgeben . S ie konnen also  in  ih re r  G rofie nach 
d e r m ittle ren  B ean sp ru ch u n g  g ew ah lt w erden 
und w erden  tro tzd em  den vo riibergehend  auf- 
tretenderii M ax im albeanspruchungen  im m er nocli 
gew achsen  sein . B ei G asm otoren  is t  d ies an d ers .

G asm otoren  konnen auch fiir k u rze  Z e it n u r 
10 bis 20  °/° “b e r ih re  N o rm alle is tung  abgeben. 
D ie F o lg ę  hiervon is t, dafi die G asm otoren in 
ih re r Grofie nacli der jem a ls  au ftre tenden  M aximal- 
beansprucliung  au sg ew ah lt w erden  m ussen. Sie 
w erden also den grofiten T e il der Z e it w eit 
u n te r ih re r  N o rm alle is tu n g  b ean sp ru ch t sein . 
S ie w erden  also  in d e r A nschaffung teu e r und 
a rb e iten  den gro fiten  T e il der Z e it m it holiem 
V erbrauch  an B ren n m ate ria l.

E in  w e ite re r  n ich t zu u n te rsch a tzen d e r V or- 
te il des e lek trisch en  B e trieb es is t  d e r , dafi 
m an bei dem selben je d e rz e it le ich t den K ra ft
yerbrauch  und  die Scliw ankungen im K ra f t
y erb rauch  der A rbeitsm asch inen  fe s ts te llen  kann , 
was bei G asm otoren  und D am pfm aschinen seh r 
um standlich  und bei haufigen S cliw ankungen  in 
der L e is tu n g  unm oglich is t. Ob nun bei der 
Z en tra lis ie ru n g  a is A n trieb  fiir die Dynamo- 
m aschinen G asm otoren  oder D am pftu rb inen  vor- 
zuziehen  sind, w ird  vou yersch iedenen  F ra g e n  
ablulngen.

1. I s t  das W e rk  in  der L age , die boi Y er
w endung von G asm otoren  zu r  E rzeu g u n g  des 
S trom es iiberfliissig  w erdenden  G ase an d e rw e itig  
zu y e rw erten  oder n ic h t?  K onnen die iiber- 
schiissigen G ase n ich t an d e rw e itig  y śrw en d e t 
w erden , dann h a t es keinen  Zw eck, m it den- 
selben  zu sparen . In  diesem  F a lle  w ird  die 
b illig e re  A n lage  m it D am pfturb inen  yorzuziehen  
se in . K onnen dagegen die iibersch iissigen  G ase 
an d e rw e itig  n u tz b a r  gem ach t w erden , dann is t 
es zw eckm afiig , m it denselben zu  sp aren , und 
dann  w ird  m an G asm otoren zum  A n triebe  der 
D ynam om aschinen w ahlen .

2. W e ite r  is t  zu  beriicksiclitigen , dafi dio 
Z en tra le  m it D am pfturb inen  erheb lich  w en iger 
R aum  b ean sp ru ch t a is  d iejen ige m it G asm otoren, 
e rs ten s  w eil der R aum bedarf von M aschinen 
g le ich er L e is tu n g  schon bei D am pftu rb inen  er- 
lieb lich  g e rin g e r is t, und  zw eitens, w eil von 
G asm otoren eine gro fiere  A nzah l zu r  A nw endung 
kom m en mufi.

3. B ei sclileclitem  U n te rg ru n d  w ird  noch 
besonders zu beriicksic litigen  sein , dafi die 
D am pftu rb inen  n u r  g an z  k le ine  F u n d am en te  
no tig  haben , w ah rend  G asm otoren  ziem lich  grofie 
und  s ta rk ę  F u n d am en te  beanspruclien . —

V ielle ic lit w erden  m eine A usfiih rungen  auch 
dazu  fiih ren , dafi m an in  Z ukun ft sein  A ugen- 
m erk d a ra u f  r ic h te t , d ie F a b rik a tio n  so zu 
g e s ta lte n , dafi in  den H ochofen m oglichst an 
B ren n m a te ria l g e s p a r t  w ird , da die zu r  V er- 
fiigung stehenden  G ase zu r  K ra fte rzeu g u n g  fiir 
den eigenen  B e trieb  bei y o lls tan d ig e r Z e n tra li
s ie ru n g  g a r  n ich t au sg en u tz t w erden .



Die Eisengiesserei der  Firma Bopp &  Reuther in Waldhof 
bei Mannheim.

(Hierzu Tafel IX.)

j i e  M aschinenfabrik  von Bopp & R e u th e r 
w urde  im Ja h re  18 7 2  in M annheim  ge- 

g riinde t. Sio besch itftig t sich  haup tsaŚ h lich  m it 
der H e rs te llu n g  von A rm atu ren  fiir W asse r- , Gas- 
und D am pfle itungen  sow ie m it dem B au m oderner 
Pum pen  und  W asse rg ew in n u n g s-A n lag en . So
dann  h e tre ih t sio ais I la u p tsp e z ia li ta t die E in - 
r ich tu n g  von E isen - und M etallg ieflereien , fu r 
w olche sie Form m aschinen  a lle r  A rt, G ufiputz- 
m aschinen, S an dau fbere itun gsm asch inen , Alassel- 
b recher, A kkum ulato ren , P reB pum pen, Schm elz- 
ofen, Gebliise uud  sonstige  M aschinen und 
A p p ara te  lie fe rt. In  d e r F a b r ik  w aren im An- 
fang  n u r 15 A rb e ite r  tiitig . A is B e trieb sk ra ft 
w urde  eine 8 p fe rd ig e  D am pfm aschine benu tz t. 
D urch  ein allm ith liches W achsen  des B e trieb s 
in den 8 0  e r  J a h re n  w a r eine V ergroB erung  
der M asch inenw erkstiltte  a u f  e tw a  1 4 0 0  qm 
und d e r G ieBerei a u f  e tw a  1 6 0 0  qm e rfo rd e r
lich . D iese B e trieb sy erg ro fie ru n g  b ed ing te  die 
A nschaftung  e in e r lO O pferd igen  D am pfm aschine.

D a die F irm a  sp ilte r ke inen  ih ren  ver- 
m eh rten  B ediirfn issen  en tsp rechenden  P la tz  in 
M annheim  finden konn te , so sali sie sich  ge- 
n o tig t, im J a h re  1897  die E isen - und M etall- 
gieB erei, 18 9 9  die A b te ilung  fiir W asse rw erk s- 
a rm a tu re n , 1902  d ie jen ige  fiir P um penbau  und 
endlicli an fangs dieses J a h re s  den noch in 
M annheim  befindlichen B etrieb  fiir W asse r- 
m esser und D am pfarm atu ren  nach  W a ld h o f zn

verlegen , w ose lb s t sich  j e t z t  der g esam te  B e
trieb  m it e tw a  8 0 0  A rb e ite rn  befindet.

D as T e rra in  d e r in W ald h o f befindlichen 
F a b rik a n la g e  h a t eine GroBe von 110  0 0 0  qm. 
D ie bebau te  G rnndfiilche desselben  b e tr iig t e tw a  
3 4  20 0  qm. H iervon  en tfa llen  au f  die F ab rik - 
ritum e e tw a  30  75 0  qm, au f  A rbeiterw ohnliiluser 
e tw a  3 0 0 0  qm nnd  an f  das D irek tionsgebilude 
e tw a  4 5 0  qm. U nbebau t sind dem nach ungefilh r 
75 8 0 0  qm. . Dio L ag e  d e r yersch iedenen  
Fab rikgeb ilude  sow ie der W ohnhiluser is t  aus 

i A bbildung  l zu ersehen .
D as W e rk  lie g t in  u n m itte lb a re r  N ahe der 

von M annheim  nach  F ra n k fu r t  fiihrenden 
P reuB isch-H essischen  S taa tse isen b ah n , und zw ar 
m it der H au p tfro n t der Gebiiude p a ra lle l zn 
d ieser. E in  A nschlufigele ise  erm oglich t eine 
bequem e An- und A bfuh r der R oh- und F e r tig -  
p roduk te . I )a  sich das A nschlufigele ise  sofort 
an  d e r E in fa h r t an f  das F ab rik g ru n d stiick  in 
zw ei S ch ienenstrilnge  te ilt , so is t m an n ich t 
g en o tig t, beim  A nfahren und A ufste llen  der 
m it R o h m ateria lien  beladenen  W ag en  au f  die 
m it fe r tig e r  W a re  beladenen  und abzusendenden  
W agen R u cksich t zn nehm en. In n e rh a lb  der 
W e rk s ta tte n  und H ofritum e w ird  d e r V erkeh r 
durch  S chm alspurgele ise  von 5 0 0  mm S pur- 
w eito  v e rm itte lt, w elche in  den am stilrk sten  
freq u en tię rten  W e rk s ta tte n  zw eispu rig  ausge
b ild e t sind. D er T ra n sp o r t d e r W aren  und
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U n te r  M i tw ir ku ng  yon P ro f e s s o r  Dr .  W i i s t  in A a c h e n .



1 M e a s in g g ie f le r e i . 2 Y e r w a ltu n g s g e b a u d e . 3  S e n k g r u b e . 4  W a a s e r m e s s e r . 5  M o d e llh a u s . 6 K e s s e lh a u s . 7  M a a c b ln c n h a u s .  

8  G r a d lc r w c r k . 9  T e e r s ta t io n . 10 H o lz u c h u p p e n . 11 S ta l l .  12 M o d e l ls c h r e in e r e i .  13 M a g a z in . 14 S c h m lc d e . 15 S c b lo s s e r e i .  

16 G u O p u tzer ei. 17 E is e n g ie B e r e i .  18 O uG sam m elhn lk* . 19 W e r k z e u g s c h lo s s e r e l .  2 0  K e r n m a c h e r e i.  21  S a n d b e r e lt u n g .  

22  O fe n h a u s . 23  S c h u p p e n . 24  L a g e r p la tz  fu r  F a s s o n s t u c k e . H a l le  I =  S c h ie b e r . H a l le  I I  =  H y d r a n t e n , B r u n n e n  u n d  

I io h r s c h e l le n . I l a l l e  I I I  u n d  IV  =  M a sc h in e n w i-r k a ta tte . H a l le  Y  —  P r o j e k t .  H a l le  VI =  Y e r s a n d -  u n d  L a g e r h a l lc .

D aclistuhl, der m it F a lzz ieg e ln  abgedeck t is t. 
E s liegen  d o rt v ie r  C ornw allkessel, von denen 
zw ei eine Heizflilche von je  8 0  qm haben , 
w ahrend  die beiden anderen  eine solche von 
je  95 (iin aufw eisen.

U n m itte lb a r an  das K esse lhaus sch lieflt sich 
das M a s c h i n e n h a u s  m it ebenfalls 45 0  qm 
G rundflitche. In  dem selben sind  zw ei D am pf- 
m aschinen (eine zu 2 0 0  und eine zu  4 0 0  P . S.) 
au fg e s te llt, die abw echselnd  in  B etrieb  sind 
und ih re  ganze  K ra ft an zw ei D ynam oraaschinen 
abgeben , dereń  E n erg ie  m itte ls  E lek trom o to ren

A k k u m u la to r^  (A bbild. 2), d e r das D ru ck w asse rf iir  
die F orm m asch inen  und M asselb recher lie fe rt, 
speisen . D er A kkum ulato r e rzeu g t einen D ruck  
von 25 A tm ospharen  nnd b eso rg t das selb- 
stilnd ige An- und A bstellen  der PreB pum pen. 
Von diesem  A kkum ula to r fiih rt eine D ruck- 
le itu n g  nach  yersch iedenen  in der G iefierei ver- 
te i l t  au fg es te llten  A kkum ulato ren  und von h ie r 
aus zu  den e inze lnen  Form - und sonstigen  
hydrau lisch  an g e tr ieb en en  M aschinen. D iese 
A nordnung  is t in  A bbildung 2 scliem atisch  d a r
g e s te llt. L e tz te re  A kkum ulato ren  haben den
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B etriebB m aterialien  e rfo lg t h ie r  au f  K ollw agen 
(P la teau w ag en  und M uldenkippern). In  dem 
H aup tverladege le ise  is t  eine D rehscheibe  an 
geo rdne t, von w elcher aus die an g e lie fe rten  
K ohlen nach  dem h in te r  der H a u p tfro n t der 
Gebiiude liegenden  K esselhaus gefah ren  und ab- 
geladen  w erden.

D as K e s s e l h a u s  h a t eine G rundfhlche 
von e tw a  4 5 0  qm und b e s itz t einen e isernen

au f die yerschiedenen A rbeitsm asch inen  und 
A p p ara te  im E in ze l- und G ruppenan lrieb  iiber- 
tra g e n  w ird . D urcli eine A kkum u la to ren b a tte rie  
is t man in den S tand  g e se tz t, auch bei S till- 
s tan d  d e r D am pfm aschinen einze lne  M aschinen 
in  B etrieb  h a lten  zu  konnen . F e rn e r  befinden 

j sich in  dem M aschinenliaus zw ei liegende, elek- 
1 tr isch  ang e trieb en e  P lunger-P reB pum pen , w elche 

einen neben denselben stehenden  hydrau lisclien

Abbildung 1. 

Lageplan der Fabrikanlage 

der Firma 

Bopp & Reuther in Waldhof.
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Zw eck, boi p lo tz lic lie r s ta rk e r  Inanspfjichnahm e 
der hydrau lischon  A nlage  s to ts  D ru ck w asse r in 
gen iigender M enge b e re it zu h a lte n  und  den 
D ruck gleichm ilfiig s ta rk  an a lle  M aschinen 
abzugeben .

Schrilg  gegen iiber dem K essel- und Ma- 
sch inenhaus in e iner E n tfe rn u n g  von un g efah r 
4 0  m is t  das M o d e l l a g e r h a u s  m it e iner 
G rundflache von vorlUufig e tw a  20 0 0  qm an- 
g eo rdne t. D ieses G ebaude lieg t m it se iner 
L an g sach se  rech tw in k lig  zu derjen igen  der 
beiden vo rg en an n ten  B au ten . Sau len  und D acli- 
s tu h l desselben sind  aus Holz, die D achein-

| iiber D rehscheiben , in  das dom M odollagerhaus 
! gegeiiiiberlieger.de, e tw a 50  m en tfe rn te  

G i e f i o r e i g e b i l u d e  m it e in e r Lilnge von 
135 m und  e iner G esam tb re ite  von 77 m, also 
e in e r bebau ten  G rundflache von 1 0 4 0 0  qm.

An das eine K opfende des G iefiereigebiludes 
sch liefit sich die S a m m e l l i a l l e  f i i r  d i e  g e -  
p u t z t e n  G u f i s t i i c k e  an . D iese h a t eine 
L ilnge von 65 m und eine B re ite  von 15 m, 
w eiches eine b eban te  G rundflache von 975  qm 
e rg ib t. D urcli die M itte  d ieser H alle  p a ra lle l 
zu r L iingsaclise derse lben  fiih rt das von der 
D rehscheibe abzw eigende und m it dem K essel-

deckung  aus H olzzem ent. D ie B elic litung  e r- liaus in V erb indung  s tehende  N orm alspurgele ise , 
fo lg t durch  S eiten- und O berlich t, w elch  le tz te re s  w eiches be re its  oben e rw ah u t w urde. D asse lbe
bekann tlich  das b es te  is t, jedoch  n u r da m it h a t in se in er g an zen  L ilnge zu beiden Seiten
V orte il an g ew an d t w erden  kan n , wo m an es je  ein Schm alspurgele ise .
m it e in e r m oglichst stau b fre ien  U m gebung zu U nm itte lbar an  d e r G ufisam m elhalle lieg t 
tu n  h a t. Von e iner E isen k o n s tru k tio n  w urde  H alle  I  m it 1 9 0 0  qm G rundflache, in w elcher
bei diesem  B au abgesehen , w eil d ieselbe bei die B ea rb e itu n g  der S ch ieber e rfo lg t; sodam i
der grofien B rennstofFanliilufung doch w enig  koiniut H alle  II  m it derse lben  G rundflache fiir
W e rt gegen  F eu e rsg e fah r b ie ten  w iirde. D as H ydran ten , B runnen  und R ohrschellen . In  diesen
Gebilude is t  dagegen  sen k rec lit zu se in er L ilngs- beiden H allen  befindet sich fe rn e r an  d e r der
achse durcli B randm auern  in  v ie r g leiche T e ile  H au p tfro n t gegen iiberliegenden  G iebelse ite  die
ze rleg t, um h ie rdu rch  im B ran d fa lle  das F eu e r W erk zeu g sch lo sse re i und  der W asch raum . Die
m oglichst e inzusch ranken . Je d e  d ieser A btei- F o rtse tz u n g  der H allen  I  und II  b ilden  die ais
lungen  w ird  in  ih re r  g an zen  L an g e  von einem  M asch inenw erksta tten  d ienenden H allen  I I I  und
Schm alspurgele ise  durchzogen . D iese v ie r Ge- IV , die von den beiden vo rg en an n ten  durch
leise fiihren, te ils  au f  geradem  W eg e , te ils  eine M auer g e tre n n t sind und eine G esam t-
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grundfliiche von 3 8 0 0  qm besitzen . A n H a lle  IV  
scliliefit sich die p ro je k tie r te  H alle  Y m it e iner 
G rnndllilche von 2 4 0 0  qm. Den SchluB d ieser 
Gebilude, dereń  H au p tfro n t m it der des GieBerei- 
gebiludes eine g e rad e  L in ie  b ild e t, m acht die 
a is  V ersand- und L a g e rh a u s  d ienende H alle  V I 
m it e iner G rundflilche von 2 8 0 0  qm. D ieselbe 
is t jedoch  an  der G iebelse ite  d e r H au p tfro n t 
bis an  das N achbarg rundstiick  verlilngert, w o
durch eine U berdachung  d e r beiden in diese 
l la lle  eininiindenden V erladege le ise  erm oglich t 
is t. D urch d iese E in rich tu n g  w ird  ein voll-

e igen tlic lie  F o rm ere i in  B e tra c h t kom m enden 
d re i H itte lfe ld e r (A bbildung 3) m it e iner Ge- 
sam tgrundflache  von 63 4 5  qm gesch ieh t durch 
zw ei S au len re ihen . D ie ' m itte ls te  von diesen 
H allen  h a t eine H ohe von 9 ,1 5 0  m bis U nter- 
k a n te  D achb inder, w iihrend die beiden Seiten- 
ha llen  eine so lche von 7 ,0 0 0  m b esitz en ; die 
an  der V order- und H in te rfro n t liegenden  N eben- 
gebilude haben  dagegen  n u r  eine H ohe von
4 ,5 0 0  m b is zu  den D achb indern  (s. T a fe l IX ). 
D er ganze  B au  is t b is  an f  dio beiden  Giebel- 
m auern  in  E isen fach w erk  geh a lten . F iir  die

Abbildung 3.

stilnd ig  trockenes V erladen  der ife rtigen  W are  
bei je d e r  W itte rn n g  g ew iih rle is te t.

D as G i e B e r e i g e b i l u d e  is t de r L iinge 
nacli in  fiin f F e ld e r  g e te ilt  (verg l. T afe l IX ). 
D as M itte lfe ld  h a t 17 m und  die v ie r anderen  
F e ld e r  je  15 m B re ite . D ie beiden  Hufieren 
F e ld e r  sind durch  M auera von den d re i M ittel- 
fe ldern  g e tre n n t. In  dem an  d e r H in te rfro n t 
befindlichen auB eren F e ld e  beflndet sich  die 
M odellschreinerei, das M agazin , die Schm iede, 
Sclilosserei, G uB putzerei und das B etrieb sb u reau , 
w iihrend in  dem an d e r V ord erfro n t gelegenen  
auB eren F e ld  K ernm achere i, S an d au fb e re itu n g , 
T rockenkam m ern , K upolofeuhaus usw . un ter- 
g eb rach t sind . D ie B eg ren zu n g  d e r fiir die

D aclie indeckung h a t m an B im sbeton m it dar- 
| u b e rlieg en d er H o lzzem entdecke gew ah lt. D ie 

B etondecke h a t  eine S ta rk ę  von GO mm bei 
e iner P fe tte n e n tfe rn u n g  von 2 ,5 0 0  in. Silmt- 
liche D ach er haben  eine N eigung von 5 
D er ganze  R aum  w ird  re ich lich  durch Ober- 
lic lit (R aupen fensie r) und  S e iten lich t, an  den 
A bstu fungen  von einem  D ach zum  andern , so- 

: wie durch  m ehrere  g ro fiere  F e n s te r  in  den 
i G iebelw anden  e rh e llt. D ie O berlich te  a lle in  

nehm en e tw a  3 3 ' / s ^  von der G rundflilche der 
l F o rm ere i ein , w iihrend fiir S e iten lich t an  den 

A bstu fungen  d e r D acher e tw a  1 0 , 2 %  in Be- 
! tr a c h t komm en. F iir  E n tliif tu n g  d e r G iefierei is t 
| ebenfalls in  ausgiebig9tem  Mafie Sorge g e tra g e n .



lo. Juni 1904. Die E isengiefkrci der F irm a  Bopp ib Iteulher in  W aldhof. Śtahl uud fiiseu. 7l6

In  einem  der S e iten fe lder befindet sich  die 
H andform erei, w elclie durch  einen e lek trisch  
an g e trieb en en  L a u fk ra n  von 10 0 0 0  k g  T rag- 
k ra f t  bestricben  w ird , w ah rend  in dem andern  
Seiten fe ld  und im M itte lfe ld  die M aschinen- 
fo rm ere i u n tc rg eb racb t is t. In  der le tz te re n  
s ind e tw a  100  hyd rau lische  Form m aschinen  in 
B e trieb . D iese M aschinen sind  in eigenei 
p a te n t ie r te r  K onstruk tion  ausgefiilirt und  dienen 
zum  Form en von M assen artik e ln  d e r v e r- 
scliiedensten  A rt und  Grofie. D ie L e istu n g s- 
fah ig k e it des B e trieb s  uud  die E x a k th e it der 
A bgiisse w ird  durch die Form m aschinen  ganz  
bedeutend orli o lit- E s  kann  beisp ielsw eise ein 
z w e ite ilig e r F o rm k asten  von 4 0  1 In h a l t  durch 
einen M ann in 4 M inuten fe r tig g e s te llt w erden. 
D iese M aschinen haben  sich  bei den be- 
deu tendsten  W e rk e n , sow ohl in G raugufi- w ie 
S tah lform -G iefiereien  des In - und A uslandes, 
an w elche d ieselben g e lie fe r t w u rd e n , aufs 
beste  b ew ah rt. V or je d e r  F orm m asch ine is t an 
dem D achb iiu ler eine L au fk a tze  m it S chraubeu- 
flaschenzug  zum H eben der F o rm k asten  und 
GuBstiicke an g eo rd n e t, und zw ar haben  diese 
H ebezeuge eine T ra g k ra f t  von 10 0 0  k g  in  dem 
M itte lfe ld  und  8 0 0  k g  in dem S eiten feld . D ie 
K o n struk tion  d e r D achb inder is t  so s ta rk  ge- 
w ah lt, daB je d e r  d erse lben  im stande is t, ein 
solches H ebezeug  aufzunehm en, ohne S chaden 
zu erle iden . In  diesen beiden F e ld e rn  sind 
auch die F undam en te  fiir die even tue ll sp a te r  
au fzu ste llen d en  L a u fk ra n g e r iis te  vo rgesehen .

