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O T R Z Y M J  
Die Yerwendung von Kokillen in der EiseJigTefierei. ':R{f0lfy’o8

Yon Dipl.-Ing. E. L e b e r .

alt die Verwendung der Kokille in der Eisen- 
giefierei ist, so alt ist aucli das Vorurteil 

gegen sie. Diese Tatsache lutngt zweifellos mit 
dem konservativen Geist zusammen, der auch heute 
noch mancherorts im EisengieBereigewerbe fort- 
lebt, jenem Geist, der ehęr Verlust auf Yerlust 
in den Kauf nimmt, ais daB er von alten ein- 
gewurzelten Anschauungen abgeht und sich mit 
neuen Methoden befreundet. Denn lieber wird 
der Trichter zwanzigmal versetzt, der An- 
sclmitt geiindert oder gar an der Gattierung 
und GieBtemperatur herumstudiert, wenn es gilt, 
eine lunkrige Stelle zu beseitigen, ais daB man 
sich eines einfachen Handgriffes bedient und die 
Kokille zur Anwendung bringt. Und doch, wie- 
viel Aerger und Verlust hatten schon erspart 
werden konnen, wenn man nach ihr gegriffen 
hatte, die einem bewahrten Hausmittelchen gleich 
doch schon so manchen Schaden geheilt hat. Mir 
sind Falle bekannt, wo hydraulische Zylinder 
fiir Weinpressen waggonweise zur Verfiigung 
gestellt wurden, allein wegen einer lunkrigen 
Stelle im Boden, wo Kolosse von Maschinen- 
rahmeu wegen Porositat im Kreuzkopflauf unter 
die Eamme wauderten, wo in der Tat der Ge
brauch einer einfachen Kokille hatte lielfen 
konnen und . auch spater geholfen hat. Aber 
■erst muBte man ja  diesen Talisman besitzen, 
ehe man an ihn glauben konnte. Noch heute gibt 
es mehrfach grofie Betriebe, in denen man die 
Kokille nur dem Namen nach oder gar nicht 
kennt. Und wenn auch im Nachfolgenden nicht 
jedem Giefiereimann neue Enthiillungen gemacht 
werden, „ein jeder sucht sich endlich selbst was 
aus. W er yieles bringt, wird manchem etwas 
bringen“. Dabei mochte ich noch bemerken, 
daB die Abbildungen und schematischen Skizzen 
mehr sagen sollen ais der Text; denn es wiirde 
zu weit fiihren, neben den allgemeinen Wirkungen 
der Kokille uberall die yorteilhaften Neben- 
momente zu beschreiben, die ihre Anordnung bei 
den einzelnen, ganz verschieden gestalteten Stucken 
im Gefolge hat, die der Fachmann aber ohne 
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weiteres aus der Abbildung herauslesen kann. 
E s liegt an ihrer yerschiedenartigen Wirkung, 
dafi man den Begriff der Kokille nicht mit zw  
W orten definieren kann. Soviel ich sehe, sind 
es zwei Hauptgesichtspunkte, von denen sich 
der Giefiereimann bei ihrer Anwendung leiten 
laBt: .sie soli erstens Formarbeit ersparen und 
zweitens die Eigenschaften des Materials beein- 
flussen. Hinsichtlich der Form soli die Kokille
1. ais sogenannte permanente Form oder Dauer- 
form dienen. In bezug auf das Materiał soli 
sie 2. harte oder auch nur glatte Nutzflachen 
erzeugen, 3. lunkrige oder blasige Stellen ver- 
meiden. Indessen lassen sich diese Eigenschaften 
nicht immer getrennt zur Wirkung bringen und 
deshalb liegt es pft' so, dafi, wenn der GieBerei- 
mann in erster Linie die eine W irkung w ill, 
die beiden anderen daneben ebenfalls auftreten, 
d. h. wenn er beispielsweise die Kokille ais 
Dauerform yerwenden will, Hartung und Auf
hebung der Lunker gleichzeitig eintreten. Darin 
liegt aber -zugleich die Begriindung, daB man 
besondere VorsichtsmaBregeln treffen mufi, damit 
nicht der eine EinfluB den andern beeintrachtigt, 
d. h. wenn die Wirkung, etwa das dichte Ge- 
fiige, yollkommen erzielt ist, die andere, etwa 
die Hartung, das Stiick unbrauchbar m acht Da 
so die yerschiedenen Wirkungen durcheinander- 
laufen, laBt sich auch die Yer.wendungsmoglich- 
keit der Kokille schlechthin nicht systematisch 
behandeln, yielmehr sieht man sich darauf ver- 
wiesen, sie an vielen Einzelfallen darzutun, die 
sich den drei Hauptmerkmalen, der Dauerform, 
der Hartung und der Aufhebung der Lunker, 
unterordnen.

Im allgemeinen yersteht man unter Kokille 
eine aus Metali, meist Eisen, gefertigte Schale, 
die der Form des betreffenden GuBstiickes an- 
gepafit ist. Zuweilen ist sie zwei- oder mehr- 
teilig und umschlieBt nur bestimmte Teile des 
Gufistiickes. Nicht seiten werden auch Dauer- 
formen aus feuerfesten S teinen' errichtet, oder 
aus feuerfester Masse aufgestampft und mit einer



1770 Stahl und Eisen. Die Yerwendung von Kokillen in der Eisengiefierei. 28. Jahrg . Nr. 49.

besonders geeigneten Mischung, Stahlformmasse 
oder sonstwie gesclilichtet. Auch diese Formen 
werden mancherorts, da sie nach Zweck und 
W irkung den Metallkokillen yerwandt sind, unter 
der Bezeiclmung Kokille gefiihrt. Zuweilen 
kommt es vor, dafi beide Arten, die Metallform 
sowohl wie die aufgemauerte Form, am gleichen 
Stiick zur Yerwendung gelangen.

Abbildung 1. Sulfatpfanne.

P e r m a n e n t e  M e t a l l f o r m .  Bei dem unter 
dem Namen Spindelgufi bekannten Verfahren hat 
man lediglich den Zweck im Auge, die Kokille 
ais bleibende Form zu verwenden. Voraus-
setzung ist, daB die GuBstiicke nicht allzu ver-
wickelte Gestalt haben un<l die Form dem freien 
Schwinden des Stiickes keine Hindernisse bietet.

Selbstverstiindlich ist , dafi 
die Herstellung einer ge- 
niigend grofien Anzahl glei
cher Stiicke die Einrichtung 
einer bleibenden Form ver- 
lohnt. Aus Abbildung 1 ist 
die Anordnung der Spindel 
zu einer Sulfatpfanne er- 
sichtlicli. Die Kokille ist 
zw eiteilig und gewahrt einen

Abbildung 2. 
Tiibbing mit ge- 
gossener Spindel.

Abbildung 3. Anordnung 
der Spindel.

Eaum von etwa 25 mm Starkę zum Ausschlichten 
mit Lehm ; soli Sand oder Masse zur Yerwendung 
kommen, so lafit man 100 bis 200 mm frei. Bei- 
liiufig sei noch erwahnt, dafi das Stiick gegen die 
Gewohnheit und theoretische Erwsgung tatsSch- 
lich aber am besten ohne Steiger und mit der kon- 
vexen Seite nach oben gegossen wird, um einen 
moglichst dichten und sauberen Boden zu er
halten. Ebenso werden die Formen fiir Saure- 
pfannen und Abdampfschalen Yerschiedenster Pro
file hergerichtet. Yon grofierer Bedeutung ist 
der Spindelgufi bei der Herstellung von Schacht- 
ringen oder Tiibbings geworden, bei denen, wie

Abbildung 2 zeigt, gemauerte Form und Metall- 
kokille gleichzeitig Verwendung finden. Sind 
die Ringe mit innerem Flansch yersehen, so 
mufi die Konstruktion der Spindel darauf Riick- 
sicht nehmen, damit sie nach innen zu gelost 
werden kann. Je nach dem Durchmesser der Ringe, 
der etwa zwischen 2 und 6 m schwankt, wird 
die Kokille aus drei, vier oder noch mehr Teilen 
zusammengesetzt. Nach dem Gusse miissen, 
wahrend das Gufistuck noch hellgliihend ist, die 
Teile a und b, wie Abbildung 3 schematisch 
andeutet, nach innen gezogen werden, da sonst 
das Loslosen der Spindel infolge der Schwin- 
dung des Stiickes unmoglich wird, und das Stiick 
selbst reifit. Nach demselben Prinzip werden 
auch die Formen fiir weite Rohre (Mantelstucke), 
Teile zu Gaswaschern u. a. zum Gusse vorbe- 

reitet (siehe Abbildung 4). 
Man beachte hierbei, dafi die 
aufiere Spindel aus zwei 
Teilen besteht, wahrend die 
innere ein Stiick bildet. 
Sofort nach dem Gusse 
werden die beiden Mantel-

i
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Kern

1
1 11

Abbildung 4. 
Jlantelstiiek mit 

Spindel. Abbildung 5. Flanscbrobr.

kokillen seitlich abgezogen; das Stiick wird dann 
von der Kokille abgehoben, wobei der Kern 
(eine einfache Lage aus Schwemmstein) mitgeht.

Um neben der Formarbeit Bearbeitung zu 
sparen, deckt man an Flanschrohren den Flansch 
mit Kokillen (gewissermafien ais AuBenkern) ab, 
indem man, wie Abbildung 5 zeigt, gleichzeitig  
die zu Dichtungszwecken angebrachten Rillen 
in die Kokille hineinlegt. Aus demselben Grunde 
werden Kokillen bei Rippenheizkorpern, Kande- 
labern, Saulen und anderen rolirartigen Stiicken 
mit Anschlufiflachen angewendet. Ebenso legt 
man an den M ittelteil y o ii Achsbuchsen Kokillen 
an und yersieht diese mit feinen linienartigen 
Vertiefungen, um die W irkung des Hobelns 
nachzuahmen. Der Versucli, Bremsklotze ganz 
in Kokillen zu formen, soli sich ebenfalls in 
die Praxis eingefiihrt haben. Auch zur Her
stellung von Massenartikeln hat man die Kokillen 
eingefiihrt. So werden kleine messerartige und 
ahnliche landwirtschaftliche Artikel gegossen, 
indem man mehrere Formen in einer zweiteiligen 
Kokille nebeneinander anordnet und die Kokillen
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selbst nach Art einer Waffelzange aufeinander- 
preBt. Versuchsweise wurden ferner Muffen- 
krummer in Kokillen gegossen. Die Metallform

nach dem der RohrenguB in Kokillen vollig  
gegliickt ist und betrieben wird. Somit diirfte 
auch, falls technische Schwierigkeiten die Durch- 
fiihrbarkeit des eben erwahnten Verfahrena ver- 
hindert haben sollten, die Erzeugung von guB- 
eisernen Formstiicken in Kokillen nicht zu den 
Unmoglichkeiten gehoren.

G em  au er  t e  D a u e r f o r m .  W enig Yer- 
breitung hat eigentlich die aufgemauerte Dauer
form gefunden. Man wendet sie gern bei um-

Abbildung 0. Formmaschine fur Muffenkrummer.

ist hier ebenfalls zw eiteilig und, wie die Ab
bildungen 6 und 7 zeigen, auf einer Formmaschine, 
die zugleich GieBmaschine ist, angeordnet. In-

Abbildung 7. Formmaschine in GieBstellung.

dessen ist, wie icli hore, die Einfiilirung der 
Maschine in die Praxis nicht betrieben worden. 
In dieser Zeitschrift 1908 Nr. 25 S. 867 ist 
ein Yerfahren ausfiihrlieh beschrieben worden,

Abbildung 8. Zwischonstiłck.

fangreichen, doch einfachen GuBstiicken an, die 
nicht unterschnitten sind und in allen Hol)en 
moglichst kreisformigen Querschnitt haben. In 
mir bekannten GieBereien wurden Pfannen fur 
die chemische Lidustrie im Gewicht von 3000 kg  
und mehr bis zu 10 Stiick in derselben Form 
gegossen. Nach je
dem GuB war es 
nur notig, die Form 
zu reinigen und 
von neuem auszu- 
schlichten. AlsVer- 
treter solcher GuB- 
stiicke sind u. a. 
anzufiihren: Zwi- 
sclienstiicke, soge- 
nannte Laternen ^
(Abbild. 8), Stan- 
der zu stehenden 
Maschinen mit ein- 
warts gebogenem !
Flansch und kreis- 
forinigem Quer- 
clinitt, Trocken- 
trommelnfurPapier- ^bildung 9. Trockentrommel.
fabrikation (Abbil
dung 9), PreBwerkzeuge, wie z. B. Gesenke fiir 
Blechbearbeitung, W indkessel, Kolbenkorper fiir 
Gasmotoren. Auch bei Herstellung der GuBformen 
fiir Blockkokillen sali ich die Dauerform Yerwen-
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dung finden. Obschon das Verfahren manche Yor
teile gegenUber den bekannten Formmethoden 
bietet, hat es, soweit mir bekannt, gar keine 
Nachahmung gefunden. Wahrend man den Kern 
wie ublich herstellt, wird der zweiteilige Form
kasten mit feuerfestem Materiał ausgefiittert und 
geschlichtet. Die beiden Mantelformhalften halt 
man durch eiserne Klammern zusammen, die nach 
jedem Gusse gelost werden miissen, alsdann wer
den die beiden Halften wieder friscli geschlichtet, 
getrocknet und zum GuB fertig gemacht.

T h e  o r e  t i s c h e s  z u r  H a r t u n g  und B e -  
s e i t i g u n g  v o n  L u n k e r n  und B l a s e n .  Anders 
liegt die Sache, wenn man eine unmittelbare 
Hartung durch die Kokille beabsichtigt. Aber 
auch hier muB man vom Standpunkt des Prak- 
tikers zwei Gesichtspunkte unterscheiden, da die 
Hartung, die auf jeden Fali eintritt, nicht immer 
Selbstzweck ist. Im allgemeinen hat das Ab- 
schrecken zwei in ursachlichem Zusammenhang 
stehende Wirkungen: es e r z e u g t  f e i n k o r n i -  
g e r e s  G e f i i g e  u n d  e r h o h t  d i e  F e s t i g 
k e i t  en.  Gewohnlich hat der GieBereimann bei 
Anwendung der Kokille nur eine der beiden 
Wirkungen im Auge. Meistens wird es ihm auf 
Steigerung der physikalischen Eigenschaften, nicht 
seiten aber auch bloB auf Erzielung eines dich- 
teren Gefiiges ankommen. Daher g ilt es in allen 
Fallen, sich innerhalb der zulassigen Grenzen 
zu bewegen und darauf zu achten, zwecks Er
reichung eines feineren Kornes nicht die ver- 
langten Festigkeiten zu schwachen oder, falls 
die mechanischen Bedingungen im ganzen neben- 
sachlich sind, doch die Bearbeitungsfahigkeit nicht 
zu gefahrden. Drei Momente kommen (gleiche 
GieBtemperatur vorausgesetzt) hierbei zur Er- 
wagung: 1. die Zusammensetzung des Eisens,
2. die Wandstarke des Materials und 8. die 
Starkę der Kokille. Zunachst gelten natiirlich 
die bekannten und gelaufigen Regeln, daB man 
die Kokille stets bei einem nicht zu mangan- 
haltigen Eisen verwendet. Die Starkę der Kokille 
darf in dem MaBe abnehmen, wie die absolute 
Menge von Kohlenstoff und Silizium und ihr 
Yerhaltnis zueinander der Bildung des erforder
lichen Grades von Feinkornigkeit giinstig sind. 
Anderseits soli mit Abnahme der Wandstarke 
des Stiickes der Siliziumgehalt ein entsprechend 
hoherer sein. Bei hohen Anforderungen an Festig
keit und Bearbeitbarkeit wird man bei geringeren 
Wandstarken sehr behutsam vorgehen miissen, 
da jener Gehalt an Hartungskohle nicht iiber- 
schritten werden darf, bei dem einmal die Steige
rung der pli3Tsikalischen Eigenschaften ins Gegen- 
teil umschlagt, und das andere Mai das Angreifen 
des W erkzeuges unmoglich wird; denn es gibt 
Falle, in denen der GieBereimann das AeuBerste 
riskiert, um sich vor bestandigem Ausfall zu 
schiitzen. Ueber die auBersten Grenzen der ver- 
schiedenen Mijglichkeiten diirfte indessen keine

Unklarheit herrschen. Da jedoch nach meinen 
Beobachtungen selbst zwei Eisen von fast der
selben Zusammensetzung aber yerschiedener Her- 
kunft unter sonst gleichen Umstanden in ver- 
schiedenem MaBe auf das Anlegen der Kokille 
reagieren, so lassen sich feststehende Normen 
zwischen Starkę der Kokille, W andstarke und 
cheinischer Analyse nicht oline weiteres aufstellen. 
Der GieBereimann muB daher sein Eisen kennen 
und sich in allen Zweifelsfallen des Vorversuches 
bedienen. Im allgemeinen aber ist eine allzu- 
groBe Aengstlichkeit nicht angebracht, da die 
Grenzen fiir den Gebrauch der Kokille durch 
den Verwendungszweck und die vorgeschriebenen 
Bedingungen gegeben sind. Bei GrauguBstiicken 
namlich, bei denen es bloB auf feineres Korn ab- 
gesehen ist, legt man die Kokille an, um glattere 
AuBenflachen und hohere Polierfahigkeit bei 
doch leichter Bearbeitbarkeit zu erzielen. Die 
Zusammensetzung (etwa 0,8 °/o Mn, 0,5 °/o P, 
2,0 °/o Si, 3,3 o/o C) des Eisens ist dabei der- 
artig, daB selbst bei Anwendung starker Kokillen 
weder die Bearbeitbarkeit beeintrachtigt noch 
die physikalischen Eigenschaften unterschritten 
werden, da eben nach diesen Seiten hin geringe 
Anspriiche an die betreffenden Stiicke gestellt 
werden. (Hier sei schon auf die durch die Ab
bildung 16 und 17 erlauterten Falle yerwiesen). 
Fiir eine ganze Reihe von Fallen, bei denen es 
sich lediglich um das Harten des Gegenstandes, 
also um direkte Darstellung von HartguB handelt, 
haben sich Sondergebiete lierausgebildet, die 
eigentlich nicht mehr in das engere Gebiet des 
Eisen- bezw. Graugusses fallen. Die Schwierig
keiten, die hierbei in dem Umstand begriindet 
liegen, die Verwendung der Kokille mit einer 
zweckentsprechenden Zusammensetzung des Eisens 
in Einklang zu bringen, haben Sorgen genug 
mit sich gebracht, um eine besondere Technik 
wachzurufen und die Loslosung vom Gebiet 
der gewShnliclien GuBeisendarstellung lierbei- 
zufiihren. Daher soli dieses Gebiet nur durch 
Erwahnung einiger charakteristischer Falle und 
Handgriffe weiter unten beriihrt werden.

Zur groBeren Yorsicht wird der GieBerei
mann eigentlich erst gezwungen, wenn er die 
Kokillen zur B e s e i t i g u n g  v o n  l u n k r i g e n  
S t e l l e n  verwenden w ill oder aus Verzweiflung 
muB. Da ihm aber nicht immer die Moglichkeit 
gegeben ist, sich ein Materiał (aus Liebe zur 
Kokille) auszuwahlen, so muB man abwagen. 
Bei gewohnlichem MaschinenguB ist die Sache 
nicht sehr bedenklich. Das Materiał vertrag t 
fast durchw-eg jede Kokillenwirkung, die zur 
Dichtung bestimmter Stellen erforderlich ist, 
auch dann, wenn Bearbeitung notig ist. Anders 
liegt die Sache bei SpezialguB. Es gibt Zylinder- 
material, das an keiner zu bearbeitenden Stelle 
Kokillen vertragt, ohne die Gefahr des ReiBens 
heraufzubeschworen oder weiBe Stellen zu er-
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halten, die der Stahl nicht angreift. Noch 
empfindlicher sind Zylinderfutter, iiberhaupt alle 
jene Gufieisenarten, hei denen man schon durch 
die Gattierung auf ein diclites Gefiige bei guter 
Bearbeitbarkeit und holier Festigkeit hinarbeitet. 
Ist man genotigt, auch in solchen Fallen zur 
Kokille zu greifen, so darf man nicht vergessen, 
daB ihre Wirkung lokaler Art bleiben muB, daB 
nicht irgendwo das allgemeine Gleicligewicht der 
sich im GuBstiick bindenden SpannkrUfte gestort, 
und der innere Halt grofierer Partien des GuB- 
stiickes gefahrdet wird. Vor allem lege man 
keine Kokillen an Stellen, die bearbeitet werden

mtissen, oder nur in groBter Not dann, wenn es 
sich ermoglichen lassen sollte, die betreffende 
Stelle abzuschleifen. Aus dem Gesagten geht 
zur Geniige hervor, daB es sich also haufig um 
reine NotmaBnalunen handelt, und auch hier ist 
ein Vorversuch immer zu empfehlen. Bei einem 
Materiał mit 1,0 °/o und mehr Mangan, 0 ,8 °/o 
und mehr Phosphor, 1,6 % und weniger Silizium  
und 3,2 o/o und weniger Kohlenstoff tut man bei- 
spielsweise gut, keine Kokillen an Flaclien zu 
legen, die bearbeitet werden miissen.

(Fortsetzung folgt.)

Einige neuere Befórderungsanlagen auf Hochofenwerken.

i .

/  ur Bewaltigung der Beforderung der Roh- 
stoffe auf die Hochofengicht kamen fast gleich- 

zeitig zwei neue Verfahren auf, die voneinander 
grundverschieden sind. Das eine, aus Amerika 
stammend, ist gekennzeichnet durch die Yer
wendung von S c h r a g a u f z i i g e n ,  die von einem 
nahe den Hochofen gelegenen Punkte der Hiitten- 
sohle in einer Steigung von etwa 55 bis 70 0 zur 
Gichtbuhne hinauffiihren und mit einem sich selbst
tatig in die Gichtglocke entleerenden Forder- 
gefafi von groBer Fassung arbeiten. Bedingung 
fiir die Verwendbarkeit dieser Begichtungsweise 
ist, daB der Raum nahe den Oefen frei bleibt, 
da bei der groBen Einzellast eine flachę, mit 
geringem Neigungswinkel angeordnete Briicke 
unverhaltnismaBig schwer ausfallen wiirde. 
Wunschenswert ist ferner, daB sich in un- 
mittelbarer Nahe der Oefen, am besten parallel 
zur Ofenreihe, Hochbehalter fiir Erze, Kalkstein 
und Koks aufstellen lassen. Eine solche in be- 
zug auf Raumverhaltnisse ideale Anlage stellt 
das Hochofenwerk der Buffalo and Susąuehanna 
Eisengesellschaft bei Buffalo, N. Y., dar, dessen 
GrundriB in Nr. 20 S. 1126, Jahrgang 1903  
dieser Zeitschrift wiedergegeben ist. Die Giefi- 
hallen wurden hei diesem vor wenigen Jahren 
erst errichteten W erke auf beiden Seiten, Kessel- 
und Geblasemaschinenhaus zwischen bezw. hinter 
den Oefen angeordnet, so daB vor den Oefen fur 
die Schragaufziige und die Vorratsbehalter P latz  
bleibt, die ihrerseits durch den Lagerplatz fiir die 
Wintervorrate von dem Kanał getrennt werden.

Einer so giinstigen GrundriBanordnung konnen 
sich nur wenige altere W erke erfreuen. Ver- 
haltnismaBig giinstig bleibt die Anlage auch 
noch, wenn die Langsachsen der Hochbehalter- 
reihen, statt den Oefen parallel zu liegen, auf 
den Aufzug zulaufen. Miissen jedoch die Fiill- 
riimpfe in grofierer Entfernung oder irgend un- 
bequemer Lage zu den Hochofen angeordnet 
werden, so bietet eine solche Anlage geringere

Vorteile, da der W eg fiir den W agen, der die 
Rohstoffe von den Behaltern zu holen und zum 
Aufzug zu befordern hat, zu lang und zu un- 
beąuem wird. Zwischen den Koksofen und den 
Hochbehaltern mufi unter allen Umstanden ein be- 
sonderes Beforderungsmittel eingeschaltet werden.

Dagegen gibt das z weite Verfahren, der 
Transport mit D r a h t s e i l b a l i n , die Moglich- 
keit an die Hand, von beliebig entfernten  
Platzen ohne Umladung unmittelbar auf die Gicht 
zu fordern. Mehrere Oefen lassen sich durch 
leiclite Briicken verbinden, wodurch ein Riick- 
halt geschaffen wird fiir den Fali, dafi eine 
Drahtseilbalin aufier Betrieb gesetzt werden 
miifite. Auf der Gicht werden im Gegensatz zu 
der selbsttatigen Besehiekung durch Schragauf- 
ziige allerdings wieder Leute erforderlich, um die 
vom Zugseile losgekuppelten W agen nach der 
Gichtglocke zu schieben und zu sturzen. Bei 
groBen Entfernungen werden diese Gichtseil- 
bahnen mit Tragseil, bei kleineren mit tester, 
auf einer schragen Briicke verlagerter Schiene 
ausgefiihrt. Die erforderliche Leistung laBt sich 
auch fiir mehrere Oefen mit einer einzigen Bahn 
bewaltigen, da die W agen einander ununter- 
brochen folgen.

Yollstandig hatte man sich aber auch mit 
dieser Arbeitsweise nicht von den Platzverhalt- 
nissen freigemacht, denn eine Drahtseilbalin 
sollte, wenn moglich, in gerader Linie ausge
fuhrt werden, da ihr Bau mit der Zahl der Ab- 
zweigungen und Krummungen verwickelter und 
teurer wird. Am giinstigsten liegen die Yer- 
haltnisse fiir den Transport von Koks, weil die 
Drahtseilbahn an der Ofenreihe entlang und von 
da zur Gicht gefiihrt werden kann. Aber auch 
fur die HerbeischafFung von Erz und Kalkstein 
ist von Drahtseilbahnen in der W eise Gebrauch 
gemacht worden, dafi das ganze Lager mit 
einer Drahtseilbahn umfahren wurde und Quer- 
strange, auf denen die W agen beladen werden, 
iiber den Platz bezw. unter den Behalterboden 
lier gefiihrt wurden. Auf diesen Quergeleisen
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muBten aber die W agen von Haud 
geschoben werden, da der Einbau 
eines derartig yieltriimmigen Draht- 
seiles, von dem noch dazu an jeder 
Behalteroiliiung die W agen sich ab- 
kuppeln lassen miiBten, in den mei
sten Fallen eine zu weitgehcnde Um- 
stflndlichkeit der Anlage bedeuten 
wiirde. Demnach waren hier wieder 
samtliche beim alten Verfahren zu 
leistenden Arbeiten notwendig, aller
dings in einer weit weniger mtth- 
seligen und w eit weniger Arbeiter 
beanspruchenden W eise, da das Fiil- 
len wesentlich erleichtert und der 
W eg abgekiirzt ist.

Die diesem System anhaftenden 
Mangel beseitigen nun die E l e k t r o -  

h i n g e b a h n e n ,  die fiir den Transport in wage- 
recliter Richtung bei schwieriger Linieufiihrung, 
auf kuiwenreichen Strecken mit vielen Abzwei- 
gungen, ein uniibertroffenes Fordermittel bilden. 
Den Elektrohangebabnen liegt die Idee des e l e k 
t r i s c h e n  E i n z e l a n t r i e b e s  zugrunde. Bereits 
in „Stahl und E isen11 1906 Nr. 7 bis 9 ist 
auśfulirlich iiber das von der Firma A d o l f  
B l e i c h e r t  & Co. ,  Leipzig-G ohlis, durchgebil- 
dete Elektrohangebahnsystem berichtet worden. 
Hier sei aus jenem Bericht zunachst nur wieder- 
liolt, daB das A u fei nanderfahren zweier Wagen, 
das ZusammenstoBen von W agen an der Ver- 
einigungsstelle zweier Schienenstrange, das Be- 
fahren offener Weichenzungen und dergl. yoll
kommen selbsttatig yerhindert wird. Ein Elektro- 
haugebahnwagen ist sogar imstande, nicht nur 
sich selbst zu entleeren, sondern auch sich ohne 
fremde Hilfe z u beladen, eine Einrichtung, fiir 
die im Hiittenwerksbetriebe allerdings seltener 
ein Bediirfnis yorliegt.

Eine Verkniipfung dieses Forderverfahrens 
mit der Hochofenbegichtung durch Seilbahnen 
fand ihre praktische Ausgestaltung in der 
Bleichertschen E l e k t r o s e i l b a l m . *  DasPrinzip  
dieser Einrichtung ist wiederum sehr einfach. 
An der Stelle, w o die Steigung beginnt, werden 
die in regelinaBigen Zwischenraumen ankommen- 
den Elektrohungebahnwagen selbsttatig an das 
Zugseil der Giclitseilbalm gekuppelt und so die 
schrage Strecke liinaufgezogen, wahrend gleich
zeitig  die Stromzuleitung aufhort. Auf der 
Gichtbiihne kuppeln sie sich wieder selbsttatig 
aus, wahrend ihre Schleifbiigel an den strom- 
fiihrenden Fahrdraht gelangen, so daB sie selbst
tatig weitęrfaliren, um an der Giclit, durch 
Kippen entleert zu werden. Die W agen kehren 
dann zur scliragen Strecke zuriick, kuppeln sich 
selbsttatig an, fahren am Zugseil hinunter und 
laufen nach Abkupplung weiter bis zu den

* D. R. P. Nr. 177 289.
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Vorratsbehaltern. Handarbeit ist nur nocli notig, 
um die Klappen der Fiillriirnpfe zum Beladen 
der W agen aufzuziehen und um die W agen in 
die Gicht zu kippen. Ferner sind noch Leute 
erforderlich, die dariiber zu wachen liaben, dafi 
die riclitigen Mengen gefordert und nach Bedarf 
auf die Oefen yerteilt werden.

Mit diesem Elektroseilbalm - System lassen 
sich nun auch die sohwierigsten Aufgaben be- 
zwingen. Ob die Anlage urspriinglich zweck- 
mitfiig angeordnet war, spielt kaum nocli eine 
Rolle, dic Aufstapeluńg und der Transport.

Eine Elektrohangebahnanlage fiir die Ver- 
teilung der durch eine Drahtseilbahn zugefuhrten 
Stoffe auf der Gichtbiiline ist bereits im Jahre 
1904 fiir den Schalker Gruben- und Hiitten- 
Verein in Gelsenkirchen errichtet worden. Ais es 
sich gezeigt hatte, daB die Elektrohangebahnen sich 
fiir diese Arbeiten mit ihrem rauhen Betrieb eigne- 
ten, wurden in den Jahren 1905 bis 1907 auf an
deren Huttenwerken vier vollst;indigeBegichtungs- 
anlagen mit Elektroseilbahnen in Betrieb gesetzt.

W egen ihrer einfachen Gesamtanordnung 
besonders charakteristisch ist die Erztrans-

Abbildung 2. Aufstellgeleise.

•der Rohstoffe kann unter allen Umstiinden 
plaumafiig gestaltet werden. Die Rohstoff- 
behalter diirfen in ganz beliebiger Entfernung 
von den Hoehofen aufgestellt werden und konnen 
von ihnen durch andere Werksanlagen, wie 
GieBhallen, Geblasehaus und dergl., getrennt sein. 
Mit der Vergrofierung der Entfernung yermehrt 
sich lediglieh die Zahl der zur Besetzung der 
Strecke notigen W agen, die Forderleistung und 
die Lohne fiir die Bedienungsmannschaft aber 
bleiben genau dieselben. Man kann also den 
Hauptnachdruek auf beąueme Anordnung der 
GieBhallen und des Geblasehauses legen und den 
Transport der Rohstoffe, der eine Zeitlang im 
 ̂ordergrunde des Interesses stand, bei den 

Erwagungen wieder in zweite Linie riicken.

portanlage der Firma Gebr.  S t u mm,  G. m. b.
H.,  in N e u n k i r c h e n  a. d. Saar (yergl. Ab
bildung 1). Zur Aufnahme der yerschiedenen 
Erze und des Kalksteins dient hier ein in ge- 
eigneter W eise unterteilter eiseiner Fiillrumpf, 
dessen Boden mit Schurren yersehen sind, aus 
denen die W agenkasten der Elektrohangebahn 
unmittelbar gefiillt werden konnen. Es sind 
drei Reihen yon Schurren yorhanden, denen die 
Fiillgeleise 1, 2, 3 entsprechen. Diese setzen  
sich horizontal fort, bis sie sich an der Auf- 
stellgeleisanlage vereinigen (Abbild. 2). Auf den 
vier Strangen dieser Station, die sich yon dem 
auBeren Zufiihrungsgeleis abzweigen, haben die 
mit yerschiedenen Erzsorten gefullten W agen so 
lange Aufstellung zu nehmen, bis sie je nach Be-
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darf auf die Gicht befordert werden konnen. 
Im Zuge des Geleises 4, das nach den Aufstell- 
geleisen liinfiihrt —  dieses Zufiihrungsgeleis 
stellt den auBersten Strang der Aufstellungs- 
geleisanlage dar und wird von samtlichen von 
den Rumpfen kommenden W agen befahren — , 
ist eine selbsttatig wirkende Hangebahnschnell- 
wage mit Zilhlapparat und Selbstregistrierein- 
richtung eingebaut. Unter einem stumpfen 
W inkel zur Achse des Fullrumpfgebaudes liegt 
nun die Scliragbriicke mit der Drahtseilbalm, 
die Aufstellgeleise und Gichtbiihne verbindet. 
Um eine Betriebsreserve zu besitzen, hat man 
jedoch nicht eine einfache Bahn mit einem 
steigenden und einem fallenden Strang ausge- 
fiihrt, sondern eine Doppelbahn mit zwei steigen
den und zwei fallenden Geleisen, da bei etwaiger 
Zugseilreparatur, die sich doch nie ganz ver- 
meiden laBt, ein Stillstehen des Betriebes unter 
allen Umstanden verhiitet werden muB. Hatte 
man nun die beiden iiber die Schragbriicke hin- 
ausgehenden Drahtseilbahnen nebeneinander an
geordnet, so daB neben jedem steigenden Strang 
ein fallendes Geleis liegt, so wiirde sich sowohl 
beim Einlauf der beladenen W agen in die Schrag- 
briicke, wie beim Auslauf auf dem Gichtplateau 
ein Ueberkreuzen von Geleisen notwendig ge
macht haben. Man kam deshalb zu dem Aus- 
hilfsmittel, die Zugseilanordnung auf der Schrag- 
briicke derart zu treffen, daB je zwei neben- 
einanderliegende Geleise zum Auftransport der 
gefiillten und die beiden anderen zum Abtrans- 
port der leeren W agen benutzt werden. In- 
folgedessen fahren je  nachdem, welcher Antrieb 
benutzt wird, die W agen auf den beiden aufier- 
sten Geleisen 5 und 6 oder auf den beiden 
inneren 7 und 8. Aus dem Lageplan Abbild. 1 
ist die Anordnung klar zu ersehen.