D as K  u p o 1 o f e n li a  u s befindet sich in  der 
M itte der einen L iln g sfro n t der G iefierei in 
n ach s te r N ahe des R oheisen lagers und  h a t  eine 
G rundflaclie von 30 0  qm (siehe Q uersch n itt G— H  
und L a n g ssc h n itt A  —  B  T a fe l IX ). In  dem 
selben  sind v ie r K upolofen von je  9 0 0  mm 
D urchm esser a u fg e s te l lt ,  w elche abw echselnd , 
tag lich  je  ein  Ofen, 111 B e trieb  sind. D iese 
Ofen haben eine du rch sch n ittlich e  stiind liche 
Sclim elz le istung  von 5 ,5  t .  D ie tag lich e  Sclimel- 
zung  b e tr a g t e tw a  2 0 1. D ie O berkan te  der 
K upolofen scliliefit m it d e r G ichtbiihne in e iner 
H ohe von 4 ,7 5 0  111 iiber G ieflereisohle ab. D er 
A bstand  zw ischen G ichtbiihne und  den zuge- 
h o rig en D ach b in d e rn  b e tra g t 3 ,0 0 0  m. D ie G icht- 
biiline is t  fiir eine N u tz la s t von 1 ,5 1 f. d. 
Q u ad ra tm e te r k o n s tru ie r t. D ie F o rtse tz u n g  der 
K upolofen oberhalb  der G ichtb iihne b ilden  zw ei 
aus E isen fach w erk  m o n tie r te  F u n k en fan g e r von 
8 ,5  m H ohe. Je d e r  derse lben  h a t an se in er 
G rundflaclie einen  Q uersch n itt von 6 X  2 ,5  m, 
w e lch e r sich nach oben au f  6 ,5  X  3 , 0 111 er- 
w e ite r t. D er Q uerschn itt e ines d ieser F unken - 
fan g e r b e tra g t an se in e r engsten  S te lle  also  das 
24  fache und an d e r w eites ten  S te lle  das 31 fache 
von dem des lic liten  O fenquerschn itts . D a die 
F u n k en fan g e r oben yo lls tan d ig  offen sind , ein 
D rosseln der O fenabgase a lso  n ich t s ta ttfin d e t,

so w ird  durch  die ebenso p lo tz liche  ais auch 
b e trach tlich e  Q uersch n ittsv erg ro fie ru n g  die Ge- 
schw ind igkcit der G ase ganz  bedeutend  ver- 
m indert, w odurch ein Z uriickfallen  der F lugasche  
und F u n k en  in  die O fen, oder ein N iederfa llen  
innerhalb  d e r durch den F u n k en n tn g e r geb ildeten  
U m fassttng e rre ic lit w ird . D iese A rt F u n k en 
fan g er w urde  schon vor e tw a  ac lit J a h re n  in 
e iner d e r groB ten w estfa lischen  G ieflereien m it 
E rfo lg  angew and t. Dafi m ehrere , in den le tz ten  
fiin f J a h re n  n eu e rb au te  grofiere  G ieflereien sich 
eben fa lls  fiir d iese K o n s tru k tio n  entsch ieden  
haben , sp r ic h t fiir die Z w eckm aB igkeit e iner 
so lchen E in ric litung . D ie F lu g asch e  w ird  in n e r 
halb  des T urm es au f  d e r G ichtbiihne zusam m en- 
g ek eh rt, durch  ein A b fa llro h r in  einen au f  der 
G ieB ereisohle stehenden  M uldenkipper gestiirzt, 
und von d o rt aus zum  S chu lthau fen  gefah ren . 
R e p a ra tu re n  e rfo rdern  diese F u n k en fan g e r n ich t. 
D ie B eg ich tung  e rfo lg t durch eine vo r jedem  
Ofen in der L angsw and  des F u n k en fan g ers  vor- 
gesehene Offnung, w elche nach  A ufgabe der 
G icht m itte ls  S chiebotiir gesch lossen  w ird . H in te r  
den K upolofen, in  den durch  die U m fassuhgs- 
m auern  des K upolofenhauses geb ilde ten  beiden 
E cken , is t  je  ein e lek trisch  a n g e tr ieb en e r A ufzug 
au fg es te llt. M itte ls desselben w ird  n ich t nu r 
das E isen  und der Schm elzkoks au f  die G iclit- 
biiline b e fo rd e rt, sondern  es w ird  dam it auch 
der frische  F o rm sand , w elcher z u r  H e rs te llu n g  
des M odellsandes e rfo rd erlich  is t , au f  die neben 
d e r G ichtb iihne liegenden  K ern trockenkam m ern  
g eb rach t. D er g e tro ck n e te  S and  w ird  dann  durch 
eine besondere  V o rrich tung , je  nach  B edarf, an 
oder in  die K o lle rgange  d e r S an d au fb e re itu n g  
geschoben , w elche sich an f  d e r einen  S eite  des 
K upolofenhauses an  die T rockenkam m ern  m it e iner 
G rundflaclie von 2 5 0  qm anschliefit.

D en fiir die K upolofen e rfo rderlichen  Ge- 
b lasew ind  li£ fern  zw ei e lek trisch  ang e trieb en e  
Jag e r-G eb la se  N r. 8 , die ebenfa lls  abw echselnd 
in  B etrieb  sind und in d e r M inutę 3 2 0  U111- 
d rehungen  m achen. D ie P re s su n g  des W indes 
b e tra g t 8 0 0  b is 10 0 0  mm W asse rsau le . A is 
G eblaseliaus b o n u tz t m an einen  neben dem 
K upolofenhaus liegenden  k e lle ra r tig e n  R aum , 
um das beim B etrieb  en ts teh en d e  G erausch 
w en ig er h o rb a r zu m achen.

D ie 100  qm bedeckenden T r o c k e n k a m m e r n  
befinden sieli zu  beiden S eiten  des K upolofen
hauses. E s sind  in sgesam t fiin f K am m ern von 
g le ich er T iefe  und H ohe yorhanden , die jedoch  
in der B re ite  yoneinander abw eichen. D re i von 
denselben  sind je  3 ,0 0 0  m b re it, w ah rend  die 
beiden andern  eine B re ite  von 5 ,0 0 0  bezw .
1 ,5 0 0  m haben. E rs te re  w erden  n u r  des N aclits, 
und le tz te re  n u r am T ag e  b e trieben . E ben fa lls  zu 
beiden S eiten  des K upolofenhauses vo r den Trocken- 
kam m ern  und d e r S an d au fb e re itu n g  lie g t die K ern - 
m aclierei m it e iner G rundflaclie von e tw a  60 0  qm.
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In  dem den K upolofen gegen iiberliegenden  I 
Seiteubau  in  n ilch ste r Nilhe der G uBsatnm elhalle | 
befindet sich  die G u f i p u t z e r e i .  D iese h a t 
eine Grundfiślclie von 4 7 5  ąra. Dio grofleren  
S tucke w erden  von H and g e p u tz t, w ah rend  fiir 
die k le in e ren  d re i G uG putztrom m eln nnd einige 
S chm irgelsch le ifste ine  z u r  y e rf iig u n g  stehen . 
Das A bsaugeu des S taubes w ird  durch eine 
R o h rle itu n g , w elche die H au p ta rb e its s te llen  m it
einander v erb inde t, m itte ls  eines E x h au sto rs  be- 
w erk s te llig t.

An dem andern  E nde desselben Seitenbaues, 
also  zw ischen  dem M odellagerhaus und der 
F o rm ere i, lieg t d ie M o d e l l s c  li r e i n e  r e i  mi t

g e s te ll t  sind . G u B pu tzere i, M odellschreinerei 
sow ie die M asch in en w erk sta tten  w erden  durch 
eine D am pfroh rle itung  m it 2 A tm . D ruck  ge- 
lie iz t. In  silm tlichen A rbeitsrilum en sind  in ge- 
n iigender A nzahl K ippw aschbecken  fiir die A r
b e ite r  au fg es te llt.

D as g an ze  W erk  is t  m it e lek trisch em  L ic h t 
yersehen , w elches ebenfalls von den D ynam os 
e rzeu g t w ird . In  der F o rm ere i befinden sieli 
a lle in  2 4  B ogenlam pen zu  je  10 Amp.

In te re s s a n t is t  noch die hyd rau liscb e  M assel- 
b rech e ran lag e  (A bbildung  4 ). D ieselbe is t  e igęne r 
K o n stru k tio n  der F irm a  Bopp & R eu th e r. D iese 
Y o rrich tu n g  erm oglich t es, die M asseln d irek t aus

6 5 0  qm Grundflilche. Das e rfo rd e rlich e  Modell- 
holz is t in einem  h in te r  der S ch re inere i er- 
ric lite ten  und g e tre n n t von derse lben  liegenden  
Schnppen von 45 0  qin Grundflilche u n te rg eb rach t. 
M it dem H olzschuppen in e in e r F ro n t liegen ferner 
die S ta llu n g en , T ee rs ta tio n  und die A borte .

D ie A[ e t  a l l g i e B  e r  e i m it 1000  qm G rund- 
flaclie be lindet sich dem M odellagerhaus sch rag  
gegen iiber in  e iner E n tfe rn u n g  von e tw a  4 0  m i 
h in te r dem selben. D ie Y o r r a t s s c h u p p e n  fiir 
K oks, B rennho lz , feuerfeste  S teine, Scham otte, 
Sand, Sagem ehl usw . sind  d ich t am I lau p ty e rlad e - 
ge le ise , dem K upolofenliaus und der Sand- 
au fb e re itu n g  gegen iiber, p lac ie rt.

D ie B e h e i z u n g  d e r G ieflerei e rfo lg t durch 
in sgesam t 18 W asse ra ltin g e r K okslieizofen, w elche 
in den beiden Śau lenre ihen  der M itte llia lle  auf-

den E iso n b ah n w ag en , also ohne U m ladung, zu 
zerb rechen , w obei sie dann in die d a ru n te r  be- 
lindliclien A bteilungen  oder ab e r in au fg es te llte  
K ippw agen  fa llen , m it w elchen sie dann d irek t 
zum  A ufzng  g e b ra c h t w erden  konnen. M it H ilfe 
dieses M asselbrecliers kann  ein M ann in  e iner 
S tunde 120 M asseln  zu je  50  kg , also  insgesam t 
6 0 0 0  kg , ze rk le in e rn .

Von allgem einem  In te re s se  d iirften  noch einige 
I A ngaben  iiber die P r o d u k t i o n  sein . Im  ver- 

gangenen  J a h re  w urden 6 1 6 4  t E isen  geschm olzen 
und h ie rau s u. a. h e rg e s te l lt:  e tw a  30  0 0 0  Ab- 

j sp e rrsch ieb e r von 20  bis 2 0 0 0  mm D urclim esser, 
| 12 0 0 0  H y d ran ten , 1 2 0 0  V en tilb runnen , 80  000  
; R ohrschellen , 9 0 0 0  W asserm esser, T iefbohrungen  
: (R ohrb runnen), eine M enge P am pen , Pum pw erke 
, und F o rm ere ie in rich tu n g en .

Abbildung 4.
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Stahlformguss und Stahlformgusstechnik.
Von B e r n h a r d  O s a n n. 

(Fortsetzung von S. 655.)

Es soli nunm ehr d ie  S t e l l u n g '  u n d  F o r m  
d e r  E i n g u s s e  u n d  K o p f e  besproclien  w e rd e n : 

D ie E rs ta rru n g so rsch e in u n g en  bei fUissigem 
S tah l haben  eiue noch v ie l w eite rgehende  B e
deutung. Sio bew irken , dali m an m it vielen 
beim EisenguB  iiblichen V erfah ren  vo llstiind ig  
brechen  muB.

E s g il t  h ie rbe i die H a u p tre g e l: „D er fliissige 
S ta lli rauB au f  m oglichst ku rzem  W eg e  in den 
F o rm ąu e rsch n itt e in g e trag en  w erden . H a t man 
d ah er ein G uBstiick m it groB er F lac lienaus- 
dehnung  zu gieBen, so m iissen zah lre ich e  E in - 
giisse und  auch K opfe au f der ganzen  F lach ę  ver- 
te i l t  w e rd e n , um m oglichst k u rze  W eg e  fiir den 
fliissigen S tah l zu haben . S te ig en d er GuB, den 

m an y ie lfach  und bei gew issen 
E isengufistiicken  ausschlieB lich 
anw endet, kann  bei S tahlguB  
n ich t in B e trac h t kom m en, w eil 
d er S tah l v iel zu  m a tt oben 
an langen  w iirde. Man w endet, 
um die F orm  m oglichst schnell 
zu fiillen , oft g en e ig te  L ag e  
des F o n n k a s te n s  u n te r  E in- 

Abbildung 2. fuh ru n g  des fliissigen S tah ls  
an der hochsten  S te lle  der GuB- 

Verlorener Kopf. form  an>* Vom s te h enden GuB

m ach t mau bei S tah lgufistiicken  
n ich t so ausgedehn ten  G ebraueh wie bei GuB- 
eisen . P reB zy lin d e r und Schm elzkesse l, d ie m an 
bei E isenguB  m it d e r W olbflilclie nach  unten  
g ieB t, w erden in S tahlguB  so , w ie es sieli am 
beqnem sten bew erk ste llig en  laB t, gegossen , also 
m eist m it d e r genann ten  F litche nach oben. 
D ie H ohe der dariiberstehenden  F liissigkeitssiiu le  
sch e in t bei S tahlguB  olirie EinfluB au f  die D ich- 
t ig k e it zu sein.

F liis s ig e r S tah l d a rf  beim  N achriicken aus 
dem EinguB  oder verlo renen  K opfe n iem als eine 
Q u erschn ittsverengung  vorflnden, w eil sonst un- 
feh lb ar eine U n d ich tig k e it u n te rh a lb  der E in- 
schnfirungsste lle  zu tag e  t r i t t .  Um d ieser Be- 
d ingung  zu geniigen, mufi m an y e rfah ren  wie 
bei A bb ildung  2 in „ S ta h l und  E ise n “ 1903  
S. 103  und m ehrere  v erlo rene  K opfe in Rfick- 
sic lit au f  die E inschn iirnngen  anw enden , oder 
w ie bei A bbildung 4 ebendaselbst, wo en tw eder 
zw ei K opfe E  oder ein K opf F  angew endet is t, 
um keine H ohlrilum e bei D aufkom m en zu 
lassen . E in  Y erfah ro n , um die verlo renen  Kopfe

* Vergl. „Stalil und Eisen“ 1900 S. 897: „St.alil- 
formgufistiicke der Alexanderbriicke iu Paris.“

ausre ichend  s ta rk  fiir ih ren  Z w eck angeben  zu 
konnen, findet d e r L ese r in  dem V ortrage  des 
V erfassers  „S tah lform guB  und  seine V erw en- 
d u n g “ ,* aus w elchem  auch  obengenann te  Ab- 
b ildungen  entnom m en sind.

Nun is t es b isw eilen  einfach unm oglich, der 
eben gekennze ichne ten  B ed ingung  g e rech t zu 
w erden, w eil z. B . bei einem  hohen kasten - 
a r tig e n  K orper d e r R aum  zu  beschrślnkt is t, 
um die T r ic h te r  nach  MaBgabe der le tz t-  
gen an n ten  A bbildung  an zu b rin g en . E s g ib t da 
ein A ush ilfsm itte l, niim lich das E in leg en  von 
S chm iedeisenstiicken , um an  S te llen  grofien 
Q u ersch n itts  schnell eine E rs ta r ru n g  zu  be
w irken . D ieses H ilfsm itte l so li a b e r w egen der 
F eh lg u B g efah r n u r im ituB ersten N o tfa ll a n 
gew endet w erden . D er K o n s tru k teu r tu t  also 
g u t, n ich t dam it zu rechnen . D a die B ese itig u n g  
der yerlo renen  K opfe grofie Miihe y e ru rsach t, 
und es n ich t g le ich g iiltig  is t, ob die D rehbank , 
H obelm aschine, F rilsm asch ine oder g a r  der H and- 
meifiel in  W irk u n g  tre te n  kann , so mufi eine 
s te tig e  F iih lung  zw ischen  K o n stru k teu r und 
S tah lg ie fie r besteh en , w ie ich dies in  dem er- 
w ilhnten  V o rtra g e  nillier gekennze ichne t habe.

D ie G e s ta lt des yerlo renen  K opfes is t  ge- 
gebenerm afien  die des abgestum pften  K egels 
m it der k le in eren  B asis nach  un ten . W ill man 
an  K opfgew ich t bei grofien S tucken  sp a ren , so 
kann  m an die Form  A bbildung  2 anw enden. 
S ie y eru rsach t e tw as m ehr F o rm arb e it, h a t aber 
eine k le in e re  A bkiihlungsflilche, w as n u r  g iinstig  
w irken  kann . A is H ohe fiir den yerlo renen  
K opf n im m t m an m eist das A ndertha lb fache  des 
D urclim essers, kann  dies Mafi a b e r bei s ta rk e n  
Kopfen yerm indern , w enu m an aus dem M artin 
ofen oder noch b esse r aus dem T ieg e l nach- 
giefien k an n . E s g ib t auch noch ein anderes 
H ilfsm itte l, um s ta rk ę  Q uerschn itte  schnell zu r  
E rs ta r ru n g  zu b rin g en  und dieselbe W irk u n g  
wie durch  e in g e leg te  Schm iedeisenstiicke zu e r
re ichen . E s is t  dies das A nlegen von E isen- 
stiicken in dio F orm w and  a is  K ok illen . D ie 
W irk u n g  dieses H ilfsm itte ls  is t  a lle rd in g s  eine 
beschritnk te , es konnen n u r 15 b is 20 mm Q uer- 
sc h n ittsu n te rsch ied  ausgeg lichen  w erden .

Z ur E rz ie lu n g  e in e r re inen  O berflaclie 
sind e in ige K unstg riffe  no tig . Um a lle  mecha- 
niscli in die Gufiform ge lan g ten  U nrein ig- 
ke iten  aufzuneljinen und eine G asansam m lung  
un te rh a lb  der F orindecke uuschadlich  zu m achen,

„Stahl uud Eiseu“ 1903 S. 103.
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is t die A nordnung1 eines S ch lacken randes, d. h. 
eine V erl:lngerung  d e r Form  nacli oben, bei 
S tahlguB  besonders w iclitig . B ei B ohrungen , 
dereń  Achse w agerech t in der Gufiform lie g t, mufi 
eine seh r s ta rk ę  B earbe ituug  zugegeben w erden , 
da sow ohl au f  der u n te ren  wie au f  der oberen 
F lachę  s ta rk ę  Schm utzansam m lungen sta ttfinden  
konnen. B ei Z apfen und bea rb e ite ten  W ellen - 
flachen, au f  denen u n m itte lb a r v e rlo ren e  K opfe 
oder E ingiisse gestanden  hab en , m achen sich 
G efiigeabw eichungen nach dem A bdrehen ge ltend . 
D a dies n ich t s ta t th a f t  i s t ,  mufi m an solche 
G uBstiicke verlo ren  verl;lngern  und E ingiisse und 
G uB trich ter au f  die V erlangerungen  au fse tzen . 
In  R iick3icht au f  b lankę F lilchen  w ird  m an, 
w enn es an g eh t, die zu bearbe itende  F lach ę  
nach un ten  gieBen. M iissen beide F lilchen be
a rb e ite t w erden , so b le ib t n ich ts  anderes iibrig , 
a is  einen s ta rk en  S ch lack en ran d  au fzu se tzen , 
der dann h e ru n te rg ed reh t w erden muB. N arben , 
denen m an vielfach  den tlich  die F lieB rich tung  
des S tah ls  an sieh t und die deshalb  auch „FlieB - 
n a rb e n “ g e n an n t w erden  sollen , konnte  m an viel- 
fach an A usste llungsstiicken  in D usse ldorf be- 
obac liten , z. B . an  dem groBen vom B ochum er 
V erein  au sg es te llten  K o n v e rte rrin g e  und an  vielen 
groBen Polgelu lusen . E s w iire g anz  v e rk e h r t, 
so lche Stiicke a is  m in d erw ertig  zu erk lilren . E s 
g ib t  ke in  G egenm itte l, abgesehen  von Verliilm- 
m ern und P u tz e n . E in e  E rk lilru n g  denke ich 
m ir im H inb lick  d a ra u f  geg eb en , daB der 
IlieBende S tah l beim B ertih ren  der Form w itnde 
G ase ansstofit. E s w erden G uBstiicke m it s ta r-  
kem Q uerschn itt und  D ynam ostah ląna litilt beson
d ers durch diese E rsch e in u n g  gekennzeichnet.

E ine  and e re  E rsch e in u n g  bilden  die so
g en an n ten  „W urm gilnge"  a n f  sta rk w an d ig en  GuB- 
stiickon, genau  den G ilngen g leichend , w'elche 
der H olzw urm  u n te r  der B orke h e rs te llt. Sie 
bedeuten  ebenfa lls  n u r SchonlieitBfehler. E s 
sche in t ein Z usam m enhang m it dem W asse r- 
dam pf zu bestehen , den die GuBforin bei lilnge- 
rem  S tehen  vor dem GuB aufn im m t, und der 
durch  N ach trocknen  b e se itig t w erden  kann . 
Solche W urm gilnge tre te n  g e rn  bei s ta rk en  
hohen G ufistiicken auf, z. B . W alzen , groBen 
Muffen usw .

E in ig e  W erk e  haben grofie S o rg fa lt auf- 
gew endet, um durcli H Sium ern und P u tz e n  eine 
tadełlose  O berflache h e rzu s te llen . E s is t dies 
eine L e is tu n g , die w ohl fiir die Zw'ecke der 
A usste llung  a is g e re c h tfe r t ig t e rs c h e in t , ab er 
sonst n ich t du rchgefiih rt w erden  kann  und auch 
n ich t du rch g efiih rt zu  w erden  b ra u c h t. Von 
ganz  besonderer B edeu tung  w aren  die g la tte n  
sanberen  b ea rb e ite ten  F lach en , v ie lfach  bei 
doppelse itig  b ea rb e ite ten  S tiicken . In  d ieser 
B ezie liung  verd ienen  die W itte n e r  G uBstahl- 
w erke  neben K rupp  besondere A nerkennung . 
E in ige  W erk e  h a tte n  G uBstiicke so, w ie sie

aus der F orm  kam en, nach AbstoBen d e r Form - 
m asse au sg es to llt, um die vo llendete  Form - und 
G iefitechnik  an den u n b ea rb e ite ten  und un- 
gep u tz ten  S tiicken zu zeigen . G elsenkirchen  
(B le ikesse l, K am m w alzen) und S tah lw erk  K rieg er 
(K apselm otorgehause) verdienen es, A nerkennung 
in  d ieser R ich tu n g  zu finden.

W ie b e re its  ang ed eu te t, g esch ieh t das G liihen 
n ich t n u r zu r  B ese itigung  der S pannung  im 
G ufistiick, sondern  auch in d e r A bsiclit, die 
F es tig k e itse ig en sch aften  durch eine G efiigeande- 
ru n g  g iin stig  zu beeinflussen. Ich  yerw eise h ie r 
au f  m einen Y o rtra g  in „S tah l nnd E ise n “ 1903 
S. 103 und au f die A bhand lung  iiber die S talil- 
guB stiicke d e r A lexanderb riicke in „S tah l und 
E isen “ 19 0 0  S. 942 . In  d ieser sind Gliih- 
ze iten  nnd T em p era tu ren  gegeben , die zum  T eil 
rech t bedeutend voneinander abw eichen. D ie 
M ehrzahl der an der L ie fe ru n g  b e te ilig ten  W erk e  
h a t die T em p era tu r von 1000  bis 1 1 0 0 °  e r 
re ich t, dann die T em p era tu r schnell au f  600  
b is 7 0 0 °  fa llen  lassen , und dann diese T em 
p e ra tu r  noch e in ige Z e it au frech t e rh a lten . 
GroBe G liihofen, w ie sie fiir Schiffssteven und 
ilhnliche T e ile  erfo rd erlich  sind , ganz  gleicli- 
maBig zu heizen, g e lin g t au f dem K ruppschen  
W erk e  n u r  durch  A nordnung  besonderer W ind- 
zu fiih rung  durch V en tila to ren  (G asfeuerungen  
und d irek te  F euerungen ). D ie Sohle der Gliih- 
ofen w ie auch die der T rockenofen  w ird  bei 
K rupp  und auch au f anderen  W erken  durch 
einen W ag en  g eb ilde t, dessen P la ttfo rm  gegen 
die O fenw ande durch Sand ab g ed ich te t w ird . 
Im  S ta h lw e rk  K rieg e r bei D iisse ldorf is t  eine 
R ecupera tiv feuerung  m it bestem  E rfo lge  ein- 
gefiih rt. A nordnung  und E inze lhe iten  dieses 
O fens sind seh r in te re ssan t.

D as GieBen in n n g e trockne ten  F orm en is t 
bei diinnen Q uerschn itten  m oglich und beisp iels- 
w eise bei G rnbenw agen radern  m it E rfo lg  ste llen - 
w eise e ingefiih rt. In  E ng land  is t das V erfahren , 
in griinem  Sande zn gieB en, w eit m ehr aus- 
g eb ild e t nnd w ird  auch fiir d ickw and ige  S tiicke 
angew endet. In folgedessen m iissen ab e r seh r 
yerschieden zu sam m engesetz te  M assen, den e in 
zelnen W an d sta rk en  en tsp rechend , zu r  V er- 
fiigung stehen . W ie  w eit dabei die E rsp a rn is  
an  T ra n sp o r t-  und T rockenkosten  den M ehranf- 
w and  an P u tzerlo lin en  und den grofieren  Aus- 
scliufi au sg le ich t, m ag  d a h in g es te llt sein . Auch 
die Z u y eria ssig k e it des M ateria ls  kann  bei s ta rk 
w andigen  S tiicken nie d ieselbe sein , w ie die bei 
ge tro ck n e ten  F orm en  e rz ie lte . F iir  K erne  sind 
y ielfach  besondere M ischungen im G ebrauch , die 
n u r  g an z  oberflachlich g e tro ck n e t zu w erden  
b ranchen , w ie sie auch bei E isengufi b ek an n t 
sind . Solche K erne  ze rfa llen  dann nach  dem 
Gufi und  e rle ich te rn  dadu rch  die P u tz a rb e it .

Die F orm m aschine is t  heu te  in  y ielen grofie
ren  S tah lg ie fie re ien  e ingefiih rt oder in  der E in-
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fiih rung  begriffen. Sic is t  fiir S tah lg iefiere ien  
eino E rru n g e n sc h a ft d e r au f  die le tz te  Hocli- 
k o n ja n k tu r  folgenden Zeiten des N iedorgangs. 
Von den W erken , die Form m aschinen  e ingefiih rt 
haben, seien h ie r g e n a n n t: das K ruppsche W erk  
in A nnen, O eking & Co. in  D usseldorf, S tah l- 
w erk  K rieg e r in  D usseldorf, die B erg ische S ta h l
in d u strie  in R em scheid. L e tz tg en an n to  F irm a  h a t 
n ich t n u r G rubonw agenrilder und K apselgehiluse 
fiir D ynam om aschinen, dio zun&chst w egen der 
grofien S tiickzah len  in B e tra c h t koinm en, son
dern  auch S eitenw angen  fiir S traB enbahnw agen- 
IT ntergestelle, G e triebe  fiir S trafienbalm w agen  nnd 
andere  Stiicke m it E rfo lg  a u f  die te ils in  e igenen ,te ils  
in frem den W erkstiU ten  gebau ten  Form m aschinen 
g eb rach t. E s kom inen bei S tah lform gufi nu r 
hyd rau lische  Form m asch inen  in  B e tra c h t. In

Abbildung 3.
lnduktionskurve fiir eine Probe Dynamostahl.

einem F a lle  kam en 60  A tm . W asse rd ru ck  beim 
E inpressen  der M asse in die Form kśisten  zu r 
A nw endung.

Im  S chm elzbetriebe  w erden beide Z uste llungs- 
a rten , die sau re  und die basische, yerw endet. 
Die K ruppschen  W erk e  verfiigen iiber sau re  und 
basische Ofen. D ynam ostah l w ird  n n r aus basi- 
schen Ofen g eg o ssen ; im iib rigen  en tscheiden 
die jew e ilig  m afigebenden B etrieb sriick s ich ten . 
D ie G elsenk irchener G ufis tah lw erke haben  zw ei 
sau re  und einen basischen Ofen. O eking & Co. 
und das neue S ta lilw erk  K rie g e r b esitzen  au s
schlieB lich sau re  Ofen. D ie B erg ische  S ta h l
in d u s trie  h a t n u r basische Ófen. D ie G ute- 
hoffnungshiitte  h a t in  S te rk ra d e  neben groBen 
basischen  Ofen einen kleinen  sauren  a u fg es te llt. 
K rieg e r h a t nach V ollendung  seines neuen S tah l- 
w erks die G rtinde angegeben , die ihn  veran laB t 
haben, die sau re  Z u ste llung  fiir die M artinofen  
zu w ilh len .*  E r  h a t m ir gegen iiber d iese Aus- 
fiih rungen  m iindlich dah in  erg iinz t, dafi e r  a lle  
U rsache habe , diese A nordnung n ich t zu be- 
reuen . E r  s a g t :  „F iir  hohere  F estig k e itsz iffe rn , 
die m eist bei S tahlform gufi v e r la n g t w erden , is t 
zw eifellos der sau re  M artinofen  bequeiner; ab er

Yergl. „Stahl und Eisen" 1900 Nr. 23.

auch  die V orschriften  fiir D ynam ostah l und bei- 
sp ie lsw eise  fiir bestim m tes L okom otivm ateria l 
(38  kg  F e s tig k e it)  lassen  sich  bei eir.igerm afien 
v o rs ich tig e r S ch ro ttau sw ah l le ich te r im sauren  
a is  im basischen  Ofen befried igen , w eil man 
den K oh lensto ffgehalt besser in der G ew alt h a t. 
S e lb s tvers tilnd lich  miiBsen W e rk e , die auch 
B locke erzeugen , den basischen  Ofen an w enden .“

D ie  E i n t e i l u n g  d e s  S t a h l f o r m g u s s e s .

D ie B org ische S tah lin d u s trie  in R em scheid 
g ib t fo lgende E in te ilu n g :

F e s t ig k e i t  D e h n u n g

1. FluBeisengufi weich . unter 40 kg Uber 20 °/u
2.
3.
4.

zali . . 45— 55 „ 16—22
ziihhart 60— 70 „ 8—16
hart . 95—105 ,, 1— 6

/ N \
/ \

\

T yp ische  S tiicke sind fiir 1: D ynam ogeh iluse; 
fiir 2 :  b ea rb e ite te  M asch inenle ile  a lle r  Ar t ;  
fiir 3 :  B ag g er-
m a8ch inen teile ; fiir 
4 :  T e ile  fiir Z er- 
k leinerungsm aschi- 
nen . AuBerdem be
s te h t noch eine 
G a ttn n g  „spez ia l- 
h a r t“.

D er K ruppsche 
K a ta lo g  g ib t fol
gende E in te ilu n g :
A. Form guB  fiir 
D ynam om aschinen;
B . Form guB fiir  den Scliiffbau, Schiffsm aschinen- 
bau , L okom otivbau und allgem einen  M aschinen
bau  ; C. b a r te r  S tah lfo rm g u fi; D. H arts ta lilfo rm - 
guB ; E . Spezia lstah lfo rm gufi. D iese K ruppsche 
E in te ilu n g  soli auch in R iicksiclit an f die E rzeug - 
n isse  an d e re r W erk e  besprochen w e rd e n :

Abbildung 4. 
Penueabilitatskurve 

fiir eine Probe Dynamostahl.

Abbildung 5.
Induktionskurve fiir eine Probe schwedisches Eisen.

A. D ynam ostah l h a t e tw a  fo łgende Z usam m en
se tz u n g : 0 ,1  b is 0 ,1 5  C, 0 ,2  b is 0 ,3  Mn, 0 ,2  
b is 0 ,4  Si, P h o sp h o r und  S chw efel; nam entlich  
le tz te re n  in  seh r n ied rigen  G renzen . D ie in  
„S ta h l und  E ise n “ 1900  N r. 3 (S ta lilw erk  K rieg er) 
m itg e te ilten  m agnetischen  E ig en sch a ften  (peruia-
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n en te r M agnetism us =  7 5 0 0 , K o erz itiv k ra ft 
—  0 ,9 5 , E n e rg ie v e rln s t —  9 4 0 0 ) sind bei e iner 
S tah lzusam m ense tzung  Si =  0 ,1 4 , C =  0 ,1 3 8 , 
P  —  0 ,0 7 1 , Mn =  0 ,2 6 4  gefunden. E ine In- 
duk tions- und P e rm eab ilita tsk u rv e  is t  in A bbil
dung  3 und 4 dem K ruppschen  K a ta lo g  e n t
nomm en, in G egen iiberste llung  zu den K urven  fiir 
scliw edisches E isen , A bbildung 5 und 6 (SchweiB- 
eisen aus schw edischem  R oheisen e rzeu g t, mog- 
licherw eise  m it H iilfe des F risch h e rd es).

E in e  tab e lla risc lie  Z usain inenstellung  aus d e r
selben Q uello g ib t folgende W e r te :

Materiał
Energieyer- 
iust durch 
IlystercsU 
f. d. ccm

Erga

D ic

Koarzltly-
kraft

Magnetische 
Induktion B 
bei einer 
Feldatarke i 

II = 25

Gew1. Schmiedeisen . . 20 700 2,9 14 200
Gew. FluBeisen . 14 700 * 15 400
Kruppscher Dynamo- 

StahlguB . . . 11 100 1,5 15 100
Schwedisches Eisen . 8 400 i , 2 14 900

V iele A u sste lle r h a tte n  ein am tliches P riifungs- 
zeugnis und P e rm eab ilita tsk u ry en  a u sg es te llt 
(G utehoffnungshutte , G elsenkirchen , K rieg e r , B er- 
g ische S tah lin d u s trie ).

E s d rilng t sich h ie r  die F ra g e  au f: „LieBe 
sich denn n ich t durch V ersuche fe s ts te llen , w elche 
chem ische Z usam m ensetzung  oder w elche F es tig - 
ke itsziffern  die beste  G ew ilhr fiir zw eckeutsprechen- 
des V erh a lten  d e r S tahlform guB stiicke fiir D ynam o- 
m aschinen b ie te n ? “ Ich  m eine, die L osung  e iner 
solchen A ufgabe konn te  unseren  grofien e lek tro - 
technischen  W erk en  g a r  n ich t so schw er fa llen , 
da die P ra x is  im m er m it e in e r R eserv e  rechnen  
muB, und es sieli n ich t um w issenschaftliche  
W e rte  in  den a lle rm eisten  F a llen  handelt.

F iir  S tahlguB  B konnen e tw a  0 ,2 5  bis 0 ,3  C, 
0 ,3  Si, 0 ,3  bis 0 ,5  Mn an genom  men w erden. 
F e s tig k e it m eist 40  bis 5 0  kg . D ie P reuB ischen  
S taa tsb ah n en  und die K aiserliche  M arinę u n te r- 
scheiden im allgem einen d re i Q u a lita ten :

F e s t ig k e i t

1. 37—44 kg
2. 4 0 -5 0  „
3. 4 5 -5 5

20 °/o 
18 „
12 „

180°
90°
90°

D ie D ehnung , gem essen an  Stilben 2 0 0  mm 
lan g , 20 min D urchm esser bei 1., 25 mm bei
2. und 3.

F iir  Sch iffsm ateria l*  sc h re ib t v o r:

der Germanisehe Lloyd . . 
„ Englisehe Lloyd . . . 

die Deutsche Kriegsmarine

F e s t ig k e i t

40—55 kg
4 4 -4 7  „
45—55 _

D e h n u n g

15 °/o 
10 „ 
12 „

fiir F undam en trahm en  und S tilnder, und 40  bis 
50  kg  F e s tig k e it, 18 °/o D ehnung fiir andere  
S tah lguB teile .

* Aus dem Vortrage yon E. S chr odt e r .  Vergl. 
„Stahl und Eisen“ 1902 S. 761.

B ureau  Y erita s  y e rla n g t 60 kg  fiir Funda- 
m entralim en , 55  kg  fiir S teven , und sch re ib t bei 
F e s tig k e iten  von 60 , 55 , 48 , 44 , 40  k g  eine 
D ehnung  von 6, 8 , 10, 12, 14 °/o vor. D er 
E ng lisehe  L loyd  y e rla n g t fiir S teven , a is  eino 
besondere K lasse , 44  bis 55  k g  F e s tig k e it bei 
8  °/o D ehnung. In  die K lasse  B fallen  natiirlich  
auch  L okom otiy radste rne  und L okoinotiv teile  
a l le rA rt . E inzelne  E isen b ah n y e rw a ltu n g en  fordern 
fiir K reuzkópfe, G le itbacken  und A chslager aus 
R iicksich t au f  A bnu tzung  55 bis 65 kg  F e s t ig 
k e it bei 12 %  D ehnung. K am m w alzen m it otw a 
0 ,3  b is 0 ,5  °/o C und W alzen  m it 0 ,4  bis 0 ,6  °/o C, 
le tz te re  bei 50  bis 65 k g  F e s tig k e it, s tehen  au f 
der G renze zw ischen K lasso  B und C.

C. H a r te r  S tahlform gnB  um faBt H erzstucke , 
gegossene S cheibenr.lder und a lle  T e ile  fiir Zer- 
k le inerungsm asch inen , also K o lle rg an g ste lle r  und 
-R inge, E rzw a lzen , S te in b rech e rp la tten , Misch- 
schnecken  und M esse r, M ah lringe  usw . D er 
K oh lenstoffgehalt w ird  im a llgem einen  bei 
e in e r F e s tig k e it
von 50  bis 70  kg  
0 ,5  bis 0 ,7  °/o b e 
tra g e n  , w enn er 
auch bei M ahl- 
w alzen b is 1,1 °/° 
s te ig t. D ie von der 
B erg ischen  S ta h l
in d u s trie  ausge- 
s te llten  M ahlringe 
fiir G riffinm iihlen 
w eisen  eine F e s t ig 
k e it von 95  bis 
105 k g  auf. D er 

M angangelia lt 
s te ig t bis etwTa
0 ,7  °/o. U n te r  U m standen w ird  W olfram  und Chrom 
zu r  E rz ie lu n g  besonders hoher H a rte  yerw endet.

D. I la rts tah lfo rm g u B  is t  eine B ezeichnung , 
wrelche die F irm a  K rupp  e in g e fiih rt h a t. E s is t  
ein M ateria ł, das durch besondere Z usa tze , iiber 
die sich die be te ilig ten  W erk en  n ich t auB ern, und 
durch  ein besonderes G liihyerfahren  eine solche 
H a rte  e rh a lten  h a t, daB es vou keinem  S talil- 
w erkzeug  in nennenswre r te r  W eise  angegriffen  
w ird . D abei b e s itz t es eine solche Z ah igkeit, 
daB- es sich im k a lten  Z ustande b iegen laBt, 
w ie dies durch  A usste llungsstiicke  in  der K rupp- 
lia lle  g eze ig t w urde.

H arts tah lfo rm guB  is t  auch n ich t b earbe itungs- 
fah ig , w enn e r g eg liih t w ird , da ihm jed e  S pur 
voti H a r tb a rk e it abgeh t.. D ie E ing iisse  konnen 
n u r durch  A bsch lagen  und A bsch leifen  der 
Stiim pfe, auch  no tigen fa lls  durch  A bschm elzen 
m it dem e lek trisch en  Schw eiflappara t e n tfe rn t 
w erden . D ieser U m stand  b eg ren z t seine V er- 
w:endung  a u f  yerhaltn ism aB ig  k le ine  T e ile . D ie 
H erste llu n g sk o sten  sind hocli; in  ru n d e r  Zalil 
b e tra g t der A ufpre is fiir d e ra r tig e  S tah lfo rm -

/ \\
1 \

10000 10000

Abbildung 6. 
Permeabilitatskurve fiir 

eine Probe scliwedisches Eisen.
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guB stiicke 50  °/o. H auptsilclilich  sind  es T eile  
von Z erk le in eru n g s- nnd B aggerm asch inen , welclie 
d iesen A ufpreis in  R iick sich t a u f  die s ta rk ę  
In an sp ru ch n ah m e au f  A b n u tzung  lolinen. A ndere 
V erw endungszw ecke w urden  durch ein ausbrucli- 
siclieros G efdugn isfenster und eine einbruch- 
sicliere T re so rp la tte  zu r  A nschauung  gebraclit. 
D as M ateria ł is t auch w a lzb a r. M iissen der- 
a r t ig e  S tiicke an ein igen S te llen  b e a rb e ite t w erden , 
so h ilf t m an sich durch  E in se tzen  von B iichsen 
und P la ttc h e n  aus w eicherem  M ate ria ł in  die 
GuBform, so daB sie von dem fliissigen S ta h l 
um schlossen w erden.

E . Spezial8 tahlforinguB  nenn t K rupp  einen 
N icke ls tah l, d er ausschlieB lich  fiir den G escluitz- 
bau  yerw endet w ird , ab e r noch ein w eites 
Z n k u n ftsg eb ie t im Schiffban iinden w ird , um so 
m ehr ais sein  A ufpreis gegen iiber gew ohnlichem  
S tah lguB  n u r e tw a  20  %  b e trag en  soli. Sein 
W e r t w ird  durch  die hohe D ehnungsziffer bei 
hoher F e s t ig k e i t und durch die liochliegende 
E la s tiz itiltsg ren ze  ausgedriick t. Dem K ruppschen  
K a ta lo g  zufolge e rg ib t e r  in angegossenen  P ro b e Ł 
stilben eine F o s tig k e it von e tw a  60 k g  fiir das 
Q uadra tm illim eter, eine D ehnung  von e tw a  18 °/o 
(2 0 0  X  20  nim ), eino K o n trak tio n  von e tw a 
55 °/o, eine E la s tiz itiltsg re n z e  von e tw a  40  kg  
f. d. Q uad ra tm illim eter. D ie GriiBe der Ziłhig- 
k e it is t besonders dadurch  gekennzeichnet, daB 
B iegeproben  von 25 nim D urclim esser sich um 
1 8 0 °  k a lt b iegen lassen , ohne zu b rechen . D ie
selbe P ro b e  w ird  sonst nu r bei F e s tig k e ite n  bis 
4 4  k g  angew endet. D ie hochliogende E la s tiz i ta ts -  
g ren ze  s ic lie rt solclien GuBstiicken eine hohe 
S toB festigkeit.

N ick e ls tah l w urde  auch  von m ehreren  anderen  
groBen W erk en , a lle rd in g s  n ich t in G e s ta lt von 
S tahlform guB stiicken, au sg es te llt.

D er aus E n g lan d  und  A m erika bekann te  
M anganstah l findet sich a is  deu tsches E rzeu g n is  
in G es ta lt von Form guB stiicken, ausschlieB lich 
bei der B erg ischen  S tah lin d u s trie , die e in ige 
B ag g e rk e tten g lied e r, aus dem T ieg e l gegossen, 
a u sg e s te llt h a tte . D ie E ig en sch a ften  sollen  die
selben  sein  w ie beim K ruppschen H arts tah lfo rm - 
guB. Ob eine U bereinstim m ung in d e r H er- 
stellung8weiBe und Z usam m ensetzung  besteh t, 
muB d a h in g e s te llt b leiben.