Die W agen, die auf dem Aufstellgeleise 
stehen, werden von einer Zentralschaltstelle aus, 
die am Ende der Vereinigungsweichen der Auf- 
stellanlage liegt, in Bewegung gesetzt und 
fahren selbsttatig den Kuppelstellen der Draht
seilbalm zu. Ais Verbindungselement zwischen 
W agen und Zugseil dient die bekannte Bleichertsche 
Automatklemine mit untenliegendem Zugseil und 
tiefgelegten Drelizapfen des W agengehanges,*  
die durch das W agengewicht betatigt wird und 
ein sicheres Anklemmen des W agens an das 
Zugseil gewahrleistet. Jeder der aufsteigenden 
Strange ist am unteren Ende mit einer Ankuppel- 
und am oberen Ende mit einer Entkuppelvor- 
richtung versehen, wahrend jeder der abgehen- 
den Strange diese Kuppelstellen in umgekelirter 
Lage aufweist. Kommt ein W agen aus dem 
Aufstellgeleis herausgefahren, so fahrt er je  
nach der W eichenstellung in das erste oder 
zw eite aufsteigende Geleis hinein und passiert die

Kuppelstelle, woselbst er sich an das Zugseil 
anschlagt, wahrend gleichzeitig der Motor aus- 
geschaltet wird. Hat der W agen die Schrag- 
strecke durchfahren, so kuppelt er sich am 
oberen Ende selbsttatig wieder ab, wahrend 
gleichzeitig der Fahrmotor wieder eingeschaltet 
wird, so daB der W agen nun je nach Stellung  
der W eichen einem der vier Hochofen zufahrt.

Um jede Gichtglocke herum ist ein Ringgeleis 
angelegt, auf dem der W agen zum Halten kommt. 
Er wird hier mit der Hand entleert, sofort 
wieder eingeschaltet uiul fahrt nun leer der 
Schragstrecke zu, fahrt diese abwarts und iiber 
den auBersten vierten Strang 9 des Erzfull- 
rumpfgebaudes bis zu desseu Ende. Hier be
findet sich ein ąuerliegendes Verteilungsgeleis, 
das mit AVeichen an die drei F iillgeleise unter 
den Rumpfen angesclilossen ist, so daB der hier 
aufgestellte Arbeiter sie den einzelnen Strecken 
zuweisen kann.

Da etwa 55 Wagen auf der ganzen Anlage 
in Betrieb sind, die sich zum Teil in unabhan- 
giger, zum Teil in zwanglaufiger Bewegung, 
teilweise aber auch in Rulie befinden, da jedoch 
andererseits die Zufiihrung an den Gichtglocken 
mit grofier RegelmaBigkeit geschehen mufi, und 
da auBerdem nicht nur die Bewegung eines ein- 
zigen Stoffes, sondern melirerer Erzsorten er- 
forderlich ist (der Kokstransport zu dieser An
lage geschieht vorlaufig noch mit Hilfe der be- 
stehenden alten Aufziige unabhangig von dem 
Erztransport), so leuchtet die W ichtigkeit der 
oben erwahnten SicherungsmaBregeln ein. Zu 
verhiiten ist namentlich, daB ZusammenstoBe 
oder allzu groBe Unterschiede in den W agen- 
entfernungen entstehen konnen. Die ganze An
lage ware daher nicht betriebssicher ohne die Zug-  
d e c k u n g s e i n r i c h t u n g , *  die darauf beruht, daB 
die Fahrleitung in einzelne Blockstrecken unter- 
teilt ist und durch von den W agen selbsttatig 
verstellte Schalter die gerade durchfahrene Block- 
strecke von der Speiseleitung abgeschaltet wird. 
Diese Einrichtung verhindert, daB W agen wah
rend der Fahrt einander zu nahe kommen, und 
dafi auf den an einer Fiillsclinauze haltenden 
W agen der folgende W agen auffahrt. Erst 
wenn der erste W agen die Fiillstelle verlassen 
hat, rtickt der zw eite selbsttatig nach.

In ahnlicher W eise ist eine Sicherung und 
Blockierung der W eichen und Kreuzungen durch- 
gefiihrt, die derart wirkt, daB niemals zwei 
W agen gleichzeitig eine solche W eiche befahren 
konnen. D iese Einrichtung ist namentlich von 
W ichtigkeit fiir die A ufstellgeleisanlage, auf 
dereń vier Strangen sich W agen mit yerschie
denen Erzsorten befinden. Bei ganz regelmaBi- 
gem Fiillen der W agen unter den Riimpfen 
durchfahrt jeder W agen ohne Anhalten den einen

* D. R. P. Nr. 95 537. * Yergl. „Stahl nnd E isen" 1906 Nr. 8 S. 472.
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Strang des Aufstellgeleises und lauft der Sclirag- 
strecke zu. Tritt durch irgend einen Umstand 
eine Beschleunigung oder Verzogerung in der 
W agenzustellung ein, so sammeln sich auf einem 
Strang der Geleisanlage mehrere W agen mit 
derselben Erzsorte an. Hat nun ein die Schrag- 
briicke befahrender W agen auf dieser eine ent- 
sprechende Strecke durchlaufen, so schaltet er 
riickwarts mit Hilfe der Blockschaltung den 
vordersten Teil eines Stranges des mit W agen  
besetzten Aufstellgeleises ein. Der erste W agen  
lauft dann selbsttatig der Ankuppelstelle der 
Schragstrecke zu, schaltet aber gleichzeitig  
ruckwarts den auf ihn folgenden auf dem Auf- 
stellgeleise stehenden W agen auf Fahrt, so dafi 
auch dieser sich in Bewegung setzt. Dieser 
W agen riickt um die Lange einer Blockstrecke 
vor, und in der gleichen W eise rucken die 
iibrigen auf dem Aufstellgeleise stehenden 
W agen nach, so dafi die hinterste Strecke des 
Aufstellgeleises frei wird. Die Wagen warten 
so lange, bis der vorangefahrene W agen von 
der Schragstrecke aus wieder den ersten auf 
dem Aufstellgeleise nun zur Ruhe gekommenen 
W agen zur Fahrt veranlaBt. Durch einfache 
Schaltung, die durch einen Mann vor den Auf- 
stellgeleisen geregelt wird, kann jeder einzelne 
Strang auf die Schragstrecke eingestellt werden.

Wahrend diese Anlage ausschlieBlich zur 
Forderung von Erz und Kalkstein dient, ist bei 
den iibrigen Ausfiihrungen gleichzeitig Kokstrans- 
port mit Elektrohangebahnen vorgesehen. Falls 
der Koks im W erke selbst erzeugt wird, kann 
die Elektrohangebahn bis unmittelbar vor die 
Koksofen gefiihrt werden. Ein Beispiel hierfiir 
ist die Anlage im W erke T r z y n i e t z  d e r  
v o r m.  E r z h e r z o g l i c h e n  Hi i  1 1 e n i n s p  e k-  
t i o n  T e s c h e n . *  Die Anordnung ist nament
lich insofern interessant, ais sie zeigt, daB auch 
eine scheinbar sehr ungiinstige Lage der Koksofen, 
die hier durch eine Anzahl anderer Bauwerke 
von den Hochofen getrennt sind, dem Transport 
mit Elektrohangebahn keinerlei Schwierigkeiten 
bietet. Statt der Erztaschen ist in Trzynietz 
ein offener Lagerplatz mit Hochgeleisen ange- 
wandt, auf dem das Erz in solcher W eise an- 
geschuttet wird, daB der groBere Teil in eiserne 
Tunnels abgezogen werden kann, wahrend der 
ubrigbleibende Bestand erforderlichenfalls durch 
Schaufelarbeit zu entfernen ist.

Eine Dispositionszeichnung der Transport- 
einrichtungen der M o s e l h i i t t e  in Maiziśres 
bei Metz ist schon in Nr. 9 S. 534 Jahrgang 
1906 dieser Zeitsehrift enthalten. Samtliche 
Rohstoffe kommen hier mit der Bahn an und 
werden in Hochbehalter geschaufelt, unter denen 
Elektrohangebahngeleise entlang ziehen. Die An- 
fangsstation der Gichtseilbahn liegt zwischen

* Yergl. „Stahl und Eisen“ 1907 Nr. 47 S. 1686.

den Erz- und Koks-Fiillrumpfen. Die Lade- 
geleise stehen auch mit den senkrechten Gicht- 
aufziigen in Verbindung, so daB fiir den Fali 
einer Storung an der Seilbahn der mechanische 
Betrieb weitergefiihrt werden kann.

Im Gegensatz hierzu sind bei der sehr um- 
fangreichen Fbrderanlage der M a x i m i l i a n s -  
h i i t t e  in R o s e n b e r g  (Oberpfalz) Hochgeleise 
fur Eisenbahnwagen vollstandig vermieden worden. 
Ein groBer Erzfund, der den Bedarf der Hutten 
auf mehrere hundert Jahre deckt, gab hier den 
AnlaB zu ■ einer bedeutenden Erweiterung des 
ganzen W erkes und Hand in Hand damit zur 
Schaffung zeitgemaBer Transporteinrichtungen. 
Die neuen Gruben liegen bei dem Orte Auer- 
bach, nicht w eit von der Linie Niirnberg— Eger. 
D ie Erze werden von dort mit der Bahn nach 
Rosenberg befordert. Wahrend friiher der 
ganze Bedarf durch die von Sulzbach mittels 
einer Seilbahn herangeschafften Erze gedeckt 
wurde, ist je tzt diese Erzgewinnung in zweite 
Linie geriickt.

W ie aus dem Plan der gesamten Anlage 
(Abbildung 3) ersichtlich, gelangen die ankom- 
menden Eisenbahnwagen auf einen Kipper, der 
so eingerichtet ist, daB seine Plattform nach 
beiden Seiten schrag gestellt werden kann, und 
der daher auch zwei Fiillriimpfe besitzt. * W agen 
mit Bremserhauschen konnen daher in der Stel- 
lung, in welcher sie ankommen, gekippt werden, 
wahrend bei gewohnlichen Wagenkippern bei 
unrichtiger Stellung eine Drehung vorangehen 
muB. Die Auslaufe der beiden Riimpfe liegen in 
einem Tunnel, in den eine Elektroseilbahn miindet. 
Die W agen werden hier gefiillt, die Schragstrecke 
hinaufgezogen (Abbild. 4 und 5), und fahren oben 
elektrisch weiter, bis iiber den Hochbehalter. 
Die mit Erz beladenen W agen biegen rechts ab 
auf Geleis 1, um iiber Geleis 2 zur Schrag
strecke zuriickzukehren, nachdem sie an irgend 
einer Stelle selbsttatig entleert sind. Die W agen, 
welche Kalkstein fiihren, der ebenfalls zum 
groBten Teile mit der Bahn ankommt, biegen 
nach links und befahren die Geleise 6 und 7. 
Auf den Geleisen 4 und 5 werden die von Sulz
bach kommenden Rohstoffe abgestiirzt, und zwar 
werden die hier ankommenden Elektrohange- 
bahnwagen aus einem Fiillrumpfe beladen, 
in den die alte, jetzt nur um ein Stiick ver- 
langerte Seilbahn fordert. Unter den Hoch- 
behaltern liegen quer acht Hangebahngeleise 
(punktiert gezeichnet), welche zwei Langsgeleise 
8 und 9 yerbinden, auf deren einem die W agen  
ankommen, um auf dem andern nach Durch- 
fahren einer W age — eine zweite W age ist ais 
Reserve in ein Nebengeleis eingebaut — iiber 
Gleis 10 oder 11 einer der beiden Gichtbahnen

* Durch eine neue Bleichertsche Konstruktion 
wird das Kippen nach zwei Seiten in einen einzigen 
Fullrum pf -von maBigen Abmessungen ermoglicht.
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Fahrbńre Brucke

Entlade-

S te t io n

zuzufaliren. Fiir 
den Fali, daB eine 
Betriebsstorungam  
W agenkipper ein
treten so llte , ist 
noch ein Reserve- 
geleise 1‘2 verlegt 
worden, das eine 
Strecke weit pa
rallel zum Eisen- 
bahngeleise liiuft, 
so dafi die Hilnge- 
bahnwagen unmit- 
tclbar von den 

Eisenbahnwagen 
aus beladen wer
den konnen.

Der Koks kommt 
ebenfalls mit der 
Eisenbahn an und 
wird in einer be- 
deckten Halle auf- 
gestapelt. Zur Be
schickung desKoks- 
stadels dient eine 
Elektrohangebalm  
mit Windenwagen, 
dereń Kasten von 
einem der drei pa- 
rallelen Lilngsge- 
leise 1 3 , 1 4 , 1 5  aus 
abgelassen und aus 
dem Eisenbahnwa
gen gefiillt werden 
(Abbildung 6). Die 
vollen W agen wer
den gehoben, auf 
das innere Larigs- 
geleise 16 gefah
ren und von da 
aus durch entspre- 
chende Einstellung 
der Schiebeweichen 
einer der Schleifen 
zugefiihrt, die sieli 
quer iiber den Koks- 
stadel erstrecken, 
wo die Entleerung 
erfolgt. DerWagen 
kehrt dann zu den 
Beladegeleisen zu- 
riick. Zur Ent- 
nahme des Koks 
aus dem Sehuppen 
dienen zwei in ge
ringer Hijhe in der 
Liingsrichtung ver- 
lagerte Geleise, die
bei vollstandiger
Fullung des Lagers
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Abbildung 4. Tunnolstrecke der Elektro 
seilbabn zwischen W agenkipper und Fiill- 

riimpfen der SIaximilianshutte in Rosenberg.

zugeschiittet sind und erst beim Ausritumen frei 
werden. Auf den beiden Langsgeleisen bewegt 
sich eine Briicke mit Schleppschienen, die den 
zwischenliegenden Raum iiberspannt, so dafi die 
"Wagen nach jeder beliebigen
Stelle gelangen kSnnen. Die _________ _ _ _ _ _
Langsschienen schlieBen sich 
an-die langgestreckte gerad- 
linige Koksbahn an, auf der 
die W agen nach der Anfangs- 
station der Gichtbahnen ge- 
langen. Im regelmilfiigen Be
trieb wird tibrigens der Koks 
nicht yom Lager entnommen, 
sondern mit Hilfe von zwei 
an der Koksbahn entlang 
fahrbaren Beladeweichen, auf 
welche nach Bedarf leere 
Wagen geschoben werden 
konnen, unmittelbar aus den 
Eisenbahnwagen in die Gicht- 
wagen iibergeladen.

Die zwei Gichtseilbahnen 
sind, abweichend von der An
lage bei Gebr. Stumm, auf 
getrennte Schragbriicken ver- 
legt. Bei dieser Anordnung

waren Kreuzungen der Strecke auf der Gicht- 
bUhne nicht vollstamlig zu vermeiden.

Die Verschiebung der W agen geschieht hier 
ebenso wie bei der Koksbahn auf der Hiitten- 
sohle durch ein Seil, das sich in einfaclie Mit- 
nehmergabeln einlegt, die neben der auf der 
Steigung wirksamen Seilklemme an jedem W agen  
angebracht sind (Abbildung 7). Fiir die liori- 
zontale Hangebahnstrecke geniigt die Klemm- 
kraft dieser Gabeln, die ein viel einfacheres Ab- 
und Ankuppeln an den einzelnen Hochofen bezw. 
an den Beladeweichen der Koksbahn gestatten, 
vollstitndig.

Die Ersparnis an Arbeitern ist bei allen An
lagen groB. Wilhrend bei Gebr. Stumm 50 Leute 
in jeder Schicht uberfliissig wurden, belief sich auf 
der Maximilianshiitte die Ersparnis auf 7 0 Arbeiter, 
da jetzt 45 Mann gegen 115 Mann bei der friiheren 
Begichtungsweise beschilftigt werden. Dabei ist 
noch zu bemerken, daB friiher nur zwei, jetzt  
drei Oefen in Betrieb sind, die Leistung sich 
also um die Halfte erhoht hat.

Der Kraftverbrauch fallt bei derartigen An
lagen nicht sehr ins Gewicht, da einerseits die 
Seilbahn sehr wirtschattlich arbeitet, andrerseits 
auch fur den Einzelantrieb sehr wenig Strom 
notig ist. Bei der Stummschen Anlage ge- 
braucht ein W agen wilhrend der Fahrt nicht 
mehr ais 3,5 Amp. bei 120 Volt. Der mittlere 
Kraftbedarf stellt sich beim Betriebe der Bahn 
mit 55 W agen, von denen ja  nur ein Teil 
gleichzeitig in Bewegung ist, auf etwa 10, der 
der SchrUgstrecke auf 12 Kilowatt, so daB fiir 
den ganzen Betrieb nur 22 Kilowatt notig sind. 
Diese Zahl erscheint sehr niedrig, wenn man 
sie mit den Motorstiirken von Schragaufziigen 
yergleicht. Wenn auch hier nicht standig Kraft

Abbildung 5. Schragstrecke dar Elektroseilbahn zwischen W agenkipper 
und Fullrumpfen der Masirnilianshutte in Rosenberg.
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Abbildung 6. Elektrohangebahn 

zur Besehiekung des Koksstadels der Maximilians- 
hiitte in Rosenberg.

entnommen wird, so ist (loch die Primaranlage 
fiir den hochsten Stromverbrauch zu bemessen, 
der noch dazu, da er plotzlich auftritt, eine 
sehr ungiinstige Eiickwirkung auf das Netz ausiibt.