D er H o rd e r B ergw erks- und H iittenvere in  
h a tte  G uBstiicke und  B ruchproben  au sg es te llt, 
die m it H ilfe des H utlischen  Z en trifugalg ieB ver- 
fah ren s h e rg e s te llt  sind  nnd die E ig enschaften  
d e r B earb e itu n g sfilh ig k e it und Z ilh igkeit im 
In n e rn  und  e in e r h a rte n  F litche am auBeren 
U m fange vere in igen . B ei diesem  V erfah ren  w ird  
eine lia rte  S tah lso rte  an den U m fang, eine w eiche 
in die M itte  d e r ro tie ren d en  GuBform einge- 
tra g e n . A u sg este llt w aren  K o k sb rech ringe  und 
S traB en b ah n w ag en rad er n eb st B ruchproben , 
w elche den N achw eis b ie ten , daB die beiden

x i u

S tah lso rten , die zn r  A nsfiillung  der GuBform 
b e n u tz t w erden , sich n ich t verm ischen . (V ergl. 
h ie rzu  die A bbildung  a u f  S eite  5 7 2  in „S tah l 
und E ise n 11 1 8 9 7 .) D iesen N achw eis h a t auch 
se in e rze it der E rfinder des G ieB verfahrens, 
Z iv ilingen ieu r P a u l  H u t l i  in  E ssen a. d. R uhr, 
durch einen V o rtrag sv e rsu c li e rb rac lit, indem  er 
K affee und M ilch ebenso in ein ro tie ren d es GefltB 
wie die beiden S tah lso rten  in d ie GieBform ein- 
tru g . B ed ingung  is t a lle rd in g s , daB die Um- 
d rehungszah l g an z  genau  g e re g e lt w ird . Sie 
is t verhaltn ism ilB ig  ge rin g . B ei zu  groB er Um- 
d reh u u g szah l t r i t t  e ine M ischung ein, bei zu

T.j

Abbildung 8.

g e rin g e r lag ern  sich  die beiden S tah lg a ttu n g en  
w ag erech t u b e re inander ab . F iir  einen K am ni- 
w alzenguB  h a t H u th  in einem  F a lle  zelin Um- 
d rehungen  in d e r M inutę vorgesclirieben . Auch 
die S te llu n g  der E ing iisse  und die G esta lt der 
E inguB kanale  is t  von B edeutung . D er lia rte  
S ta h l w ird  am U m fange ta n g e n tia l e ingefiih rt, 
d er w eiche in  der M itte (verg l. A bbildung 7 
und  8 Scheiben- und S peichenrad).*  D er GuB 
k an n  aus dem M artinofen und dem T ieg e l er- 
fo lgen. B ish e r soli im m er der T ieg e l verw endet 
sein  in  R iicksich t au f  S tiicke von geringem  
G ew icht.

* „Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure11, 
Band XXa XIV.
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Die V orte ile , die aus diesem  V erfah ren  ab- 
g e le ite t w erden konnen, liegen  au f der H and. 
E s b es teh t grofie W id ers tan d sfah ig k e it gegen 
A b n u tzu n g , bei groB er W id erstan d sfilh ig k e it 
gegen  Z erb rechen  des G ufistiicks. B ei einem  
E isenbahnw agen rade  mufi man sonst m eist diese 
E igenschaften  durch U m legen e ines h a rten  R ad- 
re ifen s erz ie len . D ie H a rtę  der Umfangsflślche 
b es teh t u n g es to rt b is zu r  T rennungsflache  der 
beiden S tah lso rten . A bgesehen  davon so li das

Z en trifu g a lv e rfah ren  au f  grofie D ich tig k e it und 
info lgedessen  au f  E rsp a rn is  an T rich te rg ew ich t 
w irken . H u th  p la n t die A nw endung fiir K am ra- 
w alzen , Z ah n rad er, M ahlringe, P oclistem pel, 
M ischm esser und derg le ichen , auch fiir P a n z e r-  
p la tte n . D ie Form  einer solchen is t bem erkens- 
w e r t:  E s w ird  eine p arabe lfo rm ig  gekriim m te
P la t te  h e rg e s te llt, die dann sp iite r g e ra d e g e r ic h te t 
w ird. D as E in trag en  des h a rten  S tah ls  e rfo lg t 
von den beiden ku rzeń  E ndflachen aus m it 
tan g en tia lem  E in la u f  (A bbildung 9).
D as w oiche M etali w ird  dann  ebenso 
e in g efiih rt, v erm isch t sich ab er bei 
g ee ig n e te r U m drehungszah l n ich t. Die 
in der A bbildung  gekennzeiclineten  
S te ig e r w erden bei ru h en d er Form  
von oben h e r  gefu llt.

D ie B edeu tung  dieses zw eifellos 
seh r in te re ssan ten  G iefiverfahrens fiir 
die S tah lform gufitechnik  kann  heute  
noch n ich t abgem essen w erden . Zu- 
n ach s t kann  sich dies V erfah ren  da 
anschliefien , wo der H a r ts ta h l n ich t m eh r A n
w endung  finden kann , d. h . bei solchen Gufi- 
stiicken , die um fangreiche B ea rb e itu n g  e rfah ren  
miissen, oder die so schw er sind, dafi die 
T r ic h te r  zu grofi w erden  nnd dann n ich t m ehr 
en tfe rn t w erden  konnen. D ie A bbildung  10 
s te ll t  ein  GuBstiiek, nach  H utlischem  V erfah ren  
gegossen , d ar. —

In  D iisseldorf h a tte n  im  Ja h re  1902  fo l
gende F irm en  S tahlform guB  a u sg e s te ll t:

A . in  eigenen G ebauden : 1. F ried rich
K rupp  m it seinen  W erk en  in E ssen , A nnen und  
G rusonw erk . 2 . D er H order B erg w erk s- und 
H iittenvere in  in H ordę. 3. D er B oclm m er y e r 
ein fiir B ergbau  und G ufis tah lfab rika tion  in

Bochum. 4. R hein ische M eta llw aren- und Ma- 
sc liinenfabrik  in D usseldorf. 5 . G utehotfnungs- 
h iitte , A k tienvere in  fiir B erg b au  und H iitten - 
b e trieb , A b te ilung  S te rk rad e . B . in  d e r Ma- 
scb in en h a lle : 6. H an ie l &  L ueg , M aschinen-
fab rik , E isen - und S tah lw erk  in D tisseldorf- 
G rafenberg . C. in der In d u s trieh a lle , von 
Siiden nach  N orden g e h e n d : 7 . P lion ix , A ktien- 
g ese llsch a ft fiir B ergbau  und H iitten b e trieb  in  
L a a r  bei R u h ro rt und E schw eile r bei A achen. 
8 . O eking & Co. in  D iisseldorf. 9 . W est- 
fdlische S tah lw erk e  in Bochum. 10. S tah lw erk  
K rie g e r  in  D usseldorf. 11. G uB stah lw erk  
W itte n  bei W itte n . 12. G e lsen k irch en er Gufl- 
s tah l-  und E isen w erk e  in  G elsenk irchen . 13. S aa r- 
b riickener G ufis tah lw erke in M als ta tt-B u rb ach . 
14. F ah ren d e lle r  H iitte , W in te rb e rg  & J iire s  in 
Bochum. 15. S tah lw erk  A .-G . C lia rlo ttenh iitte  
in  N iederschelden . 16 . B rem er H iitte  bei 
W eidenau  a. d. S ieg. 17 . B erg ische  S tah l- 
in d u s trie  G. m. b. H . in  R em scheid.

D ie schwei-sten  S tiicke d e r A usste llung  sind 
die von dem K ruppsclien  W erk e  in  E ssen  aus- 
g e s te llten  W a lz w erk ss tan d e r , die, in  das grofie 
P a n z e rp la tte n w a lz w e rk  e in g eb a u t, u n te r dem 
E iud ruck  der ries igen  A bm essungen d e r K rupp- 
lia lle  a lle rd in g s  n ich t vołl zu r  G eltung  kam en. 
E in  W a lz e n s ta n d e r  w ieg t 5 4  73 0  kg . E s be- 
deu te t dies S tiickgew ich t noch n ich t einm al die 
H alfte  des von dem E ssoner W e rk  zu  le is ten - 
den. S tiicke bis zum  R ohgew ich t von 1 3 0 1 
sind  be re its  au sgefiih rt. A uch sind  A nfragen  
au f  S tiicke von 150  t  R ohgew icht m it A ngebot

Abbildung 10. Strafienbahnradsatz, 
dera Huthschen Yerfahren gegossen (Horder Verein).

b ean tw o rte t. F a fit m an den aus S tiicken zu- 
sam m engese tzten  H in te rs tev en  des Boclium er 
V ere ins a is  ein Stiick auf, so w ird  die K ruppsche 
A usste llu n g  a lle rd in g s iibertroffen. D e r S teven  
w ieg t 8 7 0 0 0  kg . A uch andere  W erk e , z. B . 
die S aarb riick en er G ufis tah lw erke  und G elsen
k irch en e r G ufis tah lw erke  (W alzen  b is 23  t  Ge
w ich t), h a tte n  seh r scliw ere S tucke  au sg es te llt. 
E s is t  j a  n ich t der Zw eck e in e r A usste llung , 
die im m er m it grofien T ran sp o rtsch w ie rig k e iten  
zu rechnen  h a t, die groB ten G ew ich tsle istungen  
des W e rk e s  zu  ze igen , und deshalb  begriindet, 
w enn besonders schw ere S tucke auch von W erken , 
w elche die no tigen  E in rich tu n g en  besitzen , n ich t 
au f  d e r A usste llu n g  g eze ig t sind.

Rader nach
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W as die rilum liche A usdehnnng d e r GuBstiicke 
b e tr iff t, so geb iih rt den Schiffssteven die e rs te  
S te lle . E s w aren  n ich t w en iger a is  neun grofie 
Schiffssteven vou sieben verscliiedenen  Aus- 
s te lle rn  ais S tah lform gufistiicke v e rtre te n , die 
bis zu e in e r H ohe von 15 m au frag en . Yon

Bericht iiber in- und

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

im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

13. Mai 1904. KI. 24c, K 25726. Verfahren 
zur Vermcidung von Gasverlusten bei Regenerativdfen 
unter Abschlufi der Gasleitung vor dem Umsteuern. 
Adalbert Kurzwernhart, Zuckmantel b. Teplitz; V ertr.: 
F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.- 
Anwiilte, Berlin SW. 68.

KI. 31 c, H 30369. Modeli- oder Formenpuder. 
Franz Helmpardamus und Georg Sindel, Niirnberg, 
Jakobstrafle 9.

KI. 31 c, S 18118. Verfahren zur Herstellung 
dichter GuBstiicke unter anhaltendem Zufiihren wieder 
abfliefienden Metalls in dio GuBform. Albert Sauveur, 
Cambridge, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert und Dr. L. 
Sell, Pat.-Anwalte, Berlin NW. 7.

KI. 48b, T 8434. Yerfahren zum Reinigen frisch 
verzinnter Bleche. John Christopher Taliaferro und 
Charles Mark Reynard, Baltimore, V. St. A.; Vertr.: 
A. Specht u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwalte, Hamburg 1.

KI. 49e, G 16 296. Kniehebelpresse. George 
Washington, Greenwood, Hannah Błock, Clevelalid, 
V. St. A.; Vertreter: R. Scherpe, Pat.-Anwalt, 
Berlin NW. 6.

KI. 50c, B 33483. Pendellager fiir Pendelmiihlen. 
Peter Butler Bradley, Hingham, Y. St. A.; V ertr.: 
O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin SW. 12.

KI. 80b, A 9975. Verfahren zur Herstellung 
feuerfester Gegen stan de. The Acheson Company, 
Niagara Falls, New Jersey, V. St. A.; Vertr.: F. Hafi- 
lacher, Pat.-Anw., Frankfurt a. M. 1.

16. Mai 1904. KI. 7a, I) 13474. Walzenkaliber 
zur Herstellung von und U-Eisen. R. M. Daelen, 
Dusseldorf, Kurfiirstenstr. 7.

KI. 50 c, H 30 254. Aufgabevorrichtung fiir Erz- 
miihlen, bei welcher das Gut durch gegabelte ltohre 
eingefiihrt wird. Otto Habig, Santiago, Chile; Vertr.: 
R. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

19. Mai 1904. KI. la , F 17252. Verfahren der 
Aufbereitung des Hausmulls und StraBenkelirichts. 
Maschinenbauanstalt Humboldt, Kalk b. Koln.

KI. 7 a, S 18574. Hundebalken fiir Blechwalz- 
werke. H. Sack, Rath b. Dusseldorf.

KI. 20 a, St. 8634. Seilgreifer mit einem unter 
dem EinfluB des Wagengewichts stehenden, keilformige 
Klemmbackenfiihrungen tragenden Gleitstiick fiir Seil- 
hangebahnfahrzeuge. Paul Stephan, Posen, Grabenstr. 9.

KI. 24f, A 7693. Feuerungsanlage mit Hohlrost- 
stiiben. Fritz Evertsbusch, Berlin, Kopenicker Str. 145.

24. Mai 1904. KI. 7 a, J  7522. AYalzwerk zum 
Auswalzen von Rohren und anderen Hohlkorpern. 
W. U. Jackson, Heath Town, u. F. H. Lloyd, Lich-

diesen  en tfa llen  au f  K rupp  d re i S tiick. Dio
S te v e n , nach dem G ew icht nnd den Ab- 
m essungen ih re r  e inzelnen  B es tan d te ile  geordnet, 
w iirden don beiden K ruppschen  L inienschiifs- 
stoven den e rs ten  P la tz  einrftum en.

(Fortsetzung folgt.)

auslandisclie Patente.

field, England; Vertreter: H. Neubart, Pat.-Anw. 
Berlin NW. 6.

KI. 12 e, E 9025. Vorriclitung zur Reinigung und 
Abkiihlung von Gichtgasen durch Waschen. Eicher 
IIutten-Vereiu Metz & Cie., Eich, GroBh. Lusemburg; 
Vertr.: F. Meffert und Dr. L. Sell, Pat.-Anwiilte, 
Berlin NW. 7.

KI. 24 a, B 31997. Yerfahren zur Verwertung 
von Waschbergen und iihnlichen Brennmaterialabfallen. 
A. Blezinger, Duisburg.

KI. 26 c, S. 16979. Verfahren zum Anreichern 
von Hochofengas durch Hindurchleiten desselben durch 
eine gliihende Kohlenschicht. George James Snelus, 
Frizington, Engl.; Yertr.: Max Mossig, Pat.-Anw., 
Berlin NW. 21.

KI. 31 c, St 8392. Giefirorrichtung mit drehbarer 
Lagerung der unteren GuBformhiilfte. Eduard Strauch, 
Manhattan, V. St. A.; Vertr. : F. Meffert und Dr. L. 
Sell, Pat.-Anwiilte, Berlin NW. 7.

KI. 49b. A 10854. Metallsśigeblatt. F. Aesch- 
bach, Aarau, Schweiz; V ertr.: R. Deifiler, Dr. G. 
Dollner u. M. Seiler, Pat.-Anwiilte, Berlin NW. 6.

KI. 50e, B 35 564. Staubsammler mit absatzweise 
arbeitender Riittel- oder Klopfvorrichtung unter gleich- 
zeitiger Drosselung des Luftstroms. Carl H. Betli, 
Liibeck, Fackenburger Allee 64 a.

Gebrauchsmuster-Eintragungeii.
16. Mai. 1904. KI. 1 a, Nr. 223 644. Entwiisso- 

rungs- und Setzsieb fur Kohlen und dergl. mit gleich- 
starkem Steg und verstiirktem Kopf. Firma Philipp 
Boecker, Honenlimburg-Unternahmer, u. Eduard Baum, 
Herne i. W.

KI. 20 a, Nr. 223 728. Selbsttatig klemmender 
Seilgreifer, bei welchem der Widerstand des Fahr- 
zeuges zum Anpressen der Klemmbacken gegen das 
Seil benutzt wird. C. W. Hasenelever Sohne, Dusseldorf.

24. Mai 1904. KI. 24c, Nr. 224178. Zwischen 
dem zur Entwicklung des Gases dienenden Schachte 
und dem Brennstoffvorratsraum an Sauggasgeneratoren 
angebrachter Schieber zum Zufiihren des Brennstoffs. 
Firma P. Jorissen, Diissoldorf.

KI. 24 e, Nr. 224232. Gasgenerator mit direkt 
ohne Yerwendung von Rohrleitungen an denselben an- 
gebautem Dampfluftgemischerzeuger, Uberhitzer und 
RuBabscheider. Hermann Voigt und Herm. Schmal- 
hausen, Duisburg.

D eutsche R eichspatente.

KI. 18 a, Nr. 148071, vom 17. Oktober 1902. 
P a u l  D u n k e r  in R o h e n l i m b u r g  i. Westf. Ge- 
gossene Windform mit KUhlwasserraum.

Die Windform ist mit einer Blecheinlage ver- 
sehen, welche das Austreten des Kuhlwassers bei Be- 
schiidigung des Riissels yerhindern soli.
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KI. 7 f, Nr. 147 901, vom 13. August 1902. 
C. L. R. S a b l o w s k y  i n  H a m b u r g .  Yerfahren 
zur Herstellung von GufikernstUtzen.

Ein stabartiger Korper aus Walzmaterial wird 
durch Walzen^und notigenfalls durch nachtragliches

Stanzen in eine aus Platten a und dickeren Stabchen b 
bestehende Stabform gebracht. Durch Aufbiegung 
der Stabchen sowie gegebenenfalls durch Zersclineiden 
der Platten werden zickzackformige Kernstiitzen jo 
mit einer oder mehreren Kopfplatten o , mehreren 
FuBplatten und dickeren Tragstegen 6 hergestellt.

KI. 7 a, Nr. 146 710, vom 16. Juli 1902, Zusatz 
zu Nr. 115617 (vergl. „Stahl und Eisen" 1901 S. 475). 
A m e r i c a n  U n i v e r s a l  Mi l i  C o m p a n y  i u 
N ew Yor k .  Fiihrungsvorrichtung an IYalzwerken zur 
Herstellung von projiliertem Walzgut.

GemaB dem Hauptpatente sind die Richtschienen a, 
welche nach jedem Durchgangc des Walzguts schneller 
ais die Seitenwalzen und Fuhrungsschienen r einander 
geniihert werden, um im Gehause c befestigte Zapfen

drelibar. Hieraus ergibt sich der Ubelstand, daB die 
Schienen a bei ihrer Einstellung eine zueinander ge- 
neigte Lage bekommen, indem ihre inneren Enden 
konvergieren. Hierdurcli ist die GroBe der Einstellung 
stets von der Lange der Schienenarme und der Lage 
des Drehpunktes abhangig.

Dies wird gemiiB dem Zusatzpatente dadurch be- 
seitigt, daB die Drehpunkte d der Richtschienen o 
nicht mehr fest, sondern verschiebbar gelagert werden, 
und zwar in Lagern e, welche gleichzeitig mit den 
Vertikalwalzen f  durch die Scliraubenspindel g ein- 
gestellt werden.

Die auBeren Enden der Sohiencn a werden wie 
nach dem Hauptpatent durch die Spindel h bewegt. 
Um den Richtschienen beim Einstellen eine nach 
innen konvergierendo Lage zu geben, damit das 
Walzgut allmahlicli zwischen ihnen gerichtet wird, 
werden die inneren Schienenenden nach jedem Durch- 
gange des Walzguts langsamer ais die auBeren ein
ander genahert, so dafi sie vor Beginn des Walzens 
einen geringeren Abstand ais die auBeren Schienen- 
enden yoneinander haben.

KI. 24c, Nr. 14S4‘2<>, vom 2. Dezember 1902. 
J o s e f  S c h l o r  in H e l l z i e h e n ,  Post Langenbruck, 
Oberpf. Yerfahren zur Herstellung von Heizgas.

Die im Gaserzeuger dargestellten Gase werden in 
zwei Strome geteilt, von denen einer den Brennstoff

bis zu einer bestimmten Hohe durchzioht und vor- 
warrnt, wahrend der andere Strom in verscliiedenen 
Hohen abgefiihrt wird und mit Hilfe von Wiinne- 
austausch-Yorrichtungen Luft und Wasser erwarmt.

Ó sterreichische Patente .

KI. 18 b, Nr. 15 801, vom 10. Februar 1902. O t t o  
T h i e l  in L a n d s t u h l ,  Rheinpfalz. Yerfahren zur 
Herstellung beliebiger Mengen corgefrischten Metalls 
in ununterbroclienem Betriebe behufs weiterer Yer- 
arbeitung auf Eisen und Stahl.

Das Verfahren bezweckt, durch Abkiirzung der 
Chargeudauer auf etwa eine Stunde in eiuem einzigen 
Herdofen die ganze Erzeugung groBer Hochofen- 
anlagen vorzufrischen und an Konverter oder Martin
ofen abzugeben.

Das fliissige Roheisen wird in einem mit mehreren 
in yerschiedenen Hohen gelegenen Absticlien ver- 
sehenen Herdofen unter Zusatz von entsprechendem 
vorher erhitztem Erz- und Kalkzuschlag so weit ge- 
frischt, daB das Silizium vollstiindig, Phosphor und 
Mangan nahezu vollstandig, und Kohlenstoff zu un- 
gefiihr einem Drittel entfernt werden. Dio Halfte des 
Eisenbades wird dann samt der gesamten Schlacke 
abgestochen und nach Abscheidung der letzteren zur 
weiteren Verarbeitung einem Konverter oder Martin
ofen iibergeben. Zu der im Ofen znriickgebliebenen 
Halfte des fliissigen hocherhitzten Metalls (etwa 
1700° C.) wird nun wieder die Halfte d e B  Gesamt- 
Roheiseneinsatzes gegossen und in mehreren Teilen 
die letzterem entsprechende Menge von yorerhitztem 
Kalk und Erz. Unter diesen Umstanden erfolgt das 
Vorfrischen innerhalb einer Stunde. Wahrend des 
Abstechens bleibt die Gasfeuerung in vollem Betrieb.

P a te n te  der Ver. S taa ten  A m erikas.

Nr. 728501. H e r m a n n  G. C. T h o f e h r n  in 
P a r i s .  Yerfahren zur Herstellung eon Stahl.