Wenn zuweilen den Gichtseilbahnen gegen- 
iiber das Bedenken geltend gemacht wird, dafi 
der Seilverbrauch sehr grofi sei, so ist dem 
einerseits entgegenzuhalten, dafi die Seildauer 
im Laufe der Zeit, je mehr sich das Seil in die 
Rillen einarbeitet, zunimmt, so dafi tatsachlich 
nur das erste und yielleicht auch 
das zweite Seil wirklicli sclmeller 
verschleifit, ais man es bei an
deren maschinellen Yorrichtungen 
mit Seilbetrieb gewbhnt ist. An- 
derseits aber spielt eine solche von 
Zeit zu Zeit vorzunehmende Seil- 
erneuerung iiberhaupt nicht mehr 
eine so wichtige Rolle, wenn man 
die dafiir zu verwendenden Aus- 
gaben nicht unter Anschaffungs- 
kosten, sondern unter laufende 
Betriebsausgaben rechnet, ebenso 
wie die Kosten fiir ełektrischen 
Strom, Putz- und Sclimiermaterial 
oder fiir Arbeitslohn. Auf die 
Tonne geforderten Materiales be
zogen, ist der Aufwand fiir Seil- 
erneuerung ganz gering, so bei 
dem ersten Zugseile der Stumm- 
schen Anlage nicht mehr ais 
0,2 P fg. Die Zeit zum Auflegen  
eines neuen Zugseiles betragt nur 
wenige Stunden.

Im AnscliluB an obenstehende M itteilungea 
sei noch iiber eine neue, von der G e s e l l s c h a f t  
f i ir F S r d e r a n l a g e n ,  E r n s t  H e c k e l  m. b. H. 
in St. Johann-Saarbrucken gelieferte R o h -  
e i s e n t r a n s p o r t a n l a g e  der Maximilianshiitte 
berichtet. Der Abstich der vier auf der Hiitten- 
sohle stehenden Hochofen erfolgt in einen dar
unter liegenden Kanał, in welchem ein 30 t 
fassender Roheisentransportwagen verkehrt. Aus 
diesem Kanał wurde bisher der W agen durch 
einen Haspel auf einer schiefen Ebene bergan 
in das alte Stahlwerk gezogen. Hinter dem 
Stahlwerk sollte ein neues erriclitet und damit 
zugleich der Roheisentransport dorthin verkniipft 
werden, namentlich da in Aussicht genommen 
war, aufler den genannten vier Oefen noch einen 
fiinften in Betrieb zu nehmen, um die Gesamt- 
produktion zu vergrofiern.

Es war nun zunachst beabsichtigt worden, 
den Roheisentransportwagen auf einer W age- 
rechten aus dem Giefiereigebaude herauszubefor- 
dern, dann durch einen Kran zu heben und auf 
einer zweiten Ebene zu dem neuen Stahlwerk 
zu bringen. Diese Anlage wiirde aber aufier- 
ordentlich teuer geworden sein und hatte wegen 
des unterbrochenen Transportes auch sehr grofie 
laufende Betriebskosten ergeben. Es wurde des
halb in Erwagung gezogen, die alte Arbeits- 
weise, den W agen durch ein Seil auf einer 
schiefen Ebene zu befordern, beizubehalten, und 
diese Anlage nur den neuen Verhaltnissen ent
sprechend starker auszubilden. Besondere Schwie- 
rigkeiten hestanden auch darin, dafi der Einbau 
der Anlage erfolgen mufite, wahrend das alte

Abbildung 7. Seilbahn auf dem Giehtplateau der 

M aximilianshutte in Rosenberg.
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Stahlwerk noch im Betrieb war, und dafi wah
rend dieser Zeit auch Rechts- und Linkskurven 
sich in der Strecke befanden. Ein weiteres Er- 
fordernis war, das Seil auBerhalb der Geleise- 
mitte zu fiihren und auch hier noch in einer 
gewissen Hohe iiber dem Boden, um es yor dem 
Roheisenstrahl und vor dem yerspritzendengliihen- 
den Roheisen zu schiitzen.

Die Aufgabe ist von der genannten Firma in 
der W eise gelost, worden, daB ein Yorder- und

fahren, so daB der W agen beliebig auf der Strecke 
hin und her gefahren werden kann. Die Geschwin- 
digkeit des Seiles betragt ungefahr 1 m/Sekundę. 
Da der W agen zwischen Stollen und Stahlwerk 
eine Steigung von 8 °/o heraufgezogen wird, ist 
ein Antrieb von etwa 60 P. S. erforderlich.

Die Bewegung des W agens wird durch einen 
Zeigerapparat registriert, welcher gerade so wie 
ein Teufenanzeiger bei Scbachtfordermaschinen 
konstruiert ist, und genau anzeigt, auf welcher

Abbildung 8. Roheisentransportwagen der Maximilianshutte.

Hinterseil genommen wurde (siehe Abbildung 8). 
Das Seil ist am W agen seitlich befestigt und 
befindet sich in stetiger Yerbindung mit diesem. 
Es fiihrt vom W agen iiber das eine Ende der 
Forderung im neuen Stahlwerk zuriick zur An- 
triebsstelle, welche unmittelbar iiber dem Tunnel- 
eingang aufgestellt ist. Es passiert hier eine 
besonders geartete Antriebscheibe und kehrt 
dann iiber das Tunnelende, wo zugleich die 
Spannstation steht, zum W agen zuriick, mit 
welchem es wiederum yerbunden ist. Die An- 
triebstation erlaubt ein Yor- und Riickwarts-

Z ur Ueberwachung
I n Wiirdigung der groBen W ichtigkeit einer 

laufend wirklich ausgeiibten Ueberwachung 
der Betriebsmittel industrieller W erke hat 
Hr. F o n t i u s  in dieser Zeitschrift* den Yor-

* „Stahl und E isen“ 1908 Nr. 27 S. 955.

Stelle der Strecke sich der W agen befindet. 
AuBerdem ist eine Signalleitung yorhanden, so 
daB man leicht den W agen auf jede gewiinschte 
Stelle leiten kann. In der Strecke ist das Seil 
auf besonderen Tragrollen gefiihrt. In den 
Kurven sind besonders gestaltete Kuryenrollen 
angebracht, welche das Seil aus der Geraden 
ablenken. Die Befestigung des Seiles am W agen  
ist so getroffen, daB diese selbst das Seil beim 
Passieren der Trag- und Kuryenrollen abhebt 
und es nach gewisser Entfernung yon der Rolle 
■wieder langsam anlegen laBt.

maschineller Anlagen.
schlag gemacht, diese Ueberwachung nach dem 
Kartensystem einzurichten.

Eine solche muB so einfach wie moglich 
und ohne viel Schreibwerk zu handhaben sein, 
wenn sie sich dauernd bewahren soli, und sie 
muB in allererster Linie so iibersichtlich sein,
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daB ilir jew eiliger Stand gewissermaBen mit 
einem Blick zu erkennen ist.

Nacli meiner Ansicht diirfte jedoch das Karten- 
system in der yorgeschlagenen Gestalt den ge- 
nannten zu stellenden Anforderungen nur unvoll- 
kommen entsprechen, weil es aus zu vielen zu 
bedienenden Einzelteilen besteht und nicht iiber- 
sichtlich genug ist.

Ais Einzelteile werden genannt: Fuhrerkarte, 
Hauptkarte und Nebeukarte zur Aufnahme der 
laufendenBetriebsnotizen.in den yerschiedenen Ab
teilungen regelmilBig wiederkehrend, und schlieB
lich noch eine Reparaturkostenkarte; das ergibt 
z. B. fiir eine Maschinengruppe von sechs yer
schiedenen MaschinengroBen nicht weniger ais

Abbildung 1. Kontrolltafel.

14 Karten, zu denen sehr bald infolge des be- 
schriinkten Raumes der einzelnen Karten noch 
weitere hinzukommen werden. Doch damit ist 
das Materiał dieser sechs Maschinen noch nicht 
erschopft, denn der Abnahmeberichte bei Neuan- 
lagen, der Betriebsberichte iiber Schaden, iiber 
Untersuchungen beziiglich inneren Zustandes, 
W irkungsweise, der Zusammenstellungen von 
Diagraminsiitzen und Wiirmeverbrauch usw., wie 
solches alles der laufeude Betrieb liefert, ist 
noch gar keine Erwiihnung getan. Dieses Ma
teriał muB auch irgendwo bleiben, sei es in den 
allgemeinen Geschaftsakten, sei es in besonderen 
Sammelheften; es gehort zur Ueberwachung, 
deren Gesanitmaterial sich also aus den Karten 
und diesen Teilen zusammensetzen wurde. Man 
kann also kaum sagen, daB das Kartensystem  
einheitlich sei, dessen laufende Instandhaltung 
durch das Ausfiillen der Karten yiel Aufmerk- 
samkeit und Miihe yerursacht, wobei im Laufe

der Zeit die einzelnen Karten sich zu kleinen 
Biichern auswachsen miissen.

Die Karten sollen nun in Kasten hinterein- 
ander stehen, nur die Gruppenbezeichnungen und 
die sogenannten Reiter bleiben sichtbar, die Kartę 
der einzelnen Maschine liegt yerdeckt in der 
Gruppe; welche von den Reitern zu ihr gehoren, 
ist iiberhaupt nicht zu erkennen, so daB man, 
wenn ein Reiter eine Revision nieldet, erst die 
Kartę herausziehen muB, um zu sehen, welche 
Maschine in Frage kommt.

Eine schnelle, sofortige Uebersicht ergibt das 
alles nicht, so wie sie der Betriebsleiter braucht, der 
mit einem Blick den Stand seiner Rerisionen sehen 
will, ohne erst in vielen Karten herumzusuchen.

Ich niochtc nachstehend ein 
Kontrollsystem beschreiben, das 
einfacher und iibersichtlicher 
ist ais das erwithnte Karten
system und dabei mindestens 
ebenso wirksam ais dieses. Es 
besteht darin, daB die eigent- 
liche Ueberwachung — darunter 
analog der Aufgabe des Karten- 
systems Ablegung der Rechen- 
schaft iiber den Betriebszu- 
stand yerstanden —  von den 
schriftlichen Notizen, ich will 
sie mai Text nennen, grund- 
satzlich getrennt ist; es ent
halt demgemaB nur zwei T e ile : 
die Kontrolltafel und den so
genannten Text.

Letzterer besteht aus den 
Hauptdaten der einzelnen Ma
schinen und allen iiberhaupt yor- 
kommenden Schriftstiicken, die 
auf sie Bezug haben, seien es 
Abnahme-, Priifungs-, Repara- 
tur- oder Revisions - Berichte 

usw.. die in mit laufenden Nummern yersehenen 
Aktenmappen nach Art der bekannten Brief- 
ordner chronologisch eingelieftet werden, wobei 
man den wichtigsten Maschinen je eine eigene 
Mappe gibt, die weniger wichtigen in Gruppen 
zusammenfaBt.

A lle Schreibarbeit auBer der Abfassung der 
Schriftstiicke unterbleibt ebenso wie alles Ueber- 
tragen; mit deren Abfassen ist alle Arbeit er- 
ledigt und das Schriftstiick wandert ais neuer 
Textteil in seine Mappe, in der es dauernd bereit 
liegt, AufschluB zu geben.

Zur eigentlichen Ueberwachung des Betriebs- 
zustandes bezw. zur Rechenschaftslegung dient 
nun die K o n t r o l l t a f e l , *  in der Abbildung 1 
in vereinfachter Gestalt beispielsweise fiu- eine 
Schachtanlage zugeschnitten dargestellt. Sie

* Gesetzlich gescliutzt in Yerschiedenen Ausfuh- 
runęsformen.
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besteht aus einer mit Papier uberzogenen Holz- 
p la tte , welche in beliebigen Abschnitten das 
Kontrolljahr, ferner jede einzelne Maschine in 
knapper Cliarakteristik und die Numiner der zu- 
gehorigen Text-Aktenmappe tragt; die Kontroll- 
felder sind mit kleinen Lochern versehen, in die 
yerschiedenfarbige Stifte eingesteckt werden. 
Die Tafel wird an der Wand in einem nur dem 
Betriebsleiter zugilnglichen Glaskasten aufge- 
liangt. An Hand der dargestellten Tafel ergibt 
sich ohne weiteres ihre W irkungsweise.

Die Felder der regelmaBigen Revisionen 
werden durch Farbę besonders kenntlich ge
macht, in der Abbildung sind sie umrandert und 
schraffiert. Zu Beginn eines jeden Jahres 
werden nun samtliche farbig gezeiclmeten Felder 
mit den zugehorigen Stiften besteckt. Fiir letztere 
nehme ich Messingstifte mit grofien farbigen 
Glaskopfen, weil diese im Gebrauch ihre Farbę 
unyerandert am besten beibehalten.

W ir stellen uns nun beispielsweise vor, daB 
wir uns in der Mitte des Monats Februar befinden. 
Man sieht die Zeit-Fehler 3 und 6 ohne Stifte, 
das besagt, die Pflichtrevisionen haben ordnungs- 
mafiig stattgefunden, bei Maschine 3 und 5 haben 
sieli aber Mangel ergeben, die bis zur neunten 
W oche.zu beseitigen sind, wie die beiden Sonder- 
stifte in Z eit-Feld  9 anzeigen, die so lange 
sitzen bleiben, bis die Arbeiten ausgefiihrt sind. 
Die iibrigen Revisionsfelder sind um diese Zeit 
noch ordnungsgemaB besteckt, dereń Stifte von 
Fali zu Fali der Erledigung gezogen werden. 
Das Ncueinfiigen von Sonderstiften tritt ein, so- 
bald sich Mangel zeigen.

Im Zeitfeld 17 sieht man einen Garantiestift, 
er besagt beispielsweise, daB die Garantiezeit 
der Turbodynamos am ersten Mai ablauft, daB 
also eine Reyision zur Feststellung etwaiger, 
dem Lieferanten noch zur Last zu legender 
Mangel in der siebzehnten W oche yorzunehmen ist.

Mit diesem hochst einfachen und iibersicht- 
lichen Kontrollsystem beziigl. des jeweiligen  
Standes der Maschineniiberwachung ist auBer- 
dem noch eine Sonderkontrolle des Textes und 
damit iiber die Art der Ueberwachung der An
lagen verbunden, wenn der Betriebsleiter es sieli 
zur Rcgel macht, keinen Stift elier zu entfernen, 
bis ihm nicht der iiber die vorgenommene Re- 
vision Auskunft gebende Bericht in ordnungs- 
maBiger Ausfullung yorgelegen hat. Es enthalt 
damit dieses System an keiner Stelle eine Lticke, 
durch die sich Mangel einschleichen konnen.

Die GroBe der Tafel ist eine im Verhaltnis 
zu ihrern Inhalt recht bescheidene; fiir 50 
Maschinen, also einen schon recht ansehnlichen 
Betrieb, geniigt eine solche von 56 cm Hohe 
bei 65 cm Lange vollauf, was der Uebersicht 
selir zugute kommt.

Es diirfte mit dem yon mir erwalinten Ueber- 
wachungssystem wohl allen Anforderungen an 
Uebersichtlichkeit, Einfachheit und Zuverlassig- 
keit Geniige geleistet werden, und es diirfte 
durch seine besondere Einfachheit eriibrigen, 
viel Arbeit und Miihe erfordernde Vereinbarungen 
fiir Einfiihrung eines einlieitlichen Systems, wie 
yorgeschlagen, zu treffen, das doch sehr schwer 
einzufiiliren sein wiirde.

M. K aufhold.

Zuschriften an die Redaktion.
(Fiir die unter dieser Rubrlk erscheinenden Artikel ubernlmmt die Redaktion keine Verantwortung.)

Die Explosionen beim Stiirzen der Gichten.
Das Erkennen der wirklichen Ursache eines 

Uebels fiihrt haufig zu dessen Yermeidung oder 
Beseitigung.

Wie mehr oder weniger jeder Hochofner kann 
auch ich aus meiner Praxis ein Klagelied singen  
iiber das Gichtenhangen in Deutschland, Belgien 
nnd Spanien. In Malaga kann man heute noch 
einen Parry auf dem Hiittenplatz liegen selien, 
wohin ihn eine Esplosion infolge Hiingens oder 
yielmehr Stilrzens des Hochofens beforderte. Kurze 
Zeit yorher warf eine ahnlicho Explosion einen 
grofien Teil des Schachtmauerwerks heraus, fiir 
dessen Reparatur W ochen erforderlich waren.

Jeder Beitrag iiber die mutmafiliche Ent- 
stehung ron Explosionen beim Stiirzen der Gichten 
im Hochofen diirfte praktischen Wert haben, 
nnd deshalb mSchte ich mir erlauben, im An- 
schlufi an den interessanten Aufsatz yon 
Hrn. v a n  V l o t e n  in N r.39 S. 415 meine beziig- 
liche Ansicht zu geben, obwohl ich zurzeit nicht

das manchmal recht zweifelhafte Yorgniigen  
habe, mich mit Hochofen herumzuschlagen.