In einen Gasherdofen iibliclier Einrichtung wird 
entweder fliissiges GuBeisen eingetragen oder festes 
GuBeisen geschmolzen. Auf die Oberflaclie des 
Bades werden durch in den Herdraum eingefiihrte, 
sclirag gerichtete Blasrolire e Mischungen von Luft, 
Dampf, zerkleinertem Kalk und Kohlenwasserstoffen 
geblasen, und zwar in der Richtung von Tangenten

zu einem um den 
Herdinittelpunkt ge- 
dacliten wagerechten 
Kreis. Es entsteht da
durch in dem Schmelz- 
bade eine Wirbel- 
bewegung; in der 
Mitte kommt immer 
neues Metali mit den 
aufgeblasenen, oxy- 

dierenden Gas- 
mischungen in Be
riihrung, wogegen die 

gebildetenSchlacken nach auBen getrieben werden, wo sie 
den Rand der Badoberflache schUtzend bedecken. Der 
Herd kann eino neutrale oder basische Auskleidung, wie 
aucli solche von reinem Chromerz erhalten. Der durch 
die Rohre a zugofiihrte Dampf wird in den Schlangen 
b iiberhitzt und stromt durch die biegsamen Rohre c 
in die Blasrohre e, saugt hier Luft an und wird mit 
besonders zugefuhrten Kohlenwasserstoffen gemischt. 
Letztere werden zur Erhohung der Temperatur im Ofen 
zugesetzt. Der Kalkstaub wird aus Tnchtem f, dereń 
Halsrohre in Schiitze der Diisen e miinden, in ge- 
regelter Menge dem Dampfstrom zugemischt.
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S t a t i s t i s c h e s .

Einfuhr und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

E i n f u h r  
Jan u ar-April

A u s f u h r
Januar-April

' 1903 1904 1903 1901
Erze: i t t t

Eisenerze, stark eisenhaltige Konverterschlacken 1 236 540 1 684 146 1 112 388 1154 081
Schlacken von Erzen, Schlacken-Filze, -Wolle . . 306 055 287 057 4 879 7 727
Thomasschlacken, gemahl. (Tliomasphośphatmehl) 39 761 48 306 37 237 44460

Roheisen, Abfdlle und Halbfabrikate:
Brucheisen und Eisenabfillle.................................... 15 545 20 101 36 991 26 294
R o h e is e n ...................................................................... 34 101 53 714 171 533 73 707
Luppeneisen, Rohschienen, B 15cke......................... 847 3 846 241 979 148 958

Roheisen, Abfalle u. Halbfabrikate zusammen 50 493 77 661 450 503 248 959
Fabrikale wie Fassoneisen, Scliienen, Bleche 

n. s. w .:
Eck- und W inkeleisen................................................. 36 535 128 994 114 970
Eisenbahnlaschen, Schwellen etc............................... * 10 8 20 309 20 221
U nterlagsp la tten ......................................................... 10 4 1 704 3 647
Eisenbahnschienen..................................................... 13 49 146 542 78 197
Schmiedbares Eisen in Staben etc., Radkranz-,

Pflugschareneisen..................................................... 7 343 7 482 125 222 105 750
Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, roli 514 453 92 549 85 666
Desgl. poliert, gefirnifst etc......................................... 443 522 3 801 5 589
Weilsblech ..................................................................... 7 364 5 354 51 33
Eisendraht, r o l i ......................................................... 2108 2106 52 992 58 813
Desgl. verkupferl, verzinnt etc................................... 442 462 29 699 37 066

Fassoneisen, Scliienen, Bleche u. s. w. im ganzen 18 283 16 975 601 863 509 952
Ganz grobe Eisenwaren:

Ganz grobe Eisengufswaren ..................................... 2 599 2 645 16 225 15 621
Ambosse, Brecheisen etc............................................. 184 180 2 607 3 688
Anker, K e t t e n ............................................................. 331 341 382 409
BrCcken und B rilckenbestandteile........................ — 845 2168
D rah tse ile ..................................................................... 46 44 1357 1 185
Eisen, zu grob. Maschinenleil.etc. roli vorgeschmied. 43 58 1226 1 061
Eisenbahnachsen, Rader etc....................................... 152 ' 99 14 754 16 982
K anonenrohre.............................................................. 10 1 94 21
ROhren, gewalzte u. gezog. aus schmiedb. Eisen roh 3 429 4 367 18 000 22 686

Grobe Eisenwaren:
Grobe Eisenwar., n. abgesclil., gefirn., rerzinkt etc. 2 858 ■2135 42 306 42 800
Messer zum Handwerks- oder hauslichen Gebrauch,

unpoliert, unlackiert1 ......................................... 108 138 — —

Waren, e m a illie rte ................................................. .... 111 108 7 719 8 015
, abgeschliffen, gefirnirst, verzinkt . . . . 1777 2 016 26 900 29 197

Maschinen-, Papier- und Wiegemesser1 ................. 65 75 — —
Bajonette, Degen- und SSbelklingen1 .................... 1 — — —
Scheren und andere Schneidewerkzeuge . . . . 51 63 — —
Werkzeuge, eiserne, nicht besonders genannt . . 
Gescliosse aus schmiedb. Eisen, nicht weit. bearbeitet

97 115 902 1 033
1 — 50 24

D rahtstifte..................................................................... 29 5 17 196 20 297
Geschosse ohne Bleimiintel, weiter bearbeitet . . — — 207 1
Schrauben, Schraubbolzen etc................................... 77 109 1430 2 212

Felne Eisenwaren:
Gufswaren ................................................................. 274 245 2 722 3195
Geschosse, vernickelt oder mit Bleimanteln, 

Kupferringen ......................................................... 1 1 150 102
Waren aus schmiedbarem E is e n ............................ 518 545 6 858 8104
Nahmaschinen ohne Gestell etc................................. 530 822 2 285 2 439
Fahrrader aus schmiedb. Eisen ohne Verbindung 

mit A ntriebsm aschinenFahrradteile aufser
Antriebsmaschinen und Teilen von solchen . . 77 93 1293 1 632

Fahrrader aus schmiedbarem Eisen in Verbindung
mit Antriebsmaschinen (Motorf&hrrader) . . . 13 22 16 37

1 Ausfuhr unter „Messerwaren und Schneidewerkzeugen, feine, aufser chirurg. Instrumenten'1.
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E i n f u h r
Januar-April

A u s f u l i f
Januar-April

1903 1904 1903 1904

Fortsetzung.
Messerwaren und Schneidewerkzeuge, feine, aufser 

chirurgischen In s tru m e n te n ................................

Gewehre fiir Kriegszwecke........................................
Jagd- und Luxusgewehre, G e w e h rte ile ................
Nah-, Stick-, Stopfnadeln, Nahmaschinennadeln .
Schreibfedern aus unedlen M e ta l le n ....................
Uhrwerke und U h rfu rn itu re n .................................

t

24
43

1
37

6
58
13

t

34
69

1
40 

3
41 
18

t

2 487 
24 
24 
52 

346 
17 

280

t

2 873 - 
56 

275 
43 

421 
18 

352
Eisenwaren im ganzen 13 564 14 433 168 754 186 947

Mngchlucii:
Lokomotiveti.................................................................
Lofcomobilen ..............................................................
Motorwagen, zum Fahren auf Schienengeleisen

„ nicht zum Fahren auf Schienen-
geleisen: Personenw agen.....................................

Desgl., a n d e r e .............................................................
Dampfkessel mit R o h r e n .........................................

ohne „ .........................................
Niibmaschinen mit Gestell, flberwieg. aus Gufseisen 
Desgl. uberwiegend aus schmiedbarem Eisen . .

247
‘293

20

195 
• 21 
113 
25 

1 673 
14

347
257

7

248
27
39
50

1524
17

5 329 
1683 

153

175 
65 

1054 
453 

2 482

4 959 
1 883 

500

416
214

1 379 
473

2 840

Andere Maschinen nnd Maschhionteile:
Landwirtschaftliche Maschinen .............................
Brauerei- und Brennereigerate (Maschinen) . .
MOllerei-Maschinen.....................................................
Elektrische Maschinen.................................................
Baumwollspinn-Maschinen........................................
W eberei-M aschinen................................................
Dam pfm aschinen.........................................................
Maschinen fQr Holzstoff- und Papierfabrikation
Werkzeugmaschinen .............................................' .
T u r b in e n .....................................................................
Transmissionen.............................................................
Maschinen zur Bearbeitung von W o l le ................
P u m p en .........................................................................
Ventilatoren fOr Fabrikbetrieb ................................
Gebl&semaschinen .....................................................
Walzmaschinen.............................................................
D am pfham m er.............................................................
Maschinen zum Durchschneiden und Durchlochen

von M etallen .............................................................
Hebemaschinen.............................................................
Andere Maschinen zu industriellen Zwecken . . .

2 973 
16 

182 
213

2 129 
1418 
1055

114
763

11
68

472
345

21
38

283
5

58
1039
3 248

3 334 
19 

235 
399

3 870 
1713 
1 577

107 
1 323 
. 87 

118 
222 
392 

14 
89 

235 
9

198
278

4 041

3 303 
792

1887
4 005 ■ 
1011
2 880 
7 435 
2 053 
6 518 

322 
955 

1420 
2 517 

146 
78

2 319
37

937
3 014 

16 755

3 510 
1314 
2 611
4 370 
1042 
2 490 
8 414
2 295 
7 719

739
987

1851
3 064 

251
66 

2 649 
123

1029 
2 976 

22 941
Maschinen, Uberwiegend aus H o l z .........................

» n G u fse ise n .................
„ n n schmiedbarem Eisen . 
„ „ „ ander. unedl. Metallen

540 
10 761 
2 908 

241

559 
14 8S7 
2 560 

253

564 
43 525 
13 953 

341

747 
53 953 
15 297 

441
Maschinen und Maschinenteile im ganzen . 17 052 20 776 69 778 83 105

Kratzen und Kratzenbeschlage......................... 35 43 136 146

Andere Fabrikate:
Eisenbahnfahrzeuge.............................................
Andere Wagen und S c h l i t te n ........................
Dampf-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz 
Segel-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz 
Schiffe fiir die Binnenschiffahrt, ausgenommen 

die von H olz.....................................................

O

48
54

2
1

46

29
77
7
1

27

4 674
38
2

29

8102
33
9
2

24
Zusammen: Eisen. Eisenwaren und Maschinen . t 99 427 129 888 1 291 034 1 029 109
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Referate und kleinere Mitteilungen.

Die ziikiinftigre E isenerzansfu lir Schw edens 
mul N orw egens.

Professor J. H. L. V o g t  in Kristiania hat sich 
nach der Zeitschrift „Affarsvarlden“ vom 20. Mai 
1904 iiber die zukiinftige Erzausfuhr Schwedens 
und Norwegens folgendermafien ausgesprochen: Die
wichtigsten Erzfelder fiir die sehwedische Ausfuhr 
sind zurzeit Grangesberg, von wo 550 000 bis 600 000 t 
jithrlich verschifft werden , ferner Gellivara mit einer 
Ausfuhr von rund einer Million Tonnen und Kiiruna- 
Luossavuia mit einer solchen von 1200000 t. Die 
Gesamtforderung aus allen drei Feldern, welche im 
weaentlichen aus Thomaserz besteht, wird im Ausland 
verhiittet. In Norwegen sind grofie, wenn auch iirmere 
Erzlager iu Dunderland (nabe dem Polarkreise) und 
in Siid-Varanger yorhanden. Im Dunderland - Iieyier 
wird man mit dem Abbau demnachst beginnen und 
erwartet bereits fiir das Jahr 1905 oder 1906 aus 
dieser Quelle eine Forderung von 750000 t. Die 
dortigen Felder sind vor kurzem von einer kapital- 
kriiftigen englischen Gesellschaft erworben worden, 
welche beabsichtigt, die 38 bis 40 °/o Eisen enthalten- 
den Erze mittels des Edisouschen magnetischen Auf- 
bereitungsverfahrens auf 67 bis 68 °/o anzureichern. 
Hierdurch soli gleichzeitig der Phosphorgehalt auf 
0,025 °/o herabgesetzt werden, so daB die Erze von 
schottischen und englischen Bessemerwerken yerarbeitet 
werden konnen.

Die Erzausfuhr aus den schwedischen und nor- 
wcgischen Hafen ist in den letzten Jahren betrachtlich 
gewachsen. Sie betrug im Jahre 1889 etwa 1,2 Mili. 
Tonnen, stieg aber in den Jahren 1901 und 1902 auf 
1750000 t. Die Steigerung im Jahre 1903 war be- 
deutend groBer, * da in diesem Jahre das erste Erz 
aus dem Kiirunafeld yerschifft wurde. Die Ausfuhr 
iiber Naryik allein wird bald den Betrag von l '/ j  bis
2 Millionen Tonnen erreichen, uud man kann unter 
Beriicksichtigung der Forderung aus den Dunderland- 
feldern fur"die Jahre 1905 oder 1906 mit 3 ‘/a Millionen 
Tonnen und fiir spiiter mit mindestens 4 Millionen 
Tonnen skandinayischer Erze rechnen.

Die Wichtigkeit des skandiuavischen Eisenerz- 
bergbaues fiir die europaische Eisenindustrie erhellt 
am besten aus dem Vergleich der obigen Zahlen mit 
denjenigeu der spanischen Ausfuhr, welche friiher den 
Markt beherrschte. In letzter Zeit wurden aus Spanien 
jahrlich 7'/s bis 8 Millionen Tonnen mit nur 50 °/° Eisen 
yerschifft. Da die schwedischen und norwegischen Erze 
im Durchschnitt 63% Eisen enthalten, so entsprechen
3 Millionen Tonnen sehwedischer Erze beziiglich ilires 
Eisengehaltes etwa 4 Millionen Tonnen spanischer 
Erze; in ein oder zwei Jahren wird daher die skandi- 
navische Ausfuhr die Halfte der spanischen erreicht 
haben, und es ist nach ErschlieBung weiterer Felder 
im nordlichen Skandinavien nicht unwahrscheinlich, 
daB der Norden Europas fiir die europaische Eisen
industrie dieselbeBedeutung erlangcn wird wie derSuden.

In  bezug auf den Absatz der genannten Fórder- 
mengen kann man annehmen, daB das skandinavische 
Bessemererz wie bisher in England und Schottland, 
das Thomaserz in Deutschland yerarbeitet werden wird. 
Da der grofiere Teil der Forderung aus reichen Thomas- 
erzen besteht, so hśingt der Umfang der Ausfuhr zu 
einem gewissen Grade von der Aufnahmefahigkeit 
Deutschlands (teilweise auch Osterreichs, Frankreichs 
uud Belgiens) ab. Eine Uberproduktion aus phosphor- 
haltigen Erzen ist daher moglich, wenn auch bei dem

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1904 Heft 4 S. 202.

Wachstum der deutschen Eisenindustrie nicht wahrschein
lich. Dagegen kann eine Uberproduktion an Bessemer
erz kaum eintreten, da dio Nachfrage nach diesem Erz 
so groB ist, daB auch eine Mehrforderung von einigen 
Millionen Tonnen leicht untergebracht werden kann.

G rolibritanu ieiis E isenausfnh r.

A lte isen ....................................
R o h e is e n .................................
SchweiBeisen (Stab-, Winkel-,

P ro f i l - ) .................................
Gufieisen, nicht besond. gen. 
Schinicdeisen, „ „ „
S c h ie n e n ................ ....
Schienenstiihle und Schwellen 
Sonstiges Eisenbahnmaterial . 
Draht und Fabrikate daraus . 
Bleche (Schiffs-, Kessel-, Kon- 

struktions- usw.) nicht iiber
•/a Z o l l .................................

Desgl. unter ’/s Zoll . . . .  
Verzinkte usw Bleche . . . 
Schwarzbleche zum Yerzinnen
Panzerplatten .........................
Yerzinnte B lec h e ....................
Bandeisen und Róhrenstreifen 
Anker, Ketten, Kabel . . . .  
Rohren und Fittings . . . .
Leitungsrohren.........................
Nagel, Holzschrauben, Nieten 
Schrauben und Muttern . . .
B ettstellen ................................
Radreifen, Achsen, Rader . . 
Blocke, yorgewalzte Blocke,

K nuppel................................
Stahlstiihe, Winkel, Profile
T rager.........................................
Fabrikate von Eisen u. Stahl, 

nicht besonders genannt . .
Insgesamt Eisen und Eisen

waren .....................................

Januar bis Mai

1903  

-  to n s

1904

to n s

61 591 63 897
496 648 358 950

48 474 45 865
24 423 22 515
34 571 24 811

281 252 206 902
18 575 13 505
32 053 30 693
25 009 23 921

54 308 43 800
15 976 17 084

147 982 160 004
26 212 27 289

867 —

125 686 141 631
14 832 14398
10 905 11361
26 556 26 635
41036 41493

8 306 8 689
5 016 6 318
7 271 6 028

14 413 17 243

9 022 1567
58 315 48 009
—■ 18 818

22 911 24 607

612 210 1 406 033

M angancrzforderung  iu don Y erein ig ten  S taa ten .
Nach amtlichen Berichten betrug die Manganerz- 

forderung der Vereinigten Staaten im Jahre 1902 
16 741 1, gegeniiber 12 187 t im Jahr 1901; es hat 
demnach eine Steigerung von 45541 stattgefunden. 
Dic Forderung yerteill sich auf die sechs Staaten 
Arkansas, Kalifornien, Georgia, Montana, Siid-Karo- 
lina und Virginien. Das beste Ergebnis lieferte der 
Staat Montana mit einer Produktion von 9000 t.

S ta tis tik  (ler obersch lesischen  B erg- und H u tten 
w erke  fiir das J a h r  1903.

Im AnschluB an die in Heft 7 bereits mitgeteilten 
yorliiufigen Ergebnisse entnehmen wir dem nunmehr 
erschienenen statistischen Jahresbericht des „Ober- 
schlesischcn Berg- und Iluttenmannischen VereinsK 
iiber die Erz- und Kohlenforderung sowie die Er
zeugung der Eisen- und Stahlindustrie im Jahre 1903, 
unter Beifiigung der entsprechenden Zahlen des Vor- 
jahres, folgende Angaben :
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A. S te  i n k o  h i e n  - u n d  E i s e n e r z  g r u b e n .

F o r d e r u n g  in  T o n n e n W e r t in  M ark A n z a h l  d e r  A r b e ite r

1902 1 903 1 902 | 1903 1902 1903

Steinkohlengruben ..................................... 24 470 788 25 235 649 186 318 789 1 186 531 121 80 038 82 327
E isenerzgruhen ......................................... 391 499 329 465 2 595 272 | 2 168 658 2 724 2 499

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

E r z e u g u n g  in  T o n n e n  

1902 | 1903

W e r t  In M ark  

1902 | 1903

A n z a h l d e r  A r b e ite r  

1902  | 1903

Kokshochofen und Holzkolilenhochofen .
Eisengiefiereibetrieb.................................
Schweifi- und Flufieisenfabrikation . . 
Draht-, Drahtstifte-, Nagel-, Ketten-, 

Springfedern- und Rohrenfabrikation . 
F rischhu ttenbetrieb .........................

716 672 
82 652 

786 821

77 321 
U l

770 162 
86 234 

840 023

84 130 
94

38 071 805 
10 157 627 
89 085 401

16 006 906 
20 442

41 590 337 
10 530 723 
93 938 768

17 833 470 
16 093

4 016
2 854 

18 081

3 887
7

4 075 
2 964 

17 914 
4 261

10
Zusammen 1 663 577 1 780 643 153 342 181 163 909 391 31 820* 31 936*

Kolii o und KI sen in  Hosnien und d e r  H erzcgow ina 
im  Jn lire  1903.

Nach den amtlichen Berichten wurden in Bosnien 
und der Herzcgowina im .Jahre 1903 114059 t Eisenerz, 
147 t Chromerz, 45S8 t Manganerz und 4G7 962 t 
Braunkohle gefordert; im Eisenhiittenhetriebe wurden 
39833 t Roheisen, 1944 t Gufiwaren, 16627 t  Walz- 
eisen und 17 678 t Martinblocke hergestellt; beim 
Eisensteinhergbau waren 339, auf den Eisonhiitten 862 
uud beim Mineralkohleubergbau 1682 Arbeiter be- 
schiiftigt. Das einzige Eisenwerk von Bedeutung be
findet sieh in Vares. Dasselbe forderte im eigenen 
Bergbaubetriebe 113380 t  Eisenerz, wovon 68804 t 
an die eigenen Hochofen und 40000 t via Bosn- 
Brod und Metkovich abgesetzt wurden. Die Anzahl 
der Bergarbeiter betrug 286, dereń Durchschnitts- 
yerdienst fiir die Schicht 214 h. In zwei Hochofen 
wurden 39 716 t Roheisen erblasen, wovon 17 572 t 
Weifieisen, 13851 t Giefiereieisen und 8293 t Mangan- 
eisenlegierungen waren. In der Giefierei wurden 
1944 t Gufiwaren hergestellt. Die unter staatlieher 
Yerwaltung stehende Gewerkschaft Bośnia liefeite die 
oben angefiihrten Mengen Manganerz und Chromerz, 
ferner auch Kupfer und Quecksiiber.

(N a c h  d e r  „ Ó ste r r . Z e its c h r if t  fu r  B e r g -  u n d  
H Q tte n w e a e n u yoiu  2 8 . M a i 1 901 .)

Die englisehe Eisenindustrie.
(F o r ts e t z u n g  v o n  S e ite  6 67 .)

Nach einer Mitteilung von C. K i r c h h o f f ,  dem 
Herausgeber des „Tron Age“, haben die Gestehungs- 
kosten fiir amerikanisches Roheisen in dem Zeitraum 
von 1889 bis 1898 die folgenden bemerkenswerten 
Anderungen erlitten. (Die Kosten des Jahres 1889 
=  100 gesetzt.)

1898
Tagliche E rz e u g u n g ............................. 167,7
Erz
K o k s .................................................
Lóhne .............................................
Allgeineinkosten.............................
G esam tkosten .................................
Durchschnittlicher Yerkaufspreis . 
Durchschnittlicher Yerdienst . . .

79
64
52
33.4
63.4 
61,2 
47,9

Eine recht unbefriedigende Entwicklung hal in 
England das basische Verfahreu genommen; die Er
zeugung von Thomasroheisen aus englischen Erzen hat 
noch in keinem Jahr den Betrag von einer Million 
tons erreicht, was um so bedenklicher ist, ais die 
heimische Forderung yon Hamatit von Jahr zu Jahr

abnimmt und wahrscheinlich auch in Zukunft weiter 
abnehmen wird. Die Aussichten, Bessemerroheisen 
nur aus englischen Erzen zu erblasen, werden immer 
schwiicher und damit wachst die Notwendigkeit, 
fremde Erze einzufiihren. Dies wiirde ja  an und fiir 
sich kein grofier Scliaden sein, wenn diese Erze in 
grofien Mengen und zu billigen Preisen zu beschaffen 
waren. Sie stellen sich aber im Gegenteil teurer ais 
vor 20 Jahren und einige dor besten Bezugsąuellcn 
sind nahezu erscbopft. Die Schuld fiir die langsame 
Entwicklung des basischen Prozesses trifft, nach dem 
Verfasser, die englischen Abnahme - Ingenieure, 
die auf der Lieferung von saurem Materiał be
stehen und von der Verwendung basischen Stahls in 
einer Weise abschrecken, iiber die man sich in anderen 
Liindern lustig macht. Sie glauben hierbei das Inter
esse ihrer Kunden und Arbeitgeber zu wahren, be- 
riicksichtigen aber nicht, dafi sie dadureh das natiir- 
liche Wachstum der englischen Eisenindustrie be- 
hindern.