Das Stiirzen der Gichten ist oine Folgę des 
Zusammenbruches dos Gewolbes, welches wahrend 
des Hangens den Niedergang der Beschickung 
in den darunter gebildeten Hohlraum yerhindert. 
Das Stiirzen nimmt also seinen Anfang nattir- 
licherweise am untersten Teil des hangenden 
Ofeninhaltes und pflanzt sich yon da nach oben 
zu fort. Kommt dabei der ganze Ofeninhalt ohne 
Yerzug in Bewegung, so geht das Stiirzen ruhig 
vor sich und hat keine Explosion im Gefolge. 
Es kann aber auch passieren, dafi dem zerbrochenen 
Gewolbe nicht die ganze Beschickung nach unten  
folgt, sondern dafi der oberste Teil des Ofen
inhaltes hangen bleibt, w ie es Abbildung 2 zeigt. 
In diesem Falle sind dann alle Bedingungen 
fiir eine Explosion gegeben. Die stiirzonden 
Massen I pressen das unter ihnen in dem Raum A 
(Abbild. 1) befindliche brennbare Gas zusammen,
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und gleichzeitig śucht sich unter den liangen- 
bleibenden Massen II in dem daselbst entstehen- 
den Hohlraum eine Gasleere zu bilden. Die Folgę 
davon ist, dafi durch II hindurch von oben her 
atmospliarische Luft angesaugt wird. Kaum dafi 
sich die Massen I an den in Abbildung 2 ange- 
gebenen Platz begeben haben, so haben die brenn- 
baren Gase, die in A zusammengeprefit wurden, 
sich in B eingefunden und erzeugen daselbst mit 
der angesaugten Luft zusammen die Explosion 
mit ihren bekannten Wirkungen.

sf.u.e.sa
Abbildung 1. Abbildung 2.

Auf diese W eise erkliirt es sich, daC die Ex- 
plosion erst eine gew isse Zeit nach dem Stiirzen 
der Gichten stattfindet.

Das zwischen dem Stiirzen und der Explosion 
horbare blasende Gerausch wird wohl dem er
wahnten Ansaugen von atmospharischer Luft 
durch die Oeffnung des Gasfanges und die beim 
Hangen des Ofens m it Luft erfiillte Gasleitung 
zuzusclireiben sein.

Ist meine yorstehonde Ansicht richtig, dann 
miiCten sich solche Esplosionen dadurch yer- 
meiden oder w enigstens abschwachen lassen, dafi 
iiber II eine sauerstofffreie Atmosphare gehalten  
wird. Der Gasfang miiflte dann also geschlossen 
bleiben, bis der Gichtensturz ganz voriiber ist. 
Hat man nur einen Hoohofen, so konnte man 
Brennstoffe auf der Oberflache a a der Boschickung 
in Brand halten; hat man mehrere Hoehofen, 
so wiirde man die Gichtgase der anderen Ofen 
benutzen konnen, beides, um den Zutritt yon  
Sauerstoff durch II zu B zu verhindern.

Garrucha (P rouinz A lm eria), im J u li 1908.
Teichgr&ber.

*  *
*

In Nr. 29 der Zeitschrift hat v a n  Y l o t e n  
einen interessanten Aufsatz iiber die Explosionen  
beim StUrzen der Gichten im Hoehofen* gebracht. 
Er erkliirt die mehrfach (nicht immer) in Er-

* „Stahl nnd E isen“ 1908 Nr. 29 S. 1015.

scheinung tretenden zerstorenden Wirkungen 
durch ein Zusammentreffen hocherlłitzten Erz- 
staubes mit Koksstaub. Er denkt die Erzmassen 
bei dem Zubruchegehen yon Ansiitzen in Be- 
w egung gesetzt und dabei mit dem Koksstaub in 
inniger Beriihrung, so w ie er es innerhalb eines 
geschlossenen Rohres experimentell ausgefiihrt 
hat, das in einem Schmiedefeuer erhitzt wurde. 
Ein aufgesetztes Manometer zeigte einen Druck 
von 4 at und beim Oeffnen des Yerschlusses ent- 
stand eino schwarze Staubwolke.

Ich stimme nicht m it van Y loten iiberein 
und bin auch nicht durch sein Experiment iiber- 
zeugt, und zwar deshalb nicht, weil die gedachte 
Reaktion

Fes Oa +  3 Q =  2 Fe +  3 CO odor
FeO +  C =  Fe - f  CO

endothermisch, d. h. unter W armeverlust yerlauft.
"Warmeoinnahme: 3 X  12 =  36 kg C zu

CO yorbrennend = 3 6  X  2473 . . . . 89 000
'W arm eansgabe: Fes Os zu 112 kg Fe

reduziert =  112 X  1876 ............. . 210 100
'W armeyerlust fiir 112 kg Eisen 121 100

n w 1 » n 1 080
Bei EeO an S te lle  FesOs en tB teh t ebenso  ein Yerlust. 

W enn nun ein chemisclier Yorgang mit 
Warmeverlust stattfindet, also nur unter kiinst- 
lioher Wiirmezufuhr durchgefiihrt werden kann, 
so kann er nie und nimmer explosionsartig ver- 
laufen. Im Sinne des Yerlaufs einer Explosion 
liegt es, dafi das erste Molekuł yerbrennt und 
das zw eite erhitzt, dieses, nunmehr m it hoherer 
Temperatur yerbrennond, das dritte beeinfluBt 
usf. Es tritt also potentiale Wirkung ein, da
durch eine solche Yerkiirzung der Verbrennungs- 
dauer und eine solche Yermehrung der Gas- 
m en gen . fiir die Zeiteinheit, dafi die Erschei
nungen der Explosion gegeben sind.

Wenn das genannte Experiment beweiskraftig 
sein sollte, so miiCte das Rohr nach seiner Ent
fernung aus dem Schmiedefeuer immer heifier 
werden und der Druck immerfort wachsen, bis 
alles Eisenoxyd ieduziert ist. Dies tritt aber 
nicht ein.

Seinerzeit hatte S o h i l l i n g  in einem Vor- 
trage, * unmittelbar nach dem Hattinger Ungliick, 
von Kohlenstaubexplosionen im Hoehofen ge- 
sprochen. Der feine schwarze, aus dem Kohlen- 
oxyd abgeschiedene Staub sollte mit dem Kohlen- 
dioxyd, im Sinne der Gleichung CO» +  0  =  2 CO, 
yerbrennen und.derartige Zerstorungen bewirken 
w ie sie damals in frischer Erinnerung waren. 
Schilling hatte denselben Feliler gemacht, denn 
auch diese Reaktion yerlauft endotherm und kann 
nicht explosiv auftreten. W e n n  in Kohlengruben 
und Miihlen solche Staubexplosionen yorkommen, 
so geschieht dies unter yollig anderer Sachlage, 
welche durch den unbeschrankten Zutritt des 
Luftsauerstoffs gekennzeichnet wird. Ioh erwahne

* „Stahl und Eisen“ 1903 Nr. 10 S. 623.



dies n u r, um  au f  inoino dam alige  E rw id e ru n g *  
h inzuw eisen , in  der ich  die Y o rb ed in g u n g en  e iner 
E xp losion  o ro r te r t  habe, auch  die E xp losions- 
g esch w in d ig k e iten  u n d  an d eres  m ehr. A lles 
dioses k o n n te  ich h ior w iederho len . A uch aus 
berg in an n isch en  K roisen  (B ergassessor M u l l e r )  
w a r a u f  G rund  desselben  G edankengangos, u n - 
ab h an g ig  yon  m ir, den  Sch illingsohen  A n sich ten  
w idersp rochen .

Ich  frage  auch  h ie r w ie d o r : W arum  in  die 
P e rn e  sch w e ifen ?  W aru m  b e g n iig t m an  sich 
n ic h t m it der o infachon  E rk la ru n g  au f re in  physi- 
ka lischor G rund iago  ? S tU rzt oin G ewolbe oin, 
n ic h t b ru eh stiick w e ise , so n d ern  in yoller A us- 
dohnung, so dafi os w io oin K olben in  einem  
Z y linder n io d erfa llt, so mufi es boi dom groC en 
G ew icht dor s tiirzen d en  M assen zu o iner s ta rk o n  
K om pression  d e r Gase kom m en , auch  w onn  dio 
S tu rzh o h e  yerliiiltn ism afiig  k lo in  is t. E s k an n  
dann  u n m itte lb a r  zu  e inor S p ren g u n g  des H och
ofens kom m en , besonders  w e n n  das -rSbhacht- 
m au erw erk  g e sc h w a c h t is t. So w ird  os w ohl in  
H a ttin g e n  g e w e se n  sein . H alt ab e r das Hocli- 
o fen m au erw o rk  s tan d , so mufi fo lg e rich tig  eine 
E x p an sio n sp erio d e  fo lgen . D ieselbe A rbe it, w elche 
beim  S tu rz  des K olbens e n tw ic k e lt is t, w ird , ab- 
gosehen yon  R o ib u n g sv e rlu sten , sich  in  dem 
H oben u n d  E m p o rsch leu d ern  vo n  B escliickungs- 
te ilen  aufiorn  m iissen. Ich  verw eiso  auch  h ier 
w iedor a u f  die oben ango fiih rto  friihere  V er- 
ofTentlichung au s m o iner F ed er. So kom m en  die 
Z erstiiru n g en  u n d  V e r le tz u n g e n  au f der G icht 
zustande.

Diese W irk u n g  mufi ab er e tw as  sp a te r  oin- 
tre te n  ais das S tiirz en  der G ich ten , w as m it 
van V lo ten s  B eo b ach tu n g en  iib e re in s tim m t und  
auch in  o infaohor W eise  die Z e itu n te rsch ied e  
zw ischen der E n tw ic k e lu n g  der sch w arzen  S taub - 
siiule u n d  dor e ig o n tlich en  K a tas tro p h e  e rk la rt. 
V an  V lo ten  n e n n t  ja  au ch  das in fernalische  Ge- 
tose, m it dem  die gep ro fiton  Gase beim  S tu rzen  
der G ich ten  aus den  D iisenstocken  on tw eichen . 
Sollte dieses G erauscli n ic h t e ine V o rs te llu n g  von 
dem g ew a ltig en  D rucke geben , der infolge des 
S tiirzens im  H ochofen  h e rrso h t?

G liicklieherw oise sin d  U nglucksfa lle  se iten , 
m oist v e r la u ft das S tu rz e n  harm los. Ich  fand  in  
am erikan ischen  H o ch o fen w erk en  die so g en an n ten  
„8lips“ ais sich  ta g lic h  w iederho londe E rschei- 
nungen , o ft m eh rm als  tag lich . D abei k o n n te  m an 
unglaublich  sch m u tz ig  w erd en , w en n  m an  in  die 
schw arze S tau b w o lk e  g e rie t, au ch  h ie  u n d  da von 
einem  h e rau sg esch leu d e rten  K oks- oder E rzstiick  
gotroffen w erd en , w e n n  m an  sich  n ic h t reclit- 
zeitig in S ich e rh e it b ra c lite ; so n s t ab e r passierte  
nichts. (N euerd ings is t  a lle rd in g s ein  P ittsb u rg e r

* Yergl. „Stahl und Eiaen“ 1903 Nr. 13 S. 773. 
^ergl. anch S c h i l l i n g g  Zuschrift ebenda 1903 
Nr. 14 S. 838 und N a t l i s  Aufsatz ebenda 1903 
«r- 16 S. 922.

XLlX.s»

D araus folgore ich, dafi bei e inem  unheilvo llon  
V e rlau f m eh re re  u n g lu ck lich e  U m stando  glo ich- 
ze itig  a u f t r e te n  m iissen, u n d  kom m e n u n m e h r  der 
v an  V lo ten sch en  A n s ich t niibor, indom  ich ebonso 
w io or die A nsiitzo im  H ochofon y e ra n tw o rtl ic h  
m aclie, n u r  in  a n d e re r W eise. Ich  donke m ir die 
S ache s o : D or H ochofon is t  ins H an g en  gekom rnon, 
d. li. es h a t  sich  e in  Gewiilbe geb ildo t, das n a tu r -  
gom afi die A n sa tze  ais W ido rlager b e n u tz t. N un  
k om m en  dio M assen w iedor in  B ew egung , indom  
sio d u rch  das Losbrćiekoln oines S tuckos dor 
W id erlag e r oder auch  d u rch  eino V o lu inenvor- 
m in d e ru n g  in fo lge  der K o h lensto ffyerb rennu iig  
(C +  C O 2 =  2 CO) e inon  A nstofl e rfah ren  haben . 
U a te r  gow ohn lichon  U m stan d en  is t die R e ibung  
grofi gonug , um  die S tu rz w irk u n g  abzuschw achon . 
A uch ze rb rocke lnde  A nsiitze en tz ieh en  dio zu 
ih re r Z e rs to ru n g  n o tig e  A rbe itsm engo  der F all- 
a rb e it. N u r dann , w en n  am  g an zen  U m fango  
g le ich ze itig  die A n sa tze  losbroclion, w ird  das Bild 
des n ied e rs tiirz en d en  K olbons gegebon . U m  dies 
ab e r e in tre te n  zu  lassen , m iissen  ein  oder m ohroro 
Stdfie lan g e  oder k u rze  Z e it y o rh e r y o rausgegangon  
sein , die es fe r tig g e b ra c h t haben , dio A n sa tze  zum  
B orsten  zu  b rin g en  u n d  zu  lockern . E s fo lg t e in  
w o ite re r Stofi, u n d  das U ng liick  t r i t t  ein. D abei 
is t auch  zu  beriicksich tigon , dafi A nsiitzo, die so 
g ew ach sen  sind, dafi sie w e it in don H ochofon 
h in e in rag en , e inen  grofien  H ebelarm  zum  A b- 
b rech en  d a rb ie ten .

S ch lech te r K oks y e rm e h rt die G efahr. A uch  
in so fe rn  s tim m e ich  m it v an  V lo ten  iiborein. E r  
lie fe r t B austoff zu  A nsiitzen  u n d  w irk t  au f  
O berfeuor. M it dieson A nsiitzen , die y an  Y lo ten  
troffond ken n zo ich n e t, mufi ich m ich noch  be- 
sch iiftigen . S ie o n ts te lien  aus S tau b ab lag e ru n g en , 
die im  K ohlonsack  ih ren  A n fan g  n e h m e n ; also 
da, w o beim  N iodorgohen der B eseh iekung  die 
g e rin g s te  B ew egung  lie rrsch t. W eil n u n  alle 
S tiicko das B ostreben  haben, n ach  der M itte  des 
H ochofens h in  yo rzueilen , b le ib t schliefilich n u r  
S tau b  im  K olilensack iibrig , dor sich  aus E rzs tau b , 
K alkstaub , K oksstaub  un d  n ic h t zu ye rg essen  aus 
dem  fe in en  aus den  G asen abgescliiedonen  K ohlen- 
stofT zu sam m ense tz t. D iese S taubm assen  w erdon  
n u n  im m erfo rt w achsend  in  s te in a rtig o  M assen 
u m g ew an d o lt, indem  m echan ischer D ruck , H itze 
u n d  dio K lebek raft von  A lk a liy e rb in d u n g en  zu- 
sam m en w irk en . (M an denke an  die Y org iinge  
beim  E rzb rik e ttie ren .)

Es h a n d e lt sich, w ie  gesag t, um  zusam m en- 
gep refite  S taubm assen , die fiir die E in le itu n g  
ch em ischer R eak tio n en  sch lech t zugang lic li sind , 
se lb s t w e n n  m an  sie bis aufs fe in ste  z e rk le in e r t 
u n d  in n ig  m isch t. Dies b e s ta tig t  die M itte ilu n g  
y an  Y lo tens , dem  die e in g an g s e rw a h n te  R eak tio n  
im R ohre  n ic h t g liicken  w ollte , bis d an n  e in  be- 
so n d ere r K u nstg riff zum  E rfo lg  fu h rte . D abei

2

Q U Ii R £ R
2. Dezember 1908. Zuschriften an die Redaktion. S^ahl und, E iw o n .  17(̂ |

H ochofon w ahrschoin li< m 'in  dorselbon W oise w io 
in  H a ttin g e n  z e rs to r t w ordon.)



1786 Stahl und Eisen. Zuschriften an die Redaktion. 28. Jah rg  Nr. 49.

hatte er nur Erzstaub und Koksstaub genommen, 
also koinon Kalkstaub und auch nioht den ge- 
nannton Kohlenstaub, der im Hochofon bokannt- 
lich geradezu feuerfestes Materiał bildet, mit ein- 
bezogen. Nun soli das Zorbrochon und Nieder- 
stiirzen yon Ansiitzen eine so innige Miscliung 
der staubformigen Massen bewirkon, daC die 
Reaktionen rapide yerlaufen. Das kann ich mir 
boim besten W illen nicht yorstellen. Auch auf 
diesem W ege komme ich zur Vernoinung des Er. 
kliirungsversuchs van Ylotens.

Es stellt van Vloten am Schlusse eino sehr 
interessante Frage: Wio kommt os, dafl das 
Hiingen und Stiirzon hiiuliger eintritt, wenn zu 
viol Erze bei der Begichtung in die Mitte ge
worfen werdon? Ich glaube, eino Antwort geben 
zu konnen: W enn kohlenoxydreiche Gase durch 
Eisonerz stroichon, so scheidet sich bekanntlich 
Kohlenstaub ab (2 CO =  0 +  COj). Dies geschieht 
in ganz eigonartigor Weise. Die Wirkung bo- 
ginnt damit, dafl die Erzstiicke Risse erhalten, 
wolche dadurch entstolion, dali sich der feino 
Kohlenstaub oinzulagern sucht.* Dabei cjuollen 
dieErzstiicko unter fortwiihrender Ablagorung von 
Kohlenstaub in starkem Mafle auf, so dafl os sich 
auf dioso Weiso leicht erkliiren laflt, daB Stockungen  
beim Niedorgohen der Gichten eintreten.

Ganz besonders sind roicho, leicht reduzior- 
bare Erze von goringer KorngroBe fiir diesen 
Yorgang einpfanglioh; daher auch dio zahlreichen 
„slips" bei den mit Mesabi-Erzen gefiihrten Hoch
ofen der Vereinigton Staaten.

Handelt es sich nun um die Frage dor Be- 
gichtungsyorrichtung, so liat jeder Hochofen- 
mann seine eigene Ansicht. Das, was mir einst 
Dr.-Ing. h. c. F r i t z  W.  L i i r m a n n  sagte, war mir 
sehr einleuchtend. Er sagte: „Wie man in einen 
Hochofen die Beschickung einfUhron soli, weifl 
zunachst niemand. Das ergibt allein die Er- 
falirung unter den jew eilig  geltenden Verhalt- 
nissen. Aendern sich diese, so mufi auch viel- 
fach der Begichtungsapparat geiindert werden- 
Das aber kann man von einer vorsichtigen Bau- 
leitung erwarten, dafl sie alle Vorkehrungen 
trifft, um eine Aenderung der Schiittungsart 
ohne grofle Betriebsstorung ausfiihren zu konnen." 
Die gefahrliche Zono diesor Kohlenstoffausschei- 
dung besteht nur fiir eine kurze Raumstrecke 
unterhalb dor Gicht. Gelingt es, bis zu dieser 
Grenze dafiir zu sorgen, dafl die Gase mehr oder 
weniger yon den Erzen abgelenkt werden und 
zwischen den KoksstUcken aufsteigen konnen, 
so wird dieser Uebelstand bekiimpft.

So denke ich mir manche Erfolge begriindet, 
die man durch Einbau einer sogenannten Schiirze

* Die Erklarung dieses Vorganges auf chemischer 
Grundlage findet der Leser in dem Aufsatz des Yer- 
fassers: >Der experimentelle Nachweis der Sehacht- 
zerstoruug im Hochofen durch ausgeschiedenen Kohlen- 
stoffi; „Stahl und Eisen" 1907 Nr. 45 S. 1626.

odor eine sonstige Umgostaltung des Gichtver- 
schlusses erzielt hat. Ebonso wird dio giinstige 
Einwirkung des Zentralrohros und auch der Um- 
stand erkiiirt, daC die Erze nicht zu sehr nach 
der Mitte geworfen worden diirfen. Auch in bo- 
zug auf dieso Erscheinung iibt schlechter Koks 
seine unhoilyollo Wirkung aus. Das Koksklein 
verstopl't die Zwischenraume und wirkt vor allem 
auf Oborfeuor. Dies ist um so schlimmer, ais 
dioso Reaktion (2 CO =  C 4" CO2) oxothermisch, 
also mit Warmeiiborschufl yerlauft, und demnach 
dio hoho Temperatur im oberen Teil dos Ofens 
immer hoher wird, bis dann dio Kohleaussohei- 
dung derart rapide vor sich geht, dafl es oben 
zum Hśingen kommt. Solche Storungen lassen 
sich meist durch blofles Windwognohmon be- 
seitigen; allerdings konnen auch Stunden, ja 
sogar Tage yorgehen, bis wieder Bewegung in 
die Massen kommt. Dann bestehen eben starko 
Ansśitze, welche den Ofen bis auf eine kleine 
Oeffnung yerengen, in der die Massen festgekeilt 
worden. Wann und unter welchen Umstanden 
dann das Hiingen gelost wird, kann dor Lesor aus 
moinom Aufsatze: „Uebor Storungen im Hocli- 
ofongang" in „Stahl und Eisen" 1901 Nr. 23 
S. 1284 ersehen.

Diose Betrachtungsweise laflt auch unmittel- 
bar den Zusammenhang zwischen hoher Gicht- 
temporatur und dem Hiingen erkennen.

I'rof. Bernhard Osann in Clausthal.
* **

Auf die M itteilungen dor HII. Te i c hg r i i b o r  
und O s a n n  erlaube ich mir folgendes zu er- 
widern:

Es scheint mir, dafi die Erkliirung, welche 
T e i c h g r i i b o r  fiir die Explosionon gibt, mit 
den beobachtoten Erscheinungen nicht zu ver- 
einigen ist. Die Explosionon findon, sowoit meine 
Erfahrungon roichen, n a c h  dom Sturzen der 
Beschickung an der Gicht des Ofens statt, und 
zwar mehrero Sekunden spiiter; wiire die Teich- 
griibersche Erklarung richtig, so miifite erst die 
Explosion stattfinden und dann die Beschickung 
fallon; das Sturzen der Gichten wiire nicht der 
Vorbote, sondern eine Folgę der Explosion. Es 
konnen ferner Explosionon eintreten, gleichgultig 
ob die Gicht des Ofens geschlossen odor ofTon 
ist, gloichgiiltig ob der Ofon alloin stoht, odor ob 
er einen Teil einer durch eino Gasleitung vor- 
bundenen Anlage von mehreren Hochofen bildet, 
also gleichgultig ob Luft oder Hochofengas iiber 
der Beschickung an der Gicht steht. Ich halte 
aus diesen Griinden die Erklarung fiir unwahr- 
scheinlich.

O s a n n  y e rw irf t m eine  Erklarung, w eil 
Reduktion von  Eisenoxyd d u rch  Kohlenstoff eine 
en d o th e rm isch e  Reaktion is t. Dariiber, dafl dieses 
der Fali is t, w ird  sich  w oh l je d e r  Hochofen- 
in g e n ie u r  klar se in ; ich  b in  m ir jedenfalls dariiber
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stets klar gewosen, donn wonn diose Reaktion 
mit einer W iirmoentwicklung yerbunden ware, 
so ware der Hochofenprozefi unmoglich, os ware 
obenso gefahrlich einen Hochofen anzublasen, 
wio ein bronnendes Streichholz in oin gofiilltes 
PulverfaC zu werfon. Ich bin mir aber auch klar 
dariibor, daC, wonn sehr hoch orhitzter Kohlen- 
staub mit hollgliihendom Erz zusammenkommt, 
sich Kohlenoxyd bilden muf!, und zwar so lange, 
bis dio.iiberschussige Warmo des Erzos, des Kohlen- 
stoffes und dor umgobonden Materialien ver- 
braucht ist. Ich habo mich durch moinon Yersuch 
davon uberzeugt, dafi unter Umstandon, dio dio 
Reaktion begiinstigen, diese Kohlenoxydentwick- 
lung in erheblioliom Umfange und p lotzlichstatt- 
finden kann. Ich habe nicht 
bohauptet, w ie Osann an
nimmt, dafi das Erz hiorbei 
zu Eison roduziert wird, son- 
dern ich glaube, dafi ihm nur 
ein Teil des Sauerstoffs ent- 
zogon wird; es scheint mir, 
dafi, um Fe* 0:i zu Fes O 4 zu 
roduzieren, fiir dio entzogone 
Einheit Sauerstolf woniger 
Wiirme yorbraucht wird, ais 
um F 0 3  O j  zu Fe zu redu- 
zioron.*

Nunmehr habo ich das Ver- 
gniigon, eino alte Freundin 
zu begriifien, die ich liingst 
tot glaubto. Osann gibt ais 
oinfache physikalische Erklśi- 
rung des Ausworfons eino 
Thoorio, die ich schon in 
ineinem Aufsatz iibor das 
Hiingen („Stahl und Eisen“
1892 Nr. 3 S. 114), allerdings 
unlor Vorbohalt aufstellte. Ich habo diese Thoorio 
fallen golassen, ais ich spater hiirte, dal! bei Ex- 
plosionen ein sehr grofier Teil des Ofeninhaltes 
zur Gicht hinausgoschloudert war; o in  solcher 
Fali geniigt, um sio zu toten, denn es ist klar, 
dafi dor Kolbon niomals hoher steigon kann, ais 
bis zu dom Punkt, von dem or herunterflel.

Wir kommen nun zu den Ansiitzen; hier 
mufi ich zunachst darauf hinweisen, dafi icli aus- 
driieklich orkliirt habo, dafi ich die festen, kohien- 
stoffhaltigen, steinartigen Ansatze, die sich in 
der Rast bildon, nicht gem eint habe, sondern ich 
behaupte folgendes: Beim Hochofonbetrieb bleiben 
sehr hauGg durch irgend einon Grund grofiere 
oder kleinere Massen der Beschickung ohne Be
wegung, soi es nur stunden-, oder aber tage-, 
wochen- oder monatelang, wahrend der Ofen- 
inhalt an der Gicht dabei trotzdom regelmafiig 
sinken kann. Diese Massen, die ich auch, viel-

* L e d e b u r :  Handbuch der Eisenhuttenkunde, 
5- Auflage 1. Abteilung S. 57.

leicht nicht ganz richtig, Ansatze nannte, sind 
fiir Gas durchlassig, sie inussen sehr hoifi werden, 
da der sehr hoch orhitzte Gasstrom durchgeht, 
ohno dafi viel Warmo verbraucht wird. Das Gas 
wird aus dem oberon Teil dieser Ansatze, moistons 
nicht woit von dor Gicht, mit hoher Temperatur 
abstrom-on, es gibt Yeranlassung zu Oberfouor. 
Die Gichtflamme, oins der iiltesten Morkzeichon 
fiir den Ofongang, das dem Hochofenmann zur 
Verfugung stoht, wird rot odorgelb und sehr hoifi. 
Wenn solche Ansatze zusamrnenfallen, ist oino 
Kohlonoxydbildung umermoidlich und sie diirfte 
luiufig sohr stark werden kiinnen.

Zum Schlufi kommt mir dio zweite alte Be- 
kannte entgegen; ich liatto in dem oben erwiihn-

ton Aufsatz die KohlonstofFausscheidung aus 
Kohlenoxyd in Verbindung mit dem Anschwellon 
der Erzo fiir das Hangen yerantwortlich gemacht; 
Osann tut hier nochmals dasselbe. Ich bin immer 
noch dor Ansicht, dafi diese Kohlenstoffaussehei- 
dung eino grofie Rolle beim Hochofenbetrieb 
spielt; ich mochte abor doch daror warnen, sie 
zu iiberschatzen, und zwar deshalb, weil bei etwas 
hiJherer Temperatur die Ausschoidung aufhiirt 
und der ausgescliiedone Kohlenstoff wieder ver- 
schwindet.

In den „Transactions of the American In- 
stitute of Mining Engineersa .lahrgang 1898 S. 606 
fmdet man oine photographische Abbildung eines 
ausworfenden Hochofens (siehe Abbildung 3); ich 
glaube, dafi man bei Betrachtung dieses inter- 
essanten Bildes zu der Ansicht kommen mufi, dafi 
nur eine Gasentwicklung eine solche Wolke 
bilden kann.

H o r d ę ,  im Oktober 1908.

W. van T'loten.
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Bericht uber in- und auslandische Patente.

Deutsche Patentanmeldungen. *
19. NoTonibor 1908. KI. 21 h, W  29 380. Yer

fahren zur .Herstellung einer Fassung fiir nichtmetai- 
liscbo Elektroden von elektrischen Oefen und ahn- 
lichen Apparaten. W estdeutsche Thomasphosphat- 
W erke G. ni. b. H., Berlin.

KI. 31 b, E  13 532. Maschine zur Herstellung der 
Mantelformhiilfto fiir den GuB bauchiger Hohlgogen- 
stiinde, insbosondere Topfe, bei der das Modeli durch 
eino senkrechte Durchzugplatte aus der Form  ge- 
zogen wird. Eisenhiitten- und Emaillierwerk, Neu- 
salz a. O.

23. Noyember 1908. KI. 7 a, V 7210. Kehrwalz- 
werk zur H erstellung von nahtlosen Rohren. Yer- 
einigte Konigs- und Laurahiitte, Akt.-Ges. fiir Berg
bau und niittenbetrieb, Berlin.

KI. 7b, O 5810. Y orrichtung zum Rutteln und 
W aschen yon Drahtbunden. Oberschlesische Eisen
industrie Akt.-Ges. fiir Bergbau und Hiittenbetricb 
(Abteilung fiir Drahtwaren), Gleiwitz.

KI. 10 a, P  20 705. Koksofen. W ilhelm Port- 
mann, Dahlhausen a. d. Ruhr.

KI. 24 o, B 46 597. Gasgonerator, dessen Yer- 
dampfungskammcr durch ein um den oberen Teil des 
Generatormantels angeordnctes Gchiiuso gebildet wird. 
H enry Nield Bickerton, Philip W arwick Robson und 
The National Gas Engine Company Ltd., Ashton-under- 
Lyne, E ngl; Prioritiit der Anmeldung in England.

KI. 24g, K 35128. Generatorfeuerung m it unter 
dem Roste liegendem W asserbelmlter. Heinrich Kauf- 
mann, Beiseforth, Bez. Kassel.

KI. 24h,  Q 538. Yerfahren zum Beschickon von 
lletorten, Muffeln und Oefen mit feinkornigen odor 
staubformigen StofFen, die durch Schlagfliigel ge- 
fiirdert werden. Augustin Leon Jean Queneau, Soutli 
Bethlehem, Penns., Y. St. A.

KI. 24h, S 26 669. Selbsttiitige Beschickungsyor- 
richtung fiir um eine wagorechte Achse drehbare 
Trommelrosto nach Patent 202 513; Zus. z. Patent 
202 513. Guido Satlow, Dresden-Blasewitz, Seid- 
nitzerstraBe 4.

KI. 31 c, R 25 656. Yerfahren zum GieBen yon 
Blocken aus zwei oder mehr Metallen oder Legie- 
rungen durch EingieBen fliissigen Metalls einer A rt 
in einen Ilohlraum  erstarrten Metalls einer anderen 
Art. Heinrich Remy, G. m. b. H., Hagen, W estf.

KI. 49 f, H 44Ó46. Yorrichtung zum Halten der 
W erkstucke fiir Einrichtungen zum selbsttiitigon 
autogenen SchweiBen. Christian Haefner, Bayreuth.

KI. 72 g, G 24 323. Panzerplatten m it Liings- 
und Querrippon. Emil Gathmann, Bethlehem, North- 
ampton, Y. St. A.

KI. SOc, Sch 26 675. Schachtofen mit Generator- 
gasfeuerung; Zus. z. Pat. 189 784. E rnst Schmatolla, 
Berlin, Biirwaldstr. 6.

G ebrauchsm usterein tragungen .
23. Noyember 1908. KI. 7 a, Nr. 356 481. W alz

werk mit unter 45 0 gelagerten Kaliberwalzen. W ittoner 
Stalilrohren-W erke, W itten a. d. Ruhr.

KI. 19 a, Nr. 356 172. U nterlagsplatte mit einor 
an der unteren Seite befindlichen Rippe ais Schutz 
gegen Spurerweiteruugen in Kuryen. Leopold Noller, 
Schleswig.

* Die Anmeldungen liegen yon dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jederm ann zur 
Einsicht und Einspruchserhebung im Patentam te zu 
Berlin aus.

KI. 24 f, Nr. 356 456. Auf Hohlzapfen gelagertcr 
Drehsohieber m it DurchfluBkiihlung zur Rogelung der 
Brennstoffhohe bei Kettenrosten. Berlin-Anhaltische 
Maschinenbau-Akt.-Ges., Dessau.

KI. 49 b, Nr. 356 255. Hebelschere mit hinter 
dom Maul liegendem Hebel. Clemens Linzen, U nnai. W.

KI. 49 b, Nr. 356 418. Yorrichtung an Schercn, 
Stanzen u. dgl., um den W erkzeugsclilitten unabhangig 
yon dem H auptantrieb betiitigen zu konnen. Ma
schinonfabrik W eingarton yorm. Hch. Schatz, A.-G., 
W eingarten, W iirtt.

KI. 81 o, Nr. 356 274. Kroiselwipper mit kon- 
tinuierlichem Antrieb. Franz Mćguin & Co., A.-G., 
Dillingen-Saar.

Oesterreichische Patente.*
15. Noyember 1908. KI. 24 d, A 6970,05. Be- 

schickungsvorrichtung fiir Feuerungen. Heinrich Stier, 
Dresden.

KI. 24 e, A 3141/07. Untertoil fiir Gasgeneratoreu. 
Hugo Rehmann, MUlheim a. d. Ruhr.

KI. 3ł a, A 5176/07. Yerfabron zum GieBen von 
Rohren. Edgar Alan Custer, Philadelphia, Y. St. A.

KI. 31 b, A 2728,08. Fahrbare Formmaschino. 
Badische Maschinenfabrik und EisengieBerei yorm.
G. Sebold und Sebold & Neff, Durlach (Baden).

Deutsche Reichspatente.
KI. 211i, N r. 197 3S3, vom 19. Dezember 1905, 

Zusatz zu Nr. 148 253; yergl. „Stahl und Eiaen“ 1904 
Nr. 16 S. 851. G u s t a y e  G i n  i n  P a r i s .  Elek
trischer Ofen zum  Schmtlzen von Metallen, dessen 
Sohle (jemiip Patent 148353 eine mehrfach liin und 

her gewundene Rinne zu r  
A ufnahm e des Schmelz- 
gutes enthtilt.