B e d i n g u n g e n  f i i r  d i e  S t a h l e r z e u g u n g .  
Gegenwiirtig liefern die Vereinigten Staaten allein 
150mal mehr Stahl, ais im Jahre 1850 in der ganzen 
Weit hergestellt wurde, und die heutige Welterzeugung 
tibertrifft die damalige um das 340fache. Die Kosten 
fiir die Umwandlung von Roheisen in Stahl betragen 
in einem typisclien englischen Bessemerwerk, w'elches 
eigenes Roheisen verarbeitet, 17 s l i d ,  wahrend sich 
die Kosten fiir die Verarbeitung der Stahihlocke zu 
Sehienen auf 19 s 6 d stellen. Hierbei entfallen an 
Lohnen auf die Blocke 2 s 10 d und auf die Sehienen 
6 s 10 d. Der Aufwand fiir Spiegeleisen, Ferromaugan, 
Schienenenden, Schrott, Reparaturen, Vorrate, Walzen 
und Werkzeuge wird zu 10 s 7 d  augegeben. Der Ge- 
samtaufwand an Lohnen vom Erz bis zur fertigen 
Schiene stellt sich auf. 13 s 8 d fiir die Tonne 
Sehienen. Die nachstehende Tabelle gibt eine Zu- 
sammenstellung der Gestehungskosten fiir englischen 
Stahl:

8 d
Roheisen .....................................................55 6
S tah lb lo ck e ................................................. 76 0
Stahlschienen.................................................96 0
Difterenz zwischen Roheisen und Blocken 17 11

„ „ Blocken und Sehienen
Lohne auf die Tonne Roheisen................

» « ,, B locke....................
„ „ „ ,, Sehienen................

Feststehende Unkosten auf die Tonne 
Roheisen.................................................

19
4
2
6

6
4

10
10

1 6

* Unter Hinzurechnung der in Nebenbetrieben be- 
schaftigten Arbeiter in 1902 2975, in 1903 2712.
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Feststehende Unkosten auf die Tonne a d
Scliienen................................................. 1 6

Vorriite und Allgeineiukosteu auf die Tonne
Roheisen................................................. 6 0

Vorriite und Allgemeinkosten auf dio Tonne
Blocke..................................................... 6 0

Vorriite und Allgenieiukosten auf die Tonne
Scliienen.................................................. 2 10

Die jahrliche Stahlerzeugung Englands ist gegen- 
wiirtig um etwa 3 Millionen Tonnen geringer ais die 
deutsche und ungefahr 10'/a Millionen Tonnen ge
ringer ais die amerikanische. — In neuerer Zeit hat 
der MartinprozeB betrachiliche Fortschritte gemacht, 
wahrend die Erzeugung von Bessemerstahl in den 
letzten 15 Jahren nicht mehr gewachsen, sondern 
liinter den vor dieser Zeit erzifilten Leistungen zuriick- 
geblitben ist. J e a n s  untersucht hierauf die Frage, 
warum man in Cleveland, Wales und Lanarkshire 
Blocke, Kniippel usw. nicht zu einem ebenso billigen 
Preise herstellt, ais man fiir das aus dem Ausland 
eingefiihrte Halbzeug bezahlt, zumal man in den ge- 
nannten Distrikten iiber ein billigeres Roheisen ver- 
fiigt ais in Doutscliland oder Pittsburg. Er konunt 
dabei zu dem Ergebnis, daB nicht der Preis des Roh
eisens, sondern die Massenerzeugung fiir die Herab- 
setzung der Gestehungskosten entscheidend ‘ist und 
daB es in dieser Beziehung darauf ankoinmt, einen 
moglichst groBen aufnahmcfiihigcn Markt zu besitzen. 
Der amerikanische Stahlfabrikant ist, wie weiter aits- 
gefiihrt wird, mit groBerer Hartniickigkeit und besse- 
rem Erfolg -ais sein englischer Mitbewerber bemiiht 
gewesen, die Allgemeinkosten in der Stahlerzeugung 
zu ermiifiigen. Im Jahre 1900 stelltcn sich dieselben 
nach den amtlichen Schiitzungen bei einer Erzeugung 
vou rund 15 Millionen Tonnen Stahl auf 10 s 6 d die 
Tonne, wobei Pacht, Zinsen, Versicherung und Ge- 
hiilter eingeschlossen sind. Wiire die Erzeugung lialb 
so groB gewesen, so wurden sieli diese Generalunkosten 
wahrscheinlich nahezu verdoppelt haben. Wieviel 
hierauf ankommt, geht aus dem Umstand hervor, daB 
die in Amerika bei der Herstellung von rund 
15 Millionen Tonnen gezahlten Arbeitslohne nur das
1 '/z fache der stilndigen Generalkosten betragen. In 
England ist es schwieriger ais in Amerika oder 
Deutschland, die Eisen- und Stahlwerke bestandig zu 
beschiiftigen, weil einerseits der heimisclie Markt viel 
unsicherer ist und anderseits ein groBerer Prozentsatz 
der Erzeugung auf ausiiiiidischen Miirkten abgesetzt 
werden muB, dereń Aufnahmefahigkeit gleichfalls 
starkem Wechsel unterworfen ist. Die englische 
Stahlindustrie hat in den letzten Jahren schwere 
Zeiten durchgemaeht. Dies trifft besonders fiir die 
Bessemerwerke zu , da das Bessemerverfahren zum

frofien Teil durch das Martinverfahren verdriingt wor- 
_en ist. In keinem andern Lande, mit Ausnahme von 

Osterreich, ist dies in gleichem Mafie der Fali ge
wesen. Die Schwierigkeit, geuiigend Auftriige fiir 
Bessemerstahl zu erhalten und dadurch die Ge
stehungskosten auf das erforderliche MaB lierab- 
zusetzen, hat die Schliefiung einer Anzahl englischer 
Bessemerwerke veranlaBt. Martinwerke haben im all
gemeinen bessere Ergebnisse erzielt, wobei aber nicht 
zu vergessen ist, daB die Leistungsfahigkeit derselben 
jetzt wahrscheinlich auch mindestens doppelt so groB 
ais die Nachfrage ist.

Charakteristisch fiir das deutsche Eiseuhiitten- 
wesen und wahrend der letzten sechs Jahre auch fiir 
die amerikanische Eisenindustrie ist die Ausbreitung 
des basischen Yerfahrens. In Deutschland stellt sich 
die Erzeugung von basischem .Stahl auf 7‘/j Millionen 
Tonnen gegen etwa 1 Million Tonnen in England. 
Das Waclistum der Erzeugung von basischem Stahl 
in den Yereinigten Staaten ist durch die folgenden 
Zahlen gekennzeichnet.

E r z e u g u n g  
v o n  b a s is c h e m  

I to h e is e n  

t

E r z e u g u n g  
v o n  b a s is c h e m  

M a r tin s ta h l

t

Y e r h ftltn is  
v o n  R o h e is e n  

zu  S ta h l

in  °/o

1897 . . . 565 192 1 075 940 52,7
1898 . . . 798 011 1 594 523 50,1
1899 . . . 1 000 794 2 113 713 47,4
1900 . . . 1 089 534 2 585 812 42,1
1901 . . . 1 472 032 3 676 897 40,0
1902 . . . 2 071 207 4 568 478 45,2

Die DilFerenz zwischen Roheisen- und Stalil- 
erzougung ist groBtenteils auf den Verbrauch von 
Sclirott zuriickziifuhreii, weleher indessen seltener zu 
werden beginnt, so daB die amerikanisclien Martin
werke sich nicht nur mit weniger Sclirott begniigen, 
sondern fiir denselben auch den vollen EiBenwert be- 
zahlen miissen.

Die Kosten der Stahlerzeugung sind in den 
meisten Fallen in Amerika bedeutend niedriger ais in 
England. Besonders sind die Ausgaben fiir Loline 
trotz der hohen Bezahluug verhiiltuismaBig sehr ge- 
ring. In einem amerikanisclien Stabeisenwalzwerk 
betrugen dieselben auf die Tonne Stabeisen 4 s, auf 
die Tonne Kniippel weniger ais -1 s. Bei Scliienen 
machen die Loline durchschnittlich nicht mehr ais 
65 %  von dem aus, was man in England dafiir be- 
zalilt. Bei den Fertigerzeugnissen fallen die Lohne 
starker ins Gewicht ais bei dem Halbzeug, immer 
aber ist der Umstand ausschlaggebend, daB die Er
zeugung einer gegebenen amerikanisclien Anlage zwei- 
bis drei mai grofier ist ais die einer entsprechenden 
Anlage in Europa, wahrend man anderseits mit der 
Hiilfte oder zwei Drittel der Arbeiterzahl auskoinmt. 
Die Industrial Coinmission hat seinerzeit die dureb- 
schnittlichen Kosten fiir die Umwandlung von Roh
eisen in Stuhlkniippel zu Gs 6 d  und die durch
schnittlichen Insgeineinkosten zu 3 s  angegeben, aber 
das ist fiir die besten Anlagen viel zu hoch gegriffen. 
Es wird den englischen Eisenindustriellen ott zum 
Vorwurf gemacht, daB sie nicht geniigend Unter- 
nehmungsgeist besitzen, um so grofie und leistungs- 
fiihige Werke zu bauen, wie sie in den Vereinigten 
Staaten iiblich sind und auch in Deutschland in ge- 
wissern (Jmfang errichtet werden. Einige ainerika- 
nische Hochofen liefern 200000 bis 2200001 Roh
eisen jahrlich, wahrend die durchschnittliche Er
zeugung eines englischen Hochofens nicht mehr ais 
28 0001 betragt; anderseits ubersteigon die Kosten 
eines englischen Hochofens im Durchsclinitt nicht den 
Betrag von 25Ó00.C, wogegen manehe amerikanische 
Hochofen mit vollstandiger Ausriistung iiber 200000 X  
kosten. Die .Tahreserzeugung eines amerikanisclien 
Konverterpaares oder Walzwerks iibertrifFt diejenige 
einer entsprechenden englischen Anlage gewohnlich 
uindas Dreifache. Dementgegen muB man aber beriick- 
sichtigen, daB die englische Eisenindnstrie gar nicht 
in der Lage sein wiirde, eine so gewaltige Erzeugung, 
wie sie. manehe amerikanische Werke liefern, uuter- 
znbringen, da der englische Markt jahrlich nur 3 bis 
3'/2 Millionen Tonnen Stahl verbraucht, wahrend die 
Aufnahmefiihigkeit des amerikanisclien Marktes in 
demselben Zeitraum 15 Millionen Tonnen betragt. 
Die Uberlegenheit der Amerikaner in bezug auf die 
MasSenerzeugung von Stahl ist teilweise der passen- 
deren Zusammensetzung des zur Stahlerzeugung ver- 
wendeten Roheisens, teilweise den besseren Be- 
schickungsmethoden und schlieBlich auch der Yer- 
wendung von fliissigem Roheisen zuzuschreiben.

Bei der Erzeugung von Blechen rechnet man in 
Amerika mit einem Aufwand von 3 s 6 d fiir Lohne, 
bei einer durchschnittlichen Leistung von 2251 in der 
Schicht. Ein Walzwerk in Homestead lieferte 1049 t 
geschnittener Bleche in 24 Stunden, was einer Ge-
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samtleistung von 815 0001 in 300 Arboitstagen ent- 
spricht. Kin 40zolliges Bloekwalzwerk auf den 
Jllinoia-Werken in Chicago erzeugt jahrlicli 200000 
bis 2500001. Derartige grofie Walzwerksleistungen 
kann die englisehe Industrie nicht aufweisen und dies 
liegt, wie Jeans ausfiihrt, daran, daB die Amerikaner 
mit einem Geriist diejenige Arbeit leisten, welclie sieli 
in England auf zwei Geriiste verteilt. In einem eng
lischen Blechwalzwerk sind die Fertigwalzen un- 
beschiiftigt, wenn die Yorwalzen arbeiten, und um- 
gokehrt. In einem amerikanischen Walzwerk stellt 
man eine zweite Maschine auf und verdoppelt dadurch 
die Erzeugung, ohne die Kosten in demselben Ver- 
hiiltnis zu steigern. Auch sind alle Walzwerksanlagen 
mit Kaltrichtnmschinen versehen.

Das in der amerikanischen Eisenindustrie an- 
gele^o Kapitał betrug nach den amtliehen Schiitzungen 
im jahre 1900 2 £  fiir die jahrlich erzeugte Tonne 
Roheisen und etwas iiber 5 £  fiir die Tonne Stahl. 
Die Gesamtsumme stellte sich in dem augegebenen 
Jahr auf 118 Millionen £ .  In der folgenden Tabelle 
sind die die Stahlerzeugung betreffenden Zahlen nach 
der amtliehen Schiitzung des Jahres 1900 zusammen- 
gestellt:

G esam terzeugung............................. 15 040 000 t
M ateria lkosten ................................. 390 568 000 g
L o h n e .................................................  102 238 000 g
Allgemeine U n k o s te n ..................... 24 795 000 g
Pacht, Steuern, Zinsen, Yersicherung 24 300 000 g
Beamte ............................................. 9 422 000 g
Generaldirektoren............................  6 632 000 $
Wert der E rzeugnisse ....................  596 689 003 £
Investiertes K a p ita ł ......................... 441 795 000 g

Die auf der Eisenindustrie ruheuden Lastcn in 
Gestalt von Pachten, Steuern, Yersieherungen und 
Wohlfahrtseinrichtungen sind nach Jeans Meinung im 
ganzen genommen in England groBer ais in Deutsch
land oder Amerika; wenngleich auf einzelnen Ge
bieten die Belastung in anderen Liindern wesentlieh 
groBer sei, wie z. B. in Deutschland durch die Ar- 
beiteryersicherung. Anderseits seien in den Yer
einigten Staaten die Lohne bedeutend hoher.

Ein wesentliches Hindernis fiir die Entwicklung 
der englischen Eisenindustrie bildete bis vor kurzem 
der Mangel an Normalprofilen und einheitliclien 
Liefernngsyorschriften, ein Ubelstand, der jetzt infolge 
der Bemiihungen der Iron Trade Association und der 
Institution of Civil Engineers beseitigt worden ist. 
Da man dabei die Anzahl der Profile vermindert und 
manche zweekentsprechenderen Profile geschaffen hat, 
so ist diese Reform fiir das englisehe Eisenhiitten- 
und Ingenieurwesen doppelt forderlich gewesen. Unter 
dem alten System hatten die Profileisen liefernden 
Werke eine ęroBe Anzahl von Walzen im Yorrat zu 
halten, was m groBen Anlagen eine Ausgabe von 
25 000 bis 50 000 £  yerursachte; auBerdem muBten 
sich die Werke dazu verstehen, vorkommendenfalls 
alle moglichen neuen Profile zu walzen, wie sie von 
phantastisch oder eigenwillig veranlagten Ingenieuren 
bestellt wurden, ein Umstand, der mit grofien Weit- 
liiufigkeiten und Kosten fiir beide Teile verkniipft 
war. Diese Verhaltnisse gehoren der Vergangenheit 
au, heutzutage kann auch in England der Verbraucher 
bei normalem Geschaftsganę nur Normalprofile, er- 
halten: auch werden dieselben von den fiibrenden 
Eisenbahngesellschaften, der Admiralitiit, Lloyds Re
gister und anderen hervorragenden Kiiufern aus- 
schliefilich bestellt. Man hat berechnet, daB diese 
Reform fiir das englisehe Eisengewerbe eine jabrliche 
Ersparnis von 200000 bis 300,000 £  bedeutet.

Ais eiues der groBten Ubel fiir die englisehe 
Eisenindustrie bezeiclinet der Verfasser den weit- 
verbreiteten Mangel an Vertrauen auf die eigene Zu
kunft, welcher einerseits auf die Besorgnis vor dem

auslandisclien Wettbewerb, anderseits auf die Un
sicherheit des einlieimischen Marktes zuriickzufiihren 
ist. Hierzu kommt die Furcht vor den verderblichen 
Folgen der hiiufigen Streiks. In vielen Fiillen sind 
auch in friiherer Zeit zu reichlicho Dividendeu ver- 
teilt worden, so daB es jetzt an dcm niitigen Kapitał 
fur den Umbau der Werke fehlt. Ferner traten hinzu 
die Lasten, welche dem Eisengewerbe durcli die Eiu- 
konimensteuer und die lokalen Abgaben erwachsen. Die 
Einkommcnstener bezieht sich natiirlich nur auf die 
erzielten Uberschiisse und hat daher auf die Ge
stehungskosten keinen direkten EiufluB, wird ał)er 
nichtsdestoweniger ais sehr driickend empfunden. 
Noch mehr fallen die lokalen Abgaben ins Gewicht, 
welche vor 20 Jahren im nordlichen England 6 d fiir 
die Tonne Roheisen und etwa 1 s fiir dio Tonne ferti- 

er Eisen- und Stali lerzeugnisse betrugen, seitdeni aber 
etriichtlicli gewachsen sind. Hierhin gehort endlieh 

die an die Gruudbesitzer in den Erzfeldein zu ent- 
riclitendl Pacht, welche anf dem Umstand beruht, daB 
die Mineralschiitze in England, ebenso wie in den 
Vereinigten Staaten, nicht wie in Deutschland, Frauk- 
reich, und anderen Staaten Eigentum des Staates 
sind, sondern dem Besitzer des Bodcns gehoren. 
Man hat berechnet, daB die hierdureh verursach- 
ten Ausgaben sich in England auf 4 s 10 d auf die 
Tonne Roheisen stellen gegen 6 d in Deutschland 
und 8 d in Frankreich. In den Yereinigten Staaten 
dagegen wird in allen neuen Erzkonzcssionen im Lake 
Superiordistrikt und dem Pennsylvanischen Kolilen- 
becken eine Abgabe bis zu 2 s f. d. Tonne vorgesehen, 
so dafi sich die heutigen amerikanischen Verhiiltnisse 
in dieser Beziehung von der englischen nicht sehr 
unterscheiden. <For t«o tzung folgi.)

Yerband fiir dlc Kanalisierung der Mosel nnd 
der Saar.

Die am 12. Juni in Metz abgehaltene ordentliche 
Versammlung des Verbandes fiir die Kanalisierung der 
Mosel und der Saar nahm einstimmig folgende Reso- 
lution an: „Die heute am 12. Juni 1904 in Metz
tagende, stark besuchte Hauptversammlung des Ver- 
bandes fiir die Kanalisierung der Mosol und der Saar, 
in der anwesend sind Mitglieder des preuBischen 
Landtags und des reichsliindisclien Landesausschusses, 
Vertreter von Stadt- und Laudgemeinden vom Rhein, 
der Mosel und der Saar, von Handelsliammern, wirt- 
schaftlichen Yereinen uud anderen Korperschaften sowie 
viele Freunde des Unternehmens aus den Kreisen der 
Industrie, des Handels und der Landwirtschaft des 
westlichen Deutschlands, erkliirt, dafi die Kanalisie
rung der Mosel von Metz bis Koblenz und der Saar 
von Brebach bis Conz fiir Schiffe von 600 t aus wirt- 
schaftliehen und nationalen Griinden eine unabweis- 
bare Notwendi^keit ist und deshalb baldigst in Angriff

fenommen und so fortgesetzt werden mufi, dafi ihre 
ollenduntj gleichzeitig mit der Fertigstellung des 

Dortmund-Rhein-Kanals erfolgt. Die Versammluhg be- 
auftragt den Yorstand, diese Resolntion zur Kenntnis 
der inafigebenden Stellen zu bringen, und spricht 
gleichzeitig allen Freunden und Forderern der Sache, 
insbesondere den industriellen Werken in Lothringen, 
Luxemburg und den Saarbezirken fiir die Bereitwillig- 
keit, die Zinsgarantie zu iibernehmen,. ihren Dank 
aus. Die Versammlung bittet alle Intcressenten, nicht 
ruhen und rasten zn wollen, bis das grofie Werk 
vollendet ist.“ — Die Versammlung wahlte ais Ort 
der nachstjiihrigen Tagung Saarbriicken-St. Johann.

D ruckfeliler-Berichtigung.
Im letzten Heft ist auf Seite 620, Zeile 26 von 

oben anstatt Juli 1900 zu lesen: Juli 1903.
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F r i e d r i c h  S i e m e n s  f*
Am 24. Mai entschlief sunft und unerwartet in 

8oinerVilla zu Dresden dor lotzto der auf technischen 
Gebieteu hochberilhmten Bruder Siemons, Dr. ing. h. c. 
F r i e d r i c h  Si emens ,  nachdem er vor wenig Tagcn 
neugekriiftigt von einem erfolgreichen Aufenthalte in 
Abbazia zuriickgekehrt war.