Die zwischen zwoi Metall- 
eloktroden hin und her ge- 

wundene Rinne des elektrischen Ofens nach Patent 
148 253 ist ersetzt durch eine in sich geschlosseno 
Rinne o und m it Einrichtungen b zur Erzeugung yon 
Induktionsstromen in dem in der Rinne befindlichen 
Metallbade yersohon.

KI. 12 e, N r. 197 892, 
vom 9. Ju li 1901. 

E d u a r d  T h e i s e n i n 
M ii n c li e n. Yorrich
tung, FlUssigkeiten uml 
Gase oder Diimpfe in 
Wechseluirktitig treten 

zu  lassen.
Das Geliause a ist mit 

Leisten b besetzt, die 
bis dicht an die Fliigel c 
der rotierenden Trom
mel dheranreichen.Beiin 
Yorbeipassieren derFlii- 
gel an den Leisten soli 

durch das in seiner normalen Bewegung aufgehaltene 
Gas eine StoBwirkung auf die Waschfliissigkeit aus- 
geiibt werdon, durch die diese zerstaubt wird und 
gegen den nachstfolgenden Fliigel spritzt.

* Die Anmeldungen liegen yon dem a n g e g e b e n e n  

Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einspruchserhebnng im P a t e n t a m t e  zu 
W ien bub.



2 Dozember 1908. Statistisches. Stahl und Eison. 1789

Statistisches.
Ein- und Ausfuhr des Deutschen Reiches in den Monaten Januar-Oktober 1908.

Einfuhr Ausfuhr

Eisenerze; eisen- oder manganbaltige Gasreinigungsmasse; K onverterschlacken; t t
ausgebrannter eisenhaltiger Schwefelkies (237 e)* ........................................... 6 560 734 2 604 143

Manganerze (237 h) . . . .............................................................................. 277 049 1 873

Roheisen (7 7 7 ) ......................................................................................................................... 218 482 213 239
Brucheisen, Alteisen (Schrott); Eisenfeilspane usw. (843a, 843b ) ......................
Rohren und Rohrenformstiicke aus nicht schmiedbarem GuB, Halino, Yentile usw.

121378 132 029

(778a u. b, 779a u. b, 7 8 3 e ) .............................................................................. 1 822 51 283
Walzen aus nicht schmiedbarem GuB (780a u. b) 503 9 84G
Maschinenteile roli u. bearbeitet** aus nicht schmiodb. GuB (782a, 783a— d) 7 357 23 710
Sonstige EisonguBwaren rob und bearbeitet (781 a u. b, 782 b, 783 f u. g.) . . . 
Rohluppen; Rohschienen ; Rohblocko ; Brammen; vorgewalzte B locke; P latinen ;

7 803 54 230

Kniippel; Tiegelstahl in Blockcn (784)..................................................................... 7 338 378 514
Schmiedbares Eisen in Stabon: Triiger f£ - , I I- und 1 1 -Eisen) (785ał 749 236 827
Eck- und Winkeloisen, Kniestiicko (785b) ................................................................. 2 771 53 079
Anderes geformtes (fassoniertes) Stabeisen (785 c ) .................................................... 2 975 52 241
Band-, Reifeisen (785 d ) ............................................................ 2 327 85 066
Anderes nicht geformtos Stabeison; Eisen in Stiiben zum Umschmelzen (785 o) 14 844 326 287
Grobbleche: rob, ontzundert, gerichtet, dressiert, gefirniBt (786 a ) ...................... 14 471 171 403
Feinbleche: wie vor. (786b u. c ) ...................................................................................... 4 278 91 396
Yerzinnte Bleche (788 a ) ....................................................................................................... 27 792 197
Verzinkte Bleche ( 7 8 8 b ) ................................................................................................... 13 14 533
Bleche: abgeschliffen, lackiert, poliert, gehraunt usw. (787, 788c) .................. 111 3 135
'Wollbloch ; Dehn- (Streck)-, Riffel-, Wattel-, "Warzeń; andere Blecho (789 a u. b, 790) 
Draht, gewalzt oder gezogen (791 a — c, 792 a — e ) ....................................................

97 16 991
5 607 292 623

Schlangonrohren, gewalzt odor gezogen; Rohrenformstiicke (793a u. b) . . . 164 2 745
Andere Rohren, gewalzt oder gezogen (794 a u. b, 795 a u. b ) .............................. 11 038 94 862
Eisenbahnschienen (796 a u. b ) .......................................................................................... 282 285 249
Eisenbahnschwellon, Eisonbahnlaschen und Unterlagsplatten (796 c u. d) . . . . 78 100 759
Eisenbahnachscn, -radoisen, -riider, -radsiitze (7 9 7 )................................................... 495 66 365
Schmiedbarer GuB; Schmiedestiicke*** (798a—d, 799a —f ) ................................... 6 372 41 355

2 805 27 141
Briickon- und Eisenkonstruktionen (800 a u. b ) ............................................................ 425 51 394
Ankor, Ambosse, Schraubstocke, Brecheisen, Hammer, Kloben und Rollen zu

Flaschenziigen; Winden (806 a—c, 8 0 7 ) ................................................................. 684 5 748
1 555 31 050

W erkzeuge (811a u. b, 812a u. b, 813a—e, 814a u. b, 815a—d, 886a) . . . 
Eisonbahnlaschensclirauben, -koiło, Schwollenschrauben usw. (820a ) .................

1 274 15617
58 7 575

Sonstiges Eisonbahnm aterial (821 a u. b, 824 a ) ............................................................ 188 6 421
Schrauben, Niete usw. (820 b u. c, 825 e ) ..................................................................... 1 382 14 247
Achson und Achsenteilo (822, 823 a u. b ) ..................................................................... 70 1 399

94 825
Dralitsoile (825 a ) .................................................................................................................... 200 3 626

520 28 086
Dralitstifto (825 f, 826a u. b, 8 2 7 ) .................................................................................. 1 976 64 352

356 20 857
3 034 2 579

86 2 923
145 2313

Alle iibrigen Eisenwaren (816c u. d—819, 828a, 832—835, 836d u. e—840,
8 4 2 ) ...................................................................................................................................... 1 776 36 861

— 704
Kessel- und Kesselschmiedearbeiten (801 a—d, 802—8 0 5 ) ....................................... 1 192 23 727

Eisen und Eisenwaren in den Monaten Januar-Oktober 1908 476 967 3145 409
Maschinen „ „ „ n r n 67 237 301 877

Summę 544 204 3 447 286

Januar-Oktober 1907: Eisen und Eisenwaren . 675 864 2 858 170
M a s c h in e n ..................... 77 557 271 785

Summę 753 421 3 129 961

* Die in Klamm ern stehenden Ziffern bedeuten die Nummern des statistischen Warenyerzeichnisses.
** Die A u s f u h r  an bearbeiteten guBeisernen Maschinenteilen ist unter den bćtr. Maschinen mit aafgefuhrt.

*** Die A u s f u h r  an Schmiedestflcken fur Maschinen ist unter den betr. Maschinen mit aufgefuhrt.
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Bergwerks- und Eisouindnstrio Italiens 
im Jalire li>07.*

Dom kiirzlicli vom italionischen „Corpo Roale del 
Miniere“ ver<jffentlichten Statistisclien Jahrbuche** 
ontnehmen wir dio nacliBtehendon Angaben filier dio 
Ergehnisse dos Bergbau- und Eisenhiittenbetriobos in 
Italien wahrend dor letztTorllossenen Jahro.

Danach wurden, verglichon mit dem Jahro 1906, 
gofórdert bezw. hergestellt:

1907 190G
an t im Werte von t Im Werte voit

Lirę Lirę

Eisonerz . . 5 1 7 9 5 2 9 0 8 5 0 0 7 3 8 4 2 1 7 6 8 5 5 7 7 6
Eisenmangan-

erz . . . . 18 8 7 4 1 8 9 1 2 4 2 0 5 0 0 2 1 3 0 0 0
Mangan orz . . 3 6 5 4 1 3 0 1 8 4 3 0 6 0 1 16 9 5 0
W olframorz . 16 15 2 0 0 2 5 2 5 0 0 0
Scbwefolkies . 126 9 2 5 2 1 2 8 4 5 0 1 2 2 3 6 4 2 0 8 0 9 7 0
Stein-, Braun-

kohlen usw. 4 5 3 1 3 7 4 2 0 8 2 6 2 4 7 3 2 9 3 4 1 91 8 7 6
Huttenkoks . 3 5 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 8 0 0 0 1 2 5 4 0 0 0

3 I -= 
o5 I es 
§> ; JS a ^  

■= : es

-O
S
to

Die Zahl der Betriebe, in denen Eisenerze go- 
wonnen wurden, betrug im Berichtsjahro 39 gegen 29 
im Jah re  zuvor, die Anzahl der Manganorzgruben 
bliob in beiden Jahren  mit 7 unvoriindert, wahrend 
dio Zahl der Kohlonborgworko sich auf 42 beliof uud 
somit um 1 geringer war ais im Jah re  1906. — Yon 
den geforderton Eisenorzen, dereń Menge, wio die 
obige Zusammenstellung erkennen laBt, im letzten 
Jahro wesentlich zunahm, stammton allein 443 474 
(i. Y. 366 724) t von dor Insel Elba. Fiir don Hoch- 
ofonbotriob fanden 291 989 (i. V. 201 448) t dieser 
Eisenerze Yerwendung; und zwar zum grofiten Teile 
in Portoferraio, also auf dor Insel Elba selbst, zum 
kleineren Teile im iibrigen Italien, insbesondere in 
Piombino.

Die Erzeugung der E i s o n h i i t t o n w o r k e  ge- 
staltete sich folgondermafion:

1907 190G
t im Wt'rtc yon t im  W erte von 

Li p c  Llrc

Roheisen . . . 112 232 12 151 850 135 296 11786 685 
GuBeisen

II. Schmelzung 36 764 7 740 583 45 644 9 247 749
Eisenfabrikato . 248 157 54 937 544 236 946 51 494 061
Stahlfabrikato . 346 749 83 307 627 332 924 78 094 295
WeiBblech . . 24 423 12 746 721 16 350 8 010 150
Somit hat dio Roheisenerzeugung dos Borichtsjahres 
gegeniiber dem Jah re  1906 um 23 064 t nachgelassen, 
und zwar hat dieser Riickgang seinen Grund in einem 
Uufalle, der sich im A ugust 1907 auf dem Hochofen- 
werke in Portoferraio ereignete und dazu notigte, den 
Betrieb des zweiten Hochofens zu unterbrechcn. Die 
Zahl der Hochofonwerke gibt dio Statistik fiir 1907 
m it 7 (i.Y. 4), die Anzahl der im Feuer befindlichen Hocb- 
iifen mit 8 an, wahrend an sonstigen Eisen- und Stahl- 
werkon im Berichtsjahro 78 (i.Y. 80) vorhanden waren.

Die oben aufgefiihrten Gcsamtmengen der Eisen- 
und Stahlfabrikate yerteilten sich im einzelnen wie folgt:

1907 1906
a) E i s o n f a b r i k a t e : t t

Bleche, Stab- uud Profileisen 228 340 218 985
Landw. Gerate und Hammer-

w a r e ....................................... 4 269 4 565
Draht, Niigel, Nieten . . . 7 500 6 000
Haken, Riegel usw.................. 3 200 3 722
S ch m ied estiick e ...................... 4 840 3 569
Y ersch iedenes.......................... 8 105

Insgesamt (wie oben) 248 157 236 946

Yergl. „Stahl und Eisen“ 1907 Nr. 51 S. 1854, 
„Rivista del Servizio Minerario nel 190 <1*.„Riyista 

Rom 1908.
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b) S t a h l : l'J07
t

190U
t

Bleche, Stab- u n d  Profilstabl 189 740 200 640
R o h re n ....................................... 4 000 4 000
E is e n b a h n B c h ie n c n .................... 75 000 52 750
Haken, Riegcl usw . . . . U 660 8 580
StahlguB fiir dio Marinę und

fiir Eisonbahnen . . . . 7 890 9 573
Federn ................................... 2 000 1 500
Gesclim. und gew. Blocke . 49 859 41 722
Yerschiedenes ...................... 6 600 14 159

Insgesam t (wie oben) 346 749 332 924

\ichvereinen.
<5WI«wnl S fc rtU Z a W a c te w  • M e d t o J e a ty B lr  

i(;. p  , , Stnlil uud Kisen, 179} »

Welchen Anteil die Yerschiedenen Eisenindustrie- 
bezirke Italiens an dor H erstellung der yorgenannten 
Eisen- und Stahlfabrikate hatten, zeigt die nachste 
Zahlenreiho :

Eisen fabrikate Stahlfabrikate
Bezirk 1907 1906

t
435

1907
t

I00tt

Bologna . . 515
t

Caltanissetta 3 000 610 _ —
C arrara . . 54 800 55 355 261 800 243 44S
Florenz . . 29 800 32 800 — —
Mailami . . 99 074 91 526 7 138 5 777
Neapel . . 13 385 10 590 22 715 22 065
Rom . . . 250 279 6 507 9 687
Turin . . . 26 550 24 800 33 400 36 970
Yicenza . . 20 783 20 551 15 189 15 177
Insgesamt 

(wio oben) 248 157 236 946 346 749 332 924

Eisenerz und Eisenm anganerz
S c h w e fe lk ie s ...........................
Kohlon und K o k s .................
R o h e is e n ...................................

Einfuhr
t

22 046 
116 908 

! 300 439 
231 042

Ausfuhr
t

20 000 
1 (515 

40 769 
121

EisenerzverschiHungen yom Oberon See.
Die Y erfrachtung yon Eisenerz iiber den Oberen 

See, die fur das laufende Ja h r  auf 20 Millionen 
Tonnen geschiitzt wordon war, hat nach neueren Mit

teilungen * nunmehr bfereitsTf5';Millionen'Tonnen. uber- 
schritten. Die Gesamt-Yerschiffungen betrugen da
gegen im yorigen Jah re  rund 42 und im Jah re  1906 
annahernd 38,15 Millionen Tonnen.

Eisenerz-Forderuug uud -Ausfuhr Norwegens 
in den Jahren 1901 his 1907.

W ie wir dem „Toknisk U geblad“ ** entnehmen, 
betrug dio E i s e n e r z f i i r d e r u n g  Norwegons

im Jahre
1901 .
1902 .
1903 .
1904 .

t
42 250 
53 675 
53 475 
45 350

im Jahre
1905 . 
1006 . 
1907 .

61 500 
99 000 

etwa 130 000

Die E i s e n e r z a u s f u h r  gestaltete sich wie folgt:
im Jahre

1901 .
1902 .
1903 .
1904 .

39 173 
48 775 
41 573 
45 434

Im Jahre
1905 .
1906 .
1907 .

60 558 
81 398 

137 593

Zum Schlusse goben wir noch die naclistehenden 
Ziffern des A u B o n h a n d e l s  fiir das letzte Jah r 
w ieder:

Bergbau- uud Htttteuerzeuguisse Griechenl.tnds 
im Jahre 1907.

Nach dem „Echo des Mines et de la  M etallurgie“ f  
liatten die griechischon Bergwerke und Iliitten im 
Jah re  1907, yerglichen mit 1906, nachstehende E r
gebnisse, sowcit sie fiir die Eisenindustrie yon Be
deutung sind, zu yerzeichnen:

1907
Gegenstand

Braunkohle . .
Eisenerz . . .
Manganerz . .
Manganeisenerz 
Chromerz . .
M agnesit. . .

Gewin-
nung

t
11 719 

768 863 
U  139 
92 970 
U  730 
60 248.

im Werte 
von 
Fr.

160 910 
5 724 128 

238 805 
1 170 389 

429 GG0 
1 367 557

1900
Gewln- im Werte 

nung Ton

11 582 
680 620

10 040 
96 382
11 530 
64 424

Fr.
168 883 

4 910 217 
168 672 

1 161 792 
432 375 

1 455 528

* „The Iron A ge“ 1908, 12. Nov., S. 1373. 
** 1908, 20. Noyember, S. 284. 
f  1908, 23. Noyember, S. 1176.

Aus Fachvereinen.
Iron and Steel Institute. 

i.
AnlSBlich der diesjahrigen Herbstyersammlung 

des Iron and Steel Institutos * wurde dnrch die Teil- 
nehmer eine Reihe yon Eisenhiitteu des Clevelander 
Bezirks besichtigt, dereń Einrichtungen in mancher 
Hinsicht nicht ohne Interesse sein diirften. W ir werden 
iiber die bemerkenswerteaten Anlagen kurz berichten 
und beginnen mit Mitteilungen iiber die 
Xewport-Eisenvrerko von Sir B. Sauinelson & Co.** 
Diese Hiitte liegt am Flusse Tees im śiuBersten We sten 
von Middlesbrough uud besteht aus Koksofen- und 
Ilochofenanlage. Ferner gehoren zu dem W erke noch 
eine altere, nur fur kleine Schiffe ausreichende, und 
eine neuo W erft. In den 130 „Otto-IIilgenstock“- und 
70 „Simon-Caryćs“-Oefen werden wochentlicb 4500 t 
Koks fiir die Hoehofen gebrannt. Ais Nebenerzeug- 
nisse sind schwefelsaures Ammon, Teer und Rohnaphtha 
genannt. In  einer eigenen Anlage werden jahrlich

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1908 Nr. 41 S. 1477, 
Nr. 42 S. 1513, Nr. 43 S. 1552, Nr. 44 S. 1588.