F r i e d r i c h  S i emens  wurde 1826 zu Meuzendorf 
geboron, einem in dor Niiho Liibecks befindlichen groBen 
Paehtgute seines Vaters. Bis zu seinem 16. Lcbens- 
jalire besuchte er das Gymnasium zu Liibeck, wonach 
er, soinem Freihoitsdrange nachgebend, zur See ging. 
Nach wonigen .Jahren indos gal) er das Scemannslcbon 
wieder auf uud ging — 1848 — nach England, um sich 
mit der Einfiihrung der Telegraphcn-Apparato seines 
Bruders Werner — des verstorbenen Dr. Werner yon 
Siemens zu beschaftigcn. Da jedoch diesem seinem 
Unternehmen das in 
den lliindcn der Fa.
Wheatstone & Gooke 
befindliclio Monopol 
auf olektrische Tele- 
graphio im Wego war, 
so hatte er nur ge- 
ringen Erfolg und er- 
griff deshalb unter 
seinem Bruder AYil- 
holm -  dom vorstor- 
benon Sir William 
Siomens — dio Lauf
bahn oinos prakti- 
sehen Ingonieurs. Er 
erfand und yerwirk- 
lichto die Anwendung 
des Regeneratiyprin- 
zips auf Feuernngen, 
indem er dasselbe iu 
Verbiudung mit einer 
Vcrgasung des Brenn- 
stoffs auf Ofen iibor- 
trug und damit die 
Erzeugung hochster 

Temperaturen bei 
groBor Brennmate- 

rialersparnis er- 
reichte. Yielfach ist 
die Ansicht yerbrei- 
tet, ais sei der Rege- 
nerativgasofen eine 

emeinsame Erfin- 
ung der Briider 

Wilhelm und Frie
drich Siemens. Das 
ist nicht zutreffend. Wohl ist die Anregung zu 
dieser Erfindung insoforn durch Wilhelm Siemens 
beeinfluBt worden, ais letzterer die Regenerativ- 
Dampfmaschiue erfunden hatte. Jedoch ist die Uber- 
tragung des Regeneratiyprinzips auf Ofen, insbesondere 
auf industrielle Feuerungsanlagen, nach Mitteilung 
seines langjiihrigen Mitarbeiters, eine durchaus selb- 
stiindige Erfindung von Friedrich Siemens. Wenn aucli 
spiitere einschlagige Patente auf die Narnen vonAVilhelm, 
Werner, Friedrich Siemens, oder auch Wilhelm und 
Friedrich Siemens zusammen genommen sind, je nach
dem die geschiiftlichen Verhiiltnisse in den yerschie
denen Landeru dies wiinschenswert machten, so ist das 
erste und iilteste Patent auf den Regoneratiyofen in 
England Nr. 2861 vom 2. Dezember 1856 doch auf den 
Namen Friedrich Siemens allein genommen. Dio An- 
spriiche dieses Patents umfassen nicht nur den Re- 
generativofen mit Zugumkehr, sondern auch die spiiter 
„Recuperativofen“ genannte Konstruktion mit gleich- 
bleibender Zugrichtung. Die Erfindung des Regeneratiy- 
ofens hat bekanntlich die Erzeugung von Stahl auf

offenem llerd sowie diejenige von Glas in kontinuier- 
lich betriebenen Wannen ermSglicht. Welche Wich- 
tigkcit soitdem dio Herdstahlcrzeugung fiir das Eisen- 
liiittenwesen bekommen hat,  geht aus dem Umstand 
hervor, daB im Jahre 1902 in den 3 Laudera Amerika, 
Deutschland nnd England 11462096 t Martinstahl dar- 
gestellt worden sind, wovon 2550743 t auf Deutsch- 
land entfallen- Im Jahre 1903 lieferten Deutschland
2 892 993 t und England 3 174 068 t.

Nachdem sich Friedrich Siemens im Jahre 1864 
yerheiratet liatte, sicdelto er zuniichst nacli Berlin 
iiber, um von dort aus die Einfiihrung seines Ofen- 
systoms in Deutschland, Osterreich und im ostlichen 
Europa zu bew'erkstelligen, nnd begab sich alsdann nach 
Dresden, um dio von soinem verstorbcncn Bruder Hans 
botriebeno Glashiitte zu ubernehmen. Er erfand dort

den Wannenofen, wo- 
durch er der Ber 
griinder der modernen 
Glasfabrikation ge
worden ist.

Eine Vcrbessorung 
seines Regeneratiy- 
ofens erziolte Siemens 
in den 80er Jahren 
des yorigen Jahrhun- 
dorts durch Anwen

dung der freien 
Flammenentfaltung 

und der hohen Ge- 
wolbe. Die chemisch- 
kalorischen Studien 
von Hans von Jiiptner 
uud Friedrich Toldt 
zu Neuberg bestiitig- 
ten diejjberlogenheit 
dieser Ofen gegen die 
iilteren mit eingesenk- 
ten Gewolbcn.

Yor einigen Jahren 
fiihrte Friedrich Sie
mens cin neues Rege- 

nerativsystem fiir 
Ofen ein, welches er 
alsdasjenige derclie- 
mischen Regenera- 
tion bezeichnet. Das
selbe hat sich iiberaus 
schnell in allen indu

striellen Landern 
Eingang yerschafft. 
Diese neue Art von 

Ofen unterscheidet sich von der urspriinglichcn Art 
dadurch, daB bei jener nur Luftregeneratoren An
wendung finden, wahrend die Gasregeneratoren durch 
Einrichtungen ersetzt siud, die einen cheinischen Vor- 

ang zur lolge haben. Es wird namlieh ein Teil der 
eiBen Vcrbrcnnungsprodukte dadurch in Brcnngas 

umgewandelt, daB sie an Stelle kaltor Luft direkt 
unter die Roste des Gaserzeugers geleitet werden.

Friedrich Siemens ist ebenso der Erfinder der 
Regeneratiy - Gasbrenner und -Kamine, von denen 
erstere stark leuchtende Flammon, letztere eine inten- 
sive Wiirme geben, Wirkungen, welche zugleich mit 
einer Ersparnis bis zu zwei Drittel des fruheren Auf- 
wandes an Gas erlangt werden. Ferner sind ihm 
viele Erfindungen zu verdanken, welche mit der Glas- 
industrie im Zusammenhang stehen. Er besaB fiinf 
Fabriken in Sachsen nnd Bohmen mit iiber 4000 Ar- 
beitern, von denen seine drei Glasfabriken 1888 in 
eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden sind, 
dereń Aufsichtsrate Friedrich Siemens bis zum Jahre 
1901 angehort hat. Wahrend seine yornehmsten
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Leistungen auf dem Gebiet der Erfindungen und der 
Industrie zu suehen sind, hat er sich gleichermaGen 
durch fachwissenschaftliche Forsclmng ausgezciclinet, 
dereń Ergebnisse in Broschiiren niedergelegt wurden 
und Gegenstand von Vortriigen in wissenschaftlichen 
Gesellschaften hildeten. U. a. mogę hier erinnert 
werden an : „Erwarmung durch Strahlung11, „Yer-
teilung von Licht und Warnie", „Dissoziation und 
Verbrennung“, alles Gegenstande, die er sowohl aus 
theoretischen wie praktischen Gesichtspunkten behan
delt hat.

Am 23. April 1900 wurde Friedrich Siemens der 
Titel eines Doktor-Ingenieurs elirenhalher von der 
Technischen Hochschule zu Dresden verlielien. In 
dem Doktordiplom werden die unvergiinglichen Ver- 
dienste hervorgehoben, welche Friedrich Siemens durch 
die Erfindungen des Regeneratiyofens zur Erzeugung 
hoher Temperaturen, des Waunenofens zum Erselimel- 
zen von Glas, des Regenerativbrenners zur Herstellung 
stark leuclitender Flammen und durch die Erfindung 
der chemischen Regeneration der Wiirme der Flammen- 
gase hocherhitzter Ofen sieli erworben hat.

M a r k t b e r i c h t .

Vom amerikanischen Eisenmarkt.

N e w Y o r k ,  den 10. Mai 1904.
Die Lage des Eisen- und Stahlmarktes in den 

Yereinigten Staaten scheint nach den letzten Vor- 
giingen eine entschieden ungiinstigere Gestalt anzu- 
nehmen. Der infolge hesserer Stiinmnng in Industrie- 
kreisen im April benierkticlm.Aufschwung der Roh- 
eisenerzeugmig hat zu einer Uberprodnktion gefiihrt, 
die den Markt wieder niederdriickt. Verschiedene 
Vorgiinge trugen dazu bei, die Lage unsicher zu 
machen. Zunachst hatte eine derartige Wirkung die 
Auflosung der Lake Ore Assoeiation, einer Vereinigung 
der Hauptinteressenten der Eisenerzgruben im Bezirk des 
Lake Superior, die zum Zweck der Aufrechterhaltnng 
der Erzpreise gegriindet war. * Die Erzpreise sind er
heblich gesunken: Standard Mesaba Bessemer Erz wird 
zu 2,75 $, Cleveland, verkanft;ł ł  fiir Nicht-Bessemer 
sind die Preise nocli niedriger. Die fiir den Markt 
liefernden Gruben verdicnen wenig iiber die an die 
Grundbesitzer zu zahlenden Ahgaben. Fiir die im 
Besitz von Uochofenwerken befindliclien Gruben sind 
solche Preise zwar nur nominell; sie dienen aber 
natiiręemiUi dazu, die Roheisenpreise zu driicken und 
den trzbesitz zu entwerten. Das Philadelphia News 
Burean (Philadelphia) versandte vor einigen Tagen ein 
Zirkular, in welchem die Folgen der Auflosung der 
Ore Assoeiation besprochen wurden. Es ist noch in 
uter Erinnerung, dafi der friihcre Prasident der United 
tates Steel Corporation in einer vor der United 

States Industrial Commission, der staatlichen Trust 
Enąuete, abgegebenen Erkliirung den Wert der Erz- 
hiudereien seiner Gesellschaft auf 700 Mili. Dollars 
festsetzte. Das Zirkular erkliirt nun rund heraus, daB 
nach Auflosung der Ore Assoeiation und den aus den 
Erzliindereien in den nachsten Jahren zu erwartenden 
Ertriigen der Erzgrubenbesitz der United States Steel 
Corporation nicht bober ais 100 Mili. Dollars zu be- 
werten sei. (Die BSrsennotierung war am 12. Mai 
dieses Jahres fiir Stammaktien der United States Steel 
Corporation 9 und fiir Prioritiitsaktien 513/i, bisher 
der niedrigste Stand, und ein weiteres Sinken wird 
erwartet.) Man nimmt an, dafi nicht mehr ais 20 % 
der Erzfiirderung des laufenden Jahres im offenen

* „Stahl und Eisen“ Heft 11 S. 668.
** Nach dem „Iron Age“ vom 26. Mai 1904 sind 

fiir Mesaba-Bessemererz seit seinem ersten Erscheinen 
anf dem Markt im Jahr 1894 folgende Preise erzielt
worden: 1894 2,65^ ; 1895 2,25 bis 2 , 7 0 1 8 9 6
3.25 bis 3,75 1897 2,10 bis 2,30 ̂ ; 1898 2,15 bis
2.25 $; 1899 2,25 bis ‘2,40 ̂ ; 1900 4,40 bis 4,90
1901 2,75 bis 3,00 $; 1902 3,00 bis 3,40 $; 1903
4,00 Die Preise haben demnach den Tiefstand der 
Jahre 1897 und 1898 bis jetzt nicht erreicht.

Markt konsumiert werden werden. Die meisten Gruben 
haben nach den yorliegenden Nachrichtcn einen erheb- 
lichen Yorrat von geforderten Erzen gelagert. Um 
die Lage noch verwirrter zu machen, droht jetzt ein 
Streik, mindestens 70 °/o des gesamten Sehiffsverkehrs 
iiber die grofien Binnenseen brachzulegen. Die Lake 
Carriers’ Assoeiation (die Vereinigung der Reeder) hat 
die Yerhandlungen mit der Masters’ & Pilots’ Asso- 
ciation (der Vereinigung der Schiffer und Lotsen) ab- 
gebroehen, da iiber die zu zahlenden Ltihne eine Eini- 

ung nicht zu erzielen war. Infolge der langandauern- 
en Kalto im verflossenen Winter ist die Schiffahrt 

iiber die Seen noch nicht eroffnet worden, und es ge- 
winnt den Anscliein, ais wiirde ein Streik die Er- 
offnnng auf unabsehbare Zeit yerzogern. Die Bahnen 
haben sogleich alle Vertriige und Tarife fiir kornbi- 
nierte Balin- und Seeverfrachtung gekiindigt. Diese 
neue Komplikation tragt auch dazu bei, das Geschiift 
allgemein niederzuhalteu.

Die United States Steel Corporation wird, nach
dem sie die Clairton Steel Company erworben hat und 
die Hochofen in Donara in Betrieb gesetzt sein werden, 
gegen Anfang Juni d. J. eine wochentliche Roheisen
erzeugung von 60 °/o der Gesamtroheisenerzeugung der 
Yereinigten Staaten, die letztere zu 18 Mili. tons ge- 
schiitzt, fiir sich heanspruchen konnen. Diese Pro
duktion geht weit iiber den augenblicklichen Bedarf 
des amerikanischen Roheisenmarktes hinaus und er- 
kliirt die gedińickte Stimmung der sogenannten Merchant 
furnaces, d. h. Hochofen, die fiir den offenen Markt blasen.

Bei dieser steigenden Produktion sind die Preise 
seit Mitte April stetig gesunken. Die United States 
Steel Corporation liefi am 10. April d. J. ein Vor- 
kaufsrecht auf 40 000 tons Bessemer - Roheisen ver- 
fallen. Seitdem ist Bessemer-Roheisen um 50 Cents, 
Giefiereiroheisen um 75 Cents bis 1 Dollar, und 
Puddelroheisen um mindestens 50 Cents f. d. ton 
im Preise gesunken. Die Nachfrage ist sehr gering 
geworden, und die Aussichten fiir die Zukunft sind 
sehr triibe. Das Angebot von Koks ist trotz der ge- 
driickten Preise grofi, die Nachfrage jedoch gering. 
Connellsville-Giefiereikoks steht auf 1,90$, Hocliofen- 
koks anf 1,50 £ ab Ofen. Der Markt fiir Giefierei- 
roheisen wartet auf die Yergebung der Kontrakte fiir 
Lieferung der Gufistiicke fiir den Bau des Nortli 
Riyer-Tunnels der Pennsylvania-Balin in New York. 
Die beziiglichen Verliandlungen mit der New'York 
Car Wheel & Foundry Company zu Buffalo, N. Y., 
haben sich angeblich zerschlagen, und der ganze Auf- 
trag, bei dem es sich um 65000 tons GuB handelt, 
diirfte an die Wheeling Mold & Foundry Company 
vergeben werden. Auch die Vergebung des Kontraktes 
fiir die Lieferung von 30000 tons gufieiserner Wasser- 
leitungsriihren fiir die Stadt Cincinnati steht noch aus.
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Im Siiden ist die Lage unverandert ungiinstig. 
Die Produktion hat nicht abgenommen. Es wird ver- 
sucht, die Produktionskosten mehr und mehr ein- 
zuschranken, und nach der Fachzeitschrift „Iron Age“ 
(New York) soli es moglich gewesen sein, diesolben 
im Durchschnitt bis zu 7,95 § f. d. ton lierabzusetzen; 
es sind hierunter jedoch nur die reinen Gestehungs- 
kosten zu verstehen. Dio Preise im Bezirk von Bir
mingham, Ala., sind ab Werk, je nach Q.ualitat, 
zwischen 8,75 und 10 $.

Der Stahlmarkt ist infolge des grofien Yerbrauchs, 
welchen die Walzwerke fiir Fertigfabrikat herrorriefen, 
ziemlicli fest geblieben. Der Preis dor Stahlkniippel 
(der Syndikatspreis ist 23 $ f. d. ton) ist nominell 
nicht gewichen; es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, 
dafi derselbe heruntergehen mufi. Viele grofie Ab- 
nehmer von Halbfabrikaton kaufen ohnehin auf Grund 
einer gloitenden Skala, der dic Roheisenpreise zu- 
grunde liegen. Bei der allgemein schlechten Ge- 
schiiftslage und der geringen Untornehmungslust ist 
die Nachfrage nacli Fertigfabrikat sehr zuriiclc- 
gegangen. Besonders die Bahnen, die Hauptabnchmer 
der Grofieisenindustrie, sind infolge schwindender Be- 
triebsergebnisse in ein System dor Sparsamkeit eiu- 
getreten, das jede nicht unbedingt neue Anschaffung 
vermeidct. Das tritt in zahlreichen Entlassnngen von 
Streckenarbcitern und in Befehlen an die Beamten, 
iiuBerste Sparsamkeit walten zu lassen, deutlich zutagę. 
Die Bautatigkeit ist gering. Die American Bridge 
Company und dio Schiffbauaustalten im Osten sind 
durch Streiks der Arbeiter stillgelegt, und auch da- 
durch fallen grofie Abnehmer aus.' Der Schaden, 
welchen die fortwahrenden Ausstiinde, namentlich die- 
ienigen der im Baugewerbe, Scliiff- und Maschinenbau 
bescniiftigten Arbeiter, der Eisenindustrie indirekt zu- 
fiigen, ist itnberechenbar, nnd es ist nicht zu ver- 
wundern, wenn die Eisenindustrie jetzt yersuclit, 
wenigstens im eigenen Haus wieder Herr zu werden. 
Die in der Presse verbreitete Nachricht, die United 
States Steel Corporation habe offon die Absicht aus- 
gesproclien, sich jeder Einmisclmng der Unions ferner- 
hin zu entledigen, wie dio Carnegie Company es seit 
dem Homestead - Streik getan hat, ist kaum zutref- 
fend. Wie die Zeitschrift „Iron Age“ bemerkt, gibt 
man solche Erklarungen nicht offen ab, abor es liegt, 
wie Bclton im Yorjahr berichtet, zweifellos in der 
Industrie allgemein die Absicht vor, die schlechten 
Zeiten zu benutzen, um einen Druck auf die Arbeiter-

gewerkschaften auszuiiben und sie womoglich zu 
zwingen, alle Hiitten, Walzwerke und Fabriken ais 
„open shops“, d. h. ais Werke, in welchen auch 
Nicht-Gewerkschaftler arbeiten diirfen, anzuerkennen. 
Bisher ist nur ein Teil der Werke „open“ oder „non- 
union“ ; der andere Teil ist „closed“ oder „union“, 
d. li. es werden in ihm nur Gewerkschaftsarbeiter be
schaftigt, und Gewerkschaftsregeln gelten. Das ein- 
fachste Mittel ist ja, die Werke zeitweise zu schlieflen 
und sio ais „non-union“ wieder zu eroffnen. Man er
wartet aus diesem Grunde wie aus AnlaB des 
schlechten Gescliafts eine dio iibliche Soramerpause 
weit iibersteigende Betriebseinschriiukung der Werke, 
welche Fertigfabrikat herstellen. (Das Schienenwalz
werk des Edgar Thompson - Werks bei Pittsburg 
arbeitet bereits mit nur 50 % seiner Leistungsfiihig- 
keit.) Eine gewisse Betriebseinschrankung wird auch 
bei den Hochofen und Stahlwerken der grofien Stalil- 
gesellschuften stattfinden mussen, trotzdem denselben 
die Ausfuhr von Halbfabrikat iibrig bleibt, wenn das
selbe im hiesigon Markte nicht geniigend Unterkommen 
findet. Die grofie Zunahme der Ausfuhr von Halb
fabrikat gegeniiber derjonigen von Fertigfabrikat. be- 
weist, daB es leichter ist, Halbfabrikat im Ausland, 
besonders in England, abzusetzen, ais Fertigfabrikat. 
Unter den bestehenden Verhaltnissen wird das An- 
gebot von Halbfabrikat seitens der hiesigon Stahl
werke in niichster Zeit wohl besonders stark werden.

Waetzoldt, 
H a n d c la H a e h v e r n ta u d lg e r  b e im  K o n ig l ic h e n  

G e n e r a lk o n s u la t  in  N e w  Y o r k .
* **

Im AnschluB an den vorstelienden Bericht sei 
noch bemerkt, daB nach spiitoren Mitteilungen yon 
den fiihrenden Gesellschaften der amerikanischen 
Eisenindustrie Auftriige nach dem Auslande in solcher 
Hohe abgeschlossen worden sind, daB in einigen 
Monaten eine monatliche Ausfuhr von 1000001 an 
Stahl und Eertigerzeugnissen erwartet wird. In dieser 
Beziehung ist es von nicht zu unterscliśitzender Be
deutung, daB die in bezug auf Transportverliiiltnis.se 
besonders giinstig gelegene Lakawanna Steel Company,* 
welche weder dem Triiger- noch dem Blechverband an- 
gehort, im Monat Juli mit dem Yerkauf der genannten 
beiden Erzeugnisse beginnen wird. Dic Redaktion.

* Vergl. „Stahl und Eisen“ 1904 Nr. 3 S. 147 
und 165.

Industrielle llundschau.

Itlieiniscli-W estfiU isches K ohlonsyndikal.
Dem Bericht des Vorstandes iiber das Geschiifts- 

jahr 1903 entnelimen wir die folgenden Ansfiihrungeu:
Das wiclitigste Ereignis des Jahres 1903 bildet 

die kurz vor JahresschluB endgultig zustandegekommene 
Verliingernng des Syndikats auf verbesserter und er- 
weiterter Grundlage bis zum 31. Dezember 1915. Der 
Bericht gibt eine einejehende Darstellung der einzelnen 
Phasen der Verhandlungen, welche bekanntermaBen 
damit endeten, dafi samtliche in Frage kommenden 
Zechen mit Ansnahme von Freie Vogel & Unverhofft, 
des fiskalischen Steinkohlenbergwerks ver. Gladbeck 
und der Mansfeldschen Kupfersehiefer bauenden Ge- 
werkschaft beitraten. In der Schlufiversammlung vom 
29. Dezember 1903 vollzog die letztere ebenfalls den 
Vertrag, worauf die Versammlnng einstimmig beschlofi, 
die Bedingung des Beitritts samtlicher aufienstehenden 
Zechen mit mehr ais 120 0001 Jahresforderung ais 
erfiillt anzusehen.

lin allgemeinen bildete der alte Vertrag auch fiir 
den neuen Entwurf dic Grundlage, doch wurden die 
Bestimmungen iiber den gemeinsamen Verkauf und die 
Ausnalimen davon auf Grund der bisherigen Er
fahrungen abgeiiudert und bestimmter gefafit. Ins
besondere wurden die zu eigenen \rerbrauchszwecken 
der Hiittenwerke erforderlichen Kohlen, Koks und 
Briketts, um den Wiedereintritt und Neueintritt der 
Hiittenzechen zu ermoglichen, nicht kontingeutiert, 
ebenso der zu eigenen Zwecken der Zechen erforder
liche Selbstverbrauch, letzteres auf besonderen Antrag 
der Gruppe der Magerkohlenzechen. Am wichtigsten 
und einschneidendsten aber war die Aufhebung des 
bisherigen Yorrochts neuer Sehachtanlagen auf Mehr- 
beteiligung, welehes das wachsende MiBvorhiiltnis 
zwischen den Beteiligungsziffern und der Absatz- 
moglichkeit yerursacht hatte, und die Einfuhrung von 
Bestimmnngen, welche jede Erhohung der Beteili
gungsziffern in Zukunft von der Marktlage abhangig 
machte. Hand in Hand damit ging die Beśtimmung,
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dafi samtliche Antrage, die his zum Inkrafttreten des 
Yertrages am 30. September 1903 noch nicht zu einer 
Erhohung der Beteiligungsziffer gefiihrt hatten, ais 
abgetan gelten sollten. Es bedeutete dies ein weit- 

ehendes Opfer fur die alten Syndikatszechen, welche 
amit freiwillig auf Beteiligungsanspriiche in Hohe 

von rund 15 Millionen Tonnen Yerzicht leisteten. 
Doch erschien die Beseitigung auch dieser Yorrechte 
unumganglich, wollte man nicht den zu erwartenden 
Absatzzuwachs fast fiir die ganze Dauer des Yertrags 
von vornherein vergeben sehen und damit zugleich 
die aufienstehenden Zechen zu unerfiillbaren Beteili- 

ungsanspriichen yeranlassen. Fiir Streitfalle iiber 
ie Auslegung des Vertrags sowie iiber die Hohe der 

Beteiligungsziffern und Verrechnungspreise wurde unter 
Ausschinfi des Rechtsweges ein Schiedsgericht ein- 

esetzt, und fiir die Sicherung des Syndikatszweckes 
ie Moglichkeit der zeitweiligen Aufierkraftsetzung 

aller den Wettbewerb erschwerenden Vertragsvor- 
schriften vorgesehen. Um die mannigfachen Unzu- 
triiglichkeiten abzustellen, die sich aus dem getrennten 
Vertrieb der Kohlen, Koks und Briketts ergeben 
hatten, wurde die Verschmelzung des Kokssyndikats 
und Brikettverkaufsvereins mit dem Kohlensyndikat 
zu einem einheitlichen Ganzen nach Ablauf der bis 
zum 31. Dezember 1903 zwischen den drei Verbanden 
geltenden Yertrage durchgefiihrt. SchlieBlich bleibt

zu erwiihnen, dafi der Zweck des Syndikats durch 
Vertrag und Satzungen auf „die Aufbereitung von 
Kohlen, den Erwerb von Grubenfeldern und Berg- 
werksanteilen, den Betrieb von Unternehmungen aller 
Art, die auf die Lagerung, den Absatz und die Be- 
forderung von Bergwerksprodukten gerichtet sind, 
sowie die Beteiligung an solchen Unternehmungen" 
ausgedehnt worden ist.

In bezug auf den Absatz hat sich das Geschiifts- 
jahr 1903 im Gegensatz zu seinen beiden Vorgangern 
ais giinstig erwiesen nnd die seit 1900 erlittene Ein- 
bufie mehr ais ausgeglichen. Die Arbcitsmengen der 
Kohlen verbrauchenden Industrien und besonders der 
grofien Eisen- und Stahlwerke mehrten sich standig, 
was in der Wiederinbetriebnalime einer Anzahl von 
Hochofen und dem Steigen der Roheisenerzeugung 
im Zollverein von 8402660 t im Jahr 1902 auf 
100856341 im Jahr 1903 zum Ausdruck kam. Dem- 
entsprechcnd stieg auch der Koksverbraueh und die 
Koksherstellung, so dafi zeitweise den Anfordp.rungen 
der Kokskohlenabnehmcr nicht voll geniigt werden 
konnte.

In welchem Verhaltnis Kohlen, Koks und Bri
ketts an der Entwicklung des Absatzes teilgenommen 
haben, zeigt nachstehende Ubersicht des arbeitstiig- 
lichen Versandes einschliefilich Landabsatz in den 
letzten 10 Jahren.

1894

t

180B

t

1896

t

1897

l

1898

t

1899

t

1900

t

1901

t

1902

t

1903

t

in Kohlen . . . . . 88 980 89 180 97 530 105 020 LII 430 117 720 126 180 123 100 120 050 129 640
in K o k s ................ 15 960 15 990 18 170 20 040 21 330 23 540 25 920 22 960 22 830 28 320
in Briketts . . . . 2 430 2 610 2 750 3120 3 560 4 250 5 140 5 140 5 200 5 620

Verhaltnismafiig am meisten ist der arbeitstag- 
liche Brikettversand von 24301 im Jahr 1894 auf 
56201 im Jahr 1903 gestiegen. Am bedeutungsvoll- 
stcn diirften aber die Zahlen des arbeitstiiglichen 
Koksversands sein, der von 15 9601 im Jahr 1891 auf 
28 3201 im Jahr 1903 anwuchs und damit ein beredtes 
Zeugnis ablegt fiir die aufierordentliche Ausdehnung, 
die unsere Eisenindustrie genommen hat.

Die Beteiligungsziftern der alten Syndikatszechen 
betrugen Ende des Jahres 1902 62 199 437 t. Mit In 
krafttreten des neuen Yertrages stellte sich die Ge- 
samtbcteiligung unter Beriicksichtigung der Anderungcn 
im Mitgliederbestand und der den Hiittenzechen frei- 

egebenen Mengen auf 643766401 gegen 33575 976 t 
ei Griindung des Syndikats im Jahr 1893; die 

Steigerung betrug mithin 91,73 °/o. RechnungsmiiBig, 
d. h. unter Beriicksichtigung der jeweiligen Zeitpunkte, 
zu welchen die Erhohungen und Ermiifiigungen in 
Kraft traten, betrug die Beteiligung fiir das Berichts- 
jahr 63 836 212 t.

Trotz dieses Steigens war es moglich, die fur die 
letzten drei Yierteljahre 1902 in Kraft geweseue

24prozentige Yerringerung der Beteiligungsanteite fiir 
die erste Hiilfte des Berichtsjahres auf 20°/o und fiir 
das dritte Vierteljahr auf 18 °/o zu erinafiigen. Fiir 
das letzte Vierteljahr mufite dieser Satz allerdings 
wieder auf 20 % erhoht werden, da infolge Nicht- 
anrechnnng des Selbstverbrauchs fiir eigene Betriebs- 
zwecke unter dem neuen Vertrag die Absatzkontingente 
eine eutsprechende Erhohung erfahren hatten. Hier- 
nach war das Fordersoll und vom 1. Oktober 1903 
ab das Soli des auf die Beteiligung anzurechnenden 
Absatzes 51406277 t, wahrend das Ist 52 849167 t 
betrug, mithin den Yoranschlag um 14428901 iiber- 
stieg. Gegen die rechnungsmafiige Beteiligung von 
63836 212 t ergab sich dagegen ein Minus von 
10 987 045 t =  17,21 %. Die Forderung der alten Syn
dikatszechen belief sich auf 53712706 t, war also 10,5 °/o 
hoher ais 1902. Unter Beriicksichtigung der am 1. Ok
tober eingetretenen Anderungen des Mitgliederbestandes 
stellte sich die Forderung auf 53 822 137 t.

tjber die Entwicklung der Steinkohlengewinnung 
in den wichtigsten einheimischen Kohlenrevieren gibt 
die folgende Zusammenstellung Aufschlufi:

P r c u B e n R u h r b e c k c n

P r o z e n tu a lc r  
A n t e ll  a n  

d e r  G e sa m t-  
p r o d u k tio n

S y n d ik a t s z e c h e n
F is k a l is c h c

S a a r g r u b e ń
O b e r s c h le s le n

t t °/o t o/o t o/° * °/o
1892 . . 65 442 558 36 969 549 56,30 6 258 890 9,56 16 437 489 25,12
1893 . . 67 657 844 38 702 999 57,20

57,66
33 539 230 49,57 5 883 177 8,70 17 109 736 25,27

1894 . . 70643 979 40 734 027 35 044 225 49,61 6 591 862 9,33 17 204 672 24,35
1895 . . 72 621 509 41277 921 57,47 35 347 730 48,67 6 886 098 9,48 18 066 401 24,88
1896 . . 78 993 655 45 008 660 56,98 38 916 112 49,26

50,08
7 705 671 9,75 19 613 189 24,83

24,481897 . . 84 253 393 48 519 899 57,59 42 195 352 8 258 404 9,80 20 627 961
1898 . . 89 573 528 51 306 294 57,28 44 865-536 50,09 8 768 562 9,79 22 489 707 25,11
1899 . . 94 740 829 55 072 422 58,13 48 024 014 50,69 9 025 071 9,53 23 470 095 24,77
1900 . . 101 966 158 60 119 378 58,96 52 080 898 51,08 9 397 253 9 22 24 829 284 24,35
1901 . . 101203 807 59 004 609 58,30 50 411 926 49,81 9 376 023 9,26 25 251 943 24,95
1902 . . 100115 315 58 626 580 58,56 48 609 645 48,55 9 493 666 9,48 24 485 368 24,46
1903 . . 108 780 155 65 433 452 60,15 53 822 137 49,48 10 067 338 9,25 25 265 147 23,23
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Danach ist die gesamte Steinkohlenforderung 
PreuBens von 100115 315 t im Jahr 1902 auf 
108 780155 t im Jahr 1903, also um 86648401 oder 
8,65 °/o, angewachsen. Die Forderung des Ruhrbeckens 
stieg von 586265801 im Jahr 1902 auf 654334521 
im Berichtsjahr, also um 68068721 =  11,61 %. Yon 
diesem Zuwachs entfielen auf dio auBenstehenden 
Zechen 1563718 t, womit ilire Forderung von 9 927 8261 
im Jahr 1902 auf 11 5505981 im Berichtsjahr gleich 
16,35 % gestiegen ist.

Die Forderung der fiskalischen Saargruben ist 
von 9493666 t im Jalir 1902 auf 10 067 3381 im Be
richtsjahr, also um 573 6721 =  6,04 °/o, gestiegen. Bei 
den iibrigen Steinkohlenbergwerken des Oberbergamts- 
bezirks Bonn betrug die F3rderung 1902 =  2834027 t, 
1903 =  3 140 454 t, die Zunahme also 3064181 gleich 
10,81 °/o. Die oberschlesische Forderung stellte sich 
im Berichtsjahr auf 25265147 t gegen 244853681 im 
Jahr 1902, also um 779 779 t oder 3,18 °/o hoher.

Im Rheinischen Braunkohlenbezirk wurden ge
fordert und hergestellt:

Rohkohle 1902 ......................  5 354 4401
„ 1903 ......................  5 926 2141

Briketts 1902 ......................  1 271 6961
„ 1903 ....................... 1469 139 t

Es bedeutet das eine Erhohung der Forderung 
um 5717741 =  10,68 °/o uud der Brikettherstellung um 
197 4431 =  15,53 %.

Aus dem Gebiete des Eisenbahntarifwesens sei 
folgendes mitgeteilt:

Die Bestrebungen auf ErmaBigung der Ausfuhr- 
tarife nach Emden sind in jiingster Zeit erneut auf- 
genommen und haben mit dem am 1. April 1904 er- 
folgten Inkrafttreten eines um 0,30 J t  die Tonne er- 
maBigten Ausnahmetarifs fiir die Beforderung von 
jahrlich mindestens 120 geschlossenen Sendungen von 
je 200 bis 3001, welche aus dem Rulirrevier nach 
Emden, Emden-AuBcnhafen, Leer und Papenburg zur 
iiberseeischen Ausfuhr nach auBereuropaischcn Landem 
gerichtet werden, einen wenigstens yorliiufigen Ab- 
schlufi gefunden.

Mit dem 1. Oktober 1903 ist der Fahrbetrieb 
zwischen Warnemiinde und Gjedser erofFnet und gleich- 
zeitig dank der UnterstUtzung der PreuBischen Eisen- 
babnverwaltung ein Ausnabmetarif fur Kohlen- und 
Brikettsendungen von mindestens 45 t von Rheinland- 
Westfalen nach danischen Stationen auf Siidseeland, 
Laaland nnd Falster in Kraft getreten, in welchen in- 
zwischen mit Giiltigkeit vom i. Mai 1904 auch Koks- 
sendungen einbezogen sind.

Es wird indessen darauf hingewiesen, daB diese 
EinzelmaBnahmen die schon seit langem geforderte 
planmaBige Herabsetzung der Giitertarife fiir Massen- 
produkte nicht entbehrlich machen kann, dieselbe viel- 
mehr fiir die Erhaltung des Wettbewerbs der heimi- 
schen Erwerbstatigkeit gegeniiber den durch ungleich 
niedrigere Frachtsiitze beyorzugten fremden Landern 
immer dringlicher wird.

Erfreulich sind die Bestrebungen der preuBischen 
Staatsbalm, durch YergroBerung der Tragfahigkeit der

Wagen eine Verbilligung des Transports zu bewirken. 
Sie haben inzwischen zu der Bestellung von yorlaufig 
200 AVagen von 20 t Tragfahigkeit gefiihrt, welche 
dem Yernehmen nach je zur Hiilfte den Eisenbahn- 
direktionsbezirken Essen und Kattowitz zugewiesen 
werden sollen, wahrend von der Einfiilirung eines vom 
Yerein fiir die bergbaulichen Interessen im Ober
bergamtsbezirk Dortmund yorgeschlagenen dreiachsigen 
25t-Wagens oder eines urspriinglich von der Eisen- 
bahndirektion in Aussicht genommenen vierachsigen 
40t-Wagen8 nach amerikanischem Muster Abstand 
genommen ist. Zweifelsohne sind die Bedenken, die 
gegen die Neuerung in gleicher Weise wie seinerzeit 

egen die Einfiilirung der 15t-Wagen erhoben wur- 
en, nicht unuberwindlich, voransgesetzt immer, daB 

die Verfracliter und Empfiinger an den zu erzielenden 
Betriebsersparnissen durch entsprechende Verbilligung 
der Abfertigungsgebiihren und Frachten teiluehmen 
und damit ein Entgelt fiir die Unkosten erhalten, die 
durch den Umbau der auf den Werken yorhandenen 
dem lOt-Typ angepaBten Einrichtungen entstehen. 
Die Wagengestellung vollzog sich im allgemeinen 
trotz der auBerordentlichen Anforderungen im Be
richtsjahr in glatter Weise. Am 9. Juli wurde das 
19., am 29. August das 20. uud am 19. Dezember, an 
welchem '1'age die Hochstleistuug von 21130 Wagen 
erzielt wurde, das 21. Tausend geatellter Wagen- 
einheiten, also innerhalb eines Halbjahres dreiuial die 
bisherige Hdchstzahl iiberschritten.

Der Bericht erwiihnt ferner die inzwischen er
folgte Wiedereinbringung der wasserwirtschaftlichen 
Vorlage im Landtag und bezeichnet es vom Stand- 
punkt der Industrie aus ais dringend wiinschcnswert, 
daB die Vorlage trotz ihrer Verstiimmelung Gesetz 
wird, damit die ihrer Durchfuhrung entgegenstehenden 
Schwierigkeiten das fiir das ganze Wirtschaftsleben 
so liochwiclitige Werk schlieBlich nicht ganz unmog
lich machen.

Der Verkehr auf dem Dortmund-Ems-Kanal hat 
im Berichtsjahr weitere erfreuliche Fortschritte ge- 
macht. Es wurden befordert:

1898

Zu Berg 
t

Zu Tal 
t

64 500

Zusammen
t

119 500
1899 . . . . 102 500 98 000 200 500
1900 . . . . 292 846 183 593 476 439
1901 . . . 427 715 253 199 680 914
1902 . . . . 528 902 346 954 875 856
1903 . . . . 754 337 494 833 1 249 170

An Kohlen-wnrden 1903 auf dem Kanał 241225,51 
gegen 115 6251 im Yorjahr, also 125 600,51 oder 
108,63 % mehr yerfrachtet.

Dem Ausfuhrgeschaft muBte bei den steigenden 
Beteiligungs- und Forderziffern im Berichtsjahr er- 
hohte Aufmerksamkeit gewidmet werden und wurden 
dabei befriedigende Ergebnisse. erzielt. Es entfielen 
vom Gesamtyersand auf das Ausland 21,2 °/o. Die 
nacbstehenden Zusammenstellungen zcigen den in- und 
auslandischeu Absatz der fiskalischen Gruben an der 
Saar und in Oberschlesien und der Syndikatszechen.

E s aetztcn ab 1899 190 0 1901 1902 1903

t "/o t °/o t % t °/„ 1 i ° 'o
n a c h  D e u t s c h l a n d

die fiskalischen Saargruben . 7 078 400 85,9 7 370 800 87,7 7 312 600 88,2 7 632 500 87,4
die fiskalischen Gruben Ober-

schlesiens ............................ 4 335 272 89,5 4 419 419 90,5 4 325 015 92,0 4 447 542 92,7
das S y n d ik a t........................ 29 578 398 84,0 32 037 841 84,5 31004 135 83,6 29 263 996 81,0 30 782 177 78,8

n a c h  dem A u s l a n d
die fiskalischen Saargruben . 1 160 400 14,1 1 039 200 12,3 983 300 11,8 1098 000 12,6
die fiskalischen Gruben Ober-

schlesiens............................ 511068 10,5 462 777 4,5 378 270 8,0 348 210 7,3
das S y n d ik a t ......................... 5 648 335 16,0 5 861 961 15,5 6 063 954 16,4 6 870 096 19,0 8 289 377 21,2
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Zum Schlufi des Berichts wird die Frage der 
Erwerbung nnd Stillegung einiger Syndikatszechen, 
welche die Óffentlichkeit so stark beunruhigt und 
selbst die gesetząebenden Korperschaften beschaftigt 
hat, beriihrt. Die Stellung des Syndikats zu dieser Frage 
ist in der Zeclienbesitzerversammlung am 25. April 1904 
von dem Vorsitzenden des Anfsichtsrats, Geheimen Kom
merzienrat Kirdorf, erschiipfend behandelt und klar- 
gelegt, dessen Ausfiihrungen in einem Anhaug zum 
Geschaftsbericlit wortlich wiedergegeben werden.

In demselben wird darauf hingewiesen, daB die 
Stellung des Kohlensyndikats zu diesen Ankaufen nur 
nach MaBgabe des'Syndikatsvertrags erfolgen konne. 
Geheimrat Kirdorf hat daher geglaubt, nicht weiter 
gehen zu konnen, ais die Mitwirkung des Yereins fiir 
die bergbaulichen Interessen anzurufen, damit dessen 
Mitglieder, die bei diesem Vorgehen in Frage kamen, 
veranlafit wurden, berechtigten weiteren Interessen 
iusofern Rechnung zu tragen, ais die etwaige Still- 
legung angekatifter Zechen in keinem Falle sofort, 
sondern erst nach langerer Ubergangsfrist erfolge, da
mit in erster Linie den betroiTenen Arbeitern Zeit 
bleibe, die in vollem Umfange vorhaudene Arbeits- 
gelegenheit sich zu yerschaffen sowie durch Yerhand- 
lungen und Entgegenkommcn den betreffenden Ge- 
meindfen gegeniiber moglichst weiteren Bcnnrnhigungen 
aueh in diesen Kreisen vorzubengen. Dieser An- 
regnng hat der Bergbauverein bekanntlich entsprochen, 
auch in seinem Kreise hat man aber Bedenken ge- 
hegt, weiter zu gehen, da es ais ein unbcrechtigter 
Eingriff in die Eigentumsyerhaltnisse Dritter angesehen 
werden miifite, wenn man versuchen wollte, Beteiligte

vom Verkauf ihres Eigentums aus allgemeinen Inter
essen abzuhalten, wenn dieser Besitz sich ais un- 
rentabel oder ungen iigend rentabel erweist.

Gegeniiber den Yerdacbtigungen, dafl das Kohlen- 
syndikat diese kleineren Zeclien absichtlich in ihrer 
Kxistenz geschiidigt und auch dadurch diese Verliiilt- 
nifise herbeigefiihrt habe, macht Geheimrat Kirdorf 
darauf aufmerksam, dafi gerade der Beginn des Kohlen
syndikats im Jahre 1893 diese kleineren Zechen der 
siidlichen und siidóstlichen Reviere zu neuem Leben 
gebraeht ha t ; es ist wohl keine darunter, die in den 
yerllossenen zelm Jahren des Kohlensyndikats ihre 
Beteiligung nicht namhaft erhoht und neuen Mut fiir 
eine Rentabilitiit gewonnen hiitte, dereń sie bisher im 
grofien Durchschnitt stets entbehrt hatte. Wenn diese 
Erwartung nicht in Erfiillung gegangen ist, so lag es 
in den durch das Syndikat geschaffenen Verhaltnissen, 
die im Hinblick anf unsere allgemeinen wirtschaftlichen 
Interessen gewifi auf das freudigste zu hegrufien sind, 
namlich in der Steigernng des Arbeitslohns, der 
namentlich fiir die kleineren Zechen verhaltnismafiig 
viel erhehlicher war, da der Stand der Loline unter 
der Hcrrsehaft des Syndikats im ganzen Oberberg- 
aintsbezirk Dortmund ein anniihernd gleichmafiigee ge- 
worden ist, wahrend vordem die yorgenannten Zechen 
erheblich niedrigere Loline hatten, ais diejenigen im 
Mittelpunkt, im Westen und Norden des Bezirks. 
Von weiterem EinfluB auf die Erhohung der Selbst
kosten waren die umfangreichen bergpolizeiliclien Ein- 
wirkungen zur Sicherheit und zum Schutz der Ar
beiter, die gerade auch die kleinen Zechen yerhaltnis- 
maflig mehr belastoten ais die groBen.
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Winkler, Sigfrid, Generaldirektor der Eisenhiitte Silesia 
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Schutte, Wilhelm, Betriebsingenieur der Deutsch-Luxem- 
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schaft, Differdingen, Luxemburg.

Schwarz, W., Mascliinenfabrikant in Fa. Louis Schwarz
& Cie., Dortmund.

Stinde, C., Chefchemiker des Lothringer Hiittenvereins 
Aumetz-Friede, Kneuttingen, Lothr.
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Kreth, C., Betriebsingenieur, Mallmitz i. Schl.
KiUschka, Karl, Ingenieur, Dominion Iron and Steel 

Co., Sydney, Cape Breton, Nova Scotia, Kanada.
LueUcher, G. L., Metallurgical Engineer, 700 Westing- 

house Building, Pittsburg, Pa., U. St. A.
Scheiffele, M., Betriebsdirektor der Westfalischen Stahl

werke Akt.-Ges., Bochum, Wittekindstr. 1.
Smitkoicski, A., Betriebsdirektor der Ostrowiecer Werke, 

Ostrowiec, Gouv. Radom, RuBl.
Sorg, //., Ingenieur, Elberfeld, Herzogstr. 42.
Teichgraber, G., Ingenieur, Direktor, The Santa Ana 
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„S T A H L  UND E IS E N " N r. 12, 1904. Wa l z w e r k s a n l a g e  in M o n t e r e y  (Mexiko). Tafel VIII.
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„STAHL UND EISEN“ Nr. 12, 1904.

Eisengiefserei der Firma Bopp & Reuther in Waldhof.
Tafel IX.