** „The Iron and Coal Trade Review“ 1908,
2. Oktober, S. 1464.

3300 t Schwefelsaure fiir die Darstellung von aehwefel- 
saurein Ammon gewonnen.

Die H o c h o f e n a n l a g e  mnfaBt acht Hoehofen 
yon 25,9 m Hohe und yerschiedenem Profil, indem 
man die neueren Oofon ziemlich B c h l a n k e r  ais die 
iilteren gebaut hat. Doch sind stets nur fiinf Oefen 
in Betrieb, da dio Geblasemaschinen und sonstigen 
Einrichtungen unter modernen Bedingungcn nicht fiir 
den Betrieb yon mehr Oefen ausreiclien. W ochentlicb 
werden rund 6000 t Roheisen erblasen und zwar gehen 
gewohnlich drei Oefen auf Cleyeland-Eisen und zwei 
auf Hamatit. Zur Lagerung der fiir letzteres Eisen 
benotigten Erze meist spanischer H erkunft werden 
gegenw artig mScbtige Yorratstascben fiir 40 000 t Erze 
aus Hochofenstiickscblacke und Zement erbaut. Die 
Rostofen fur dio Cleyelander Eisensteine zeigen die 
gewohnte Bauweise.

Den W i n d  liefern sieben stehende Dampfgobliise- 
maschinen, fiir einen der Hamatitofen ist ein Turbo
geblase, System „Parsons% yorhanden. Die Erhitzung 
des W indes findet in 17 Cowper-Apparaten yon 16,45 
bis 24,00 m Hohe und 7,00 m Durchmesser, sowie in 
drei Apparaten, System „Ford & Moncur“, yon 16,45 m 
Hohe und 7,92 m Durchmesser statt. Ausgedehnte 
Kranenanlagen und sonstige Beforderungsmittel er-
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einigen Monaten ein Hochofen im Betrieb, von dom 
in Abbild. 1 und 2 einige Schnitte wiedorgegebon sind. 
Die Hauptabmcssuogen des Ofens sind:

Gesamthoho. 24,76 Gichtdurchmesser . 5,64 X  3,20
Schaclithohe 21,13 Kohlensackweito . . 7,01 X  4,57
Gestollhohe . 1,98 Gestellweite . . . .  5,48 X  3,05

Die Gicbtbnhne wird entgegen den sonstigen eng- 
lischen Hochofen von einer besonderen Eisenkonstruk

tion getragen, welche 
gleichzeitig zur Yer- 
steifung der ovalen 
Form des Schacht- 
mantels dient, der 
infolge des Druckes 

dor Beschickung 
leicht zu einor Quer- 

schnittsandorung 
~s  neigt. Auch die 

Gicht sowie dieGiclit- 
glockc ist elliptisch 
gehalten ; es soli sich 
bei dieser Gestaltung 
oine gleichmaBigo 
Yerteilung der Be
schickung sowie ein 
gunstiges Niedcr- 
gehen der Gichten 
leicht erreichen las- 
son. Der Ofen wird 
mittels einer Ge- 
blasemaschine iilte- 
rer Konstruktion be- 
triebon und goht bei 
6 fi Pressung (0,42 at) 
sehr gloichmaBig und 
zufriedenstellend. Er 
machte aus Cleve- 

lander Eisenstein 
wahrend dreier Mo- 
nate dnrchschnitt- 
lich 1365 ' t  in der 
Woclie und erreichte 
wahrend vierWochen 
im DurcbBchnitt wii- 
chentlich 1470 t =  
210 t taglich. Dieso 
Leistung wird der 
durch die elliptische 
Form  gegebenen ge
ringeren Entfernung 
m ehrerer Diisen vou 
der Ofenmitte zu- 
geschrioben, welche 
es dem W ind ermog
licht, auch ohno B tiir- 
kcro Pressung bis 
zur Ofenmitte vor- 
zudringen.

Soweit der englischo Bericht. In Deutschland 
wurden bereits in den sechziger Jahren  yorigeu Jahr- 
hunderts auf der Mulheimer Eisenhiitto zu Mfllbeim
a. Rh. Vorsuche m it einem ovalen Hochofen, System 
R a s c h e t t e ,  unternommen, die jodoch mit einem 
MiBerfolg endigton. Dagegen berichtet in einer vor 
annahernd 20 Jahren  in dieser Zeitschrift e r s c h i e u e n c t i  
A rbeit* C a r l  F r o l i c h  iiber giinstige Resultate, die 
mit t o u  ihm etwas abgeanderten, allerdings kleinen 
Rascbette-Hocliofen am U ral erreicht wurden.

Wie n u n  Frolich selbst zugesteht, hatten seine 
Oefen auch ihre Schattenseiten, u n d  zwar zeigten sich 
d i e s e l b e n  im Gegensatz zn d e n  englischen A n g a b e n

Scl/i/tt C~0. Sc/w y//A  f i .

Abbildung 2.

* „fjtalil und Eisen" 1889 Nr. 2 S. 99.

leichtorn den Transport von Rohstofien und Ilochofen- 
orzeugnissen.

Den interessantesten Teil der Anlage bildet ein 
Hoehofon mit elliptiscliem Qnersclinitt.

Dor Konstrukteur lieB sich von dem Gedankon leiten, 
durch Aenderung dos Ofentjuerschnitts die hohen ICo3ten 
lur dio kriiftigen Geblasemaschinen modorner, nament- 
lich amerikanischer, W erke zu umgeben. Es wird in der 
Quelle* des nahoron ausgefuhrt, daB die Entwicklung

Abbildung 1 und 2. 

Hochofen 

mit clliptischcm 

Qucrschnitt.

&.u.£.70.

Abbildung 1.

und die groBen Erfolge der amerikanischon Eisen
industrie nur durch die Anlage gewaltiger Summen 
in Neuerungen erreicht worden sei. Insbesondere 
seien zu letzteren die modernen, riesenhaften Geblase- 
masebinen zu rechnen, wie sie infolge der zunehmen- 
den GroBe der Hochofen und der dadurch gesteigerten 
W indpressung notig geworden seien.

Mit diesem Plan scheint man sich schon lśingere 
Zeit beschaftigt zu haben, denn bereits vor einigen 
Jahren  wurde in dieser Zeitschrift iiber einen Hoch
ofen mit ovalem Herd von Francis Samuelson und 
W illiam Ilawdon kurz berichtet.** Nunmehr ist seit

* Yergl. auch „The Engineor" 1908, 28. Aug. S. 225.
ł * „Stahl und Eisen“ 1905 Nr. 3 S. 184.
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in der Schwierigkoit des gleichmiiBigen Begiclitens, 
einer guten Gasentnahmc und eines schnell und sicher 
absclilioBenden G ichtY erschlusseB , welche N a c h te ile  ja  
anscheinend bei dor englischen Konstruktion iiber- 
wunden sind. Im merhin sind drei Monate, welche der 
Ofen im Betrieb ist, fur den Bewois dor durch die 
Konstruktion erreichten Yerbcssorungen eine etwas 
kurze Zoit. Der Inhalt des englischen Hochofens be- 
rechnet sich auf annahernd 470 cbm. Demnach sind 
fiir 1000 kg in 24 Std. erblasenes Roheisen 2,4 cbm 
nutzbaron Ofoninhalts erforderlich. Ohne Angaben 
uber dio Zusammensetzung bezw. den Eisengehalt des 
Móllors ist ein weitorer Yergleich nicht moglich. “X:

In Yerbindung mit dom Hochofenwork steht die 
K raftanlage der Cleveland and Durham Electric Power, 
Ltd. Die Gesellschaft gewinnt zurzeit 3000 Kilowatt 
in zwei N iederdruckturbinen, welche durch den Ab- 
dampf der GeblSsemaschinen betrieben worden. Nur 
oin etwaiger UoberschuB an hochgespanntem Dampf 
wird in einer Ilochdruckturbino verwendot. Eine 
Erw eiterung dieser K raftanlage ist geplant.

C. Geiger.

Verein deutscher Briicken- und Eisenbau- 
fabriken.

W or ais Laie die Fortschritte in der Anwendung 
von Eisenkonstruktionen bei Briicken- und Hochbauten 
verfolgt hat, wird sicher annohmen, daB or es hier 
mit einem liickenlos hochentwickelten Sondergebieto 
der Technik zu tun hat. Das W achsen dos Konnens 
auf diesem Gebiete steht auch auBer Zweifel. Es 
erstreckt sich sowohl auf Entw urf und Berechnung, 
ais auch auf die bauliche Durchbildung, auf die Aus- 
fiihrung in der W erkstatt und den Zusammenbau auf 
der Baustelle. Insbesondore h a t sich im Laufe dor 
Jah re  dio Erm ittelung der reinen Stabkriifto derart 
ubersichtlich und einfach gestaltet, daB dio Auf
stellung dor Festigkeitsberechnungen auch boi ver- 
w ickelteren Triigergebilden allen Ingenieuren, dio 
sich m it der Berechnung y o u  Eisenkonstruktionen 
beschaftigt haben, moglich sein sollte. n an d  in 
lland  m it dcm besseren Rechnen ging ein bessores 
Konstruieren. Man strebte nach ubersichtlicher, klaror 
K riifteiibertragung und boriicksichtigte m ehr und mohr 
das bedeutsame elastischo Y eihalten des Baustoffes.

Boi diesom tioferen Eindringon in das Wesen 
einer guten K onstiuktion wurde nun offenkundig, daB 
es im Eisenbau doch noch manches gibt, woriiber selbst 
der beste Spezialist nicht so ohne weiteres Rechenschaft 
ablegon kann. Die Erfahrung und das praktischo 
Gefiihl behalten nach wie vor, trotz aller Recheu- 
kilnste, einen groBen Spiolraum im Eisenkonstruktions- 
fache. Das fiihrt haufig zu unwirtschaftlichen Ma
teriał- und ArbeitBaufwendungen, anderseits aber auch
— bei iibertriebener Sparsamkoit — zu einer unge- 
niigenden Sicherheit der Eisenbauwerke. Gerade der 
erfahrenste und gewissenhaftesto Konstrukteur stoBt 
bei schwiorigen Arbeiten sehr hitufig auf Zweifel, bei 
dereń Hebung ihn Rechnung nnd E rfahrung im Sticho 
lassen. Yiele Fragen nach W irkung und Yerteilung 
der K rafte im Inneren der Eisenkonstruktionen konnen 
nicht durch roine Ueborlegung, sondern nur duroh 
umfangrcicho Yersuche entschieden werden, dereń 
Ausfiihrung die Mittel und die K rafte eines Einzelnen 
iibersteigt.

H ierher gehóren, unter vielen anderen, die Fragen 
nach der K rafteverteilung in Stabanschliissen und 
StoBdeckungen, ferner nach den Yerschwachungen 
durch Nietlocher und der Starko der Y ergitterung 
Yon D ruckstaben usw. Zur K larung dieser und vieler 
anderen Fragen bleibt nur der W eg des Yersuches 
offen und dieser W eg ist auch schon oft beschritten 
worden. Meist handelte es sich dabei aber nur um 
einzelne, eng begrenzte, brennende Fragen. Fiir plan-

S T r f r r s r i  A ^ iJ ii *. 
miiBige Yorsuche in groBem MaBstabo fehlte e rłM lie r 
don meisten an Zeit und Geld.

Die Moglichkeit,

Festigkoits Yersuche an Eisenbauten
in erscliopfonder W eise durchzufuhrcn u nd ih rerA us- 
wertung auch die notwendige allgemeine Beachtung 
und Einfiihrung zu sichern, ergab sich durch dio im 
Jahro 1904 erfolgte Bildung des „Yereins deutscher 
Briicken- und Eiscnbaufabrikon", im Folgenden kurz 
„Briickenbau-Yeroin" genannt. Nach der Durchfiihrung 
der bei solchen Yerbandsbildungen naturgemiiB Bchwie- 
rigon inneren Organisation konnte bald an eino Arbeit 
y o i i  durchaus allgemeinem Interesse gedacht werden. 
Auf Anregung des Hrn. D irektors S e i f e r t ,  der mitt- 
lorwoile zum Yorsitzenden des Briżckenbau - YoroiiiB 
gewahlt wordon war, wurde unter freudiger Zustimmuug 
aller Mitglieder dio Vornahme planmiiBiger Yersuche 
m it Eisenkonstruktionen beschlossen und eino liain- 
hafte Summo dafiir auBgeworfen. W eiter wurdo dann 
ein AusschuB eingosotzt, der dio Yersucho in dio W ege 
leiten und iibcrwachen sollto. AuBordem boschloB 
man, fiir dio Yorsuche das Interosso und dio M itarbeit 
hohor Behordon und anorkanntor Miinnor der Wisson- 
schaft zu gewinnen, um dic Durchfiihrung und Aus- 
w ertung der Yersuchsarbeiten so nutzbringend ais 
moglich zugestalten. DorBruckenbau-Veroin fandin den 
preuBischon Ministerien der iiffentlichen Arbeiten und 
des Kultus yolles Yerstiindnis fur das Unternehmen, 
nnd es gelang dalior auch, Y ertreter aus diesen 
A em tern fiir die M itarbeit im YorsuchsausschuBse zu 
gewinnen. Dieser AusschuB getzt sich nun wie folgt 
zusam m en:

1. Y ertreter des Ministeriums der offentliclien 
A rbeiten: die HH. W irklicher Gelieimor Oberbaurat 
Dr.-Ing. Dr. II. Z i m m e r m a n n ;  Kiiniglicher Ro- 
gierungs- und B aurat S c h n a p p ;  Koniglicher Eisen- 
bahnbau- und Betriobsinspektor G. S c h a p e r .

2. Y ertreter dos K ultusm inisterium s: dio IIII. 
Geheimrat D r .- In g .  A. M a r t e n s  und Professor 
M. R u d e l o f f ,  Diroktoren der Koniglichen M aterial- 
priifiiiigsanstalt in GroB-Lichterfelde-West, in dor dio 
Konstruktionsteile untersucht werden sollen.

3. Y ertreter des B ruckenbau-Y ereins: die IIH. 
D irektor L. S e i f e r t  von der Gesellschaft H arkort 
in D uisburg; D irektor P. R e u s c h  und Direktor 
R. B o s s ę  von dor Gutchoffnungshiitte in S terk rade; 
D irektor A. B d l l i n g e r  y o ii  der Briickenbauanstalt 
GustaYsburg; Dipl.-Ing. H. J u c h o ,  Fabrikbesitzer 
in Dortmund.

Mit den Yorberoitungen der Yersuche wurde der 
Uuterzeichnete, Yon der Gesollschaft H arkort in Duis
burg, beauftragt.

Dio erste Aufgabe des Ausschusses bestand in der 
Festlegung oines Arbeitsplanes. Hierbei waren friihore 
Versucho moglichst dahingehend zu beriicksichtigen, 
daB unnotigo W iederholungen Yermieden werden. 
F erner sollten die Fragen, die in einfacher WeiBe nnd 
mit verhaltnismaBig geringen Kosten beantw ortet 
werden konnen, nnd dio erklarend nnd vereinfachend 
auf die weiteren Yorsuche wirken, zuerst ais Yor- 
Yorsuche in Angriff genommen w^orden.

Die in fruheren Jahren ausgefiihrten Yersuche, 
die fiir unsere heutigen Konstruktions- und Arbeits- 
weisen grundlegend sind, haben zum Teil nur noch 
deshalb eine bedingte Giiltigkeit, weil s ta tt des friiher 
allgemein gebriiuchliclien ScliweiBeisens heute fiir die 
Konstruktionsteile wie auch fiir die Niete durchweg 
das ganz anders geartete FluBeisen Yerwendet wird. 
Yon solchen alteren Versuchen seien kurz aufgefiibrt:

1. Die Versuche iiber die Nietkopfformen, angestellt 
beim Bau der alten W eichselbriicke bei Dirschau.

2. Yersuche der Gesellschaft H arkort in Duisburg 
iiber die Bruchfestigkeit grofierBriickenquertrager, 
ausgefuhrt fiir die hollandischen Staatsbehordon.
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3. Yersuche iibor die restigkoit von Nietverbindungon 
yon Dr. H. Zimraermann.

4. Yersuche von Hertz, Woyrftuch, W inkler u. a. 
iiber Rollen- und Kugellager.

5. Yersuche von C. v. Bach iiber Gleitwiderstand yon 
Nietvorbindungen.

I>. Yersuche von Tetm ajer iiber dio Knickfcstigkeit 
gegliederter Druckstabe.
D er Yon dem Ausscliusse aufgestollto Arbeitsplan 

um faBt:
1. Yersuche mit Konstruktionsolementen

a) iiber den Gleitwiderstand von Nietyorbindungon 
bei yerschiedenartiger Anordnung der Niet- 
bilder;

b) zur Erm ittlung der durch die Nietteilung be- 
dingten Qucrschnitt8schwachung.

2. Yersuche m it fertigen Bauteilen des Briicken- 
und Eisenbaues iiber

a) Ansehliisso steifer Stabe unter Beriicksichtiguńg 
dor exzentrischen Itraftangriffes;

b) das Ausknicken von Druckstaben bei yorschioden- 
artiger Anordnung der V ergitterung;

c) dio Seitonsteifigkeit der oberen Gurtung yon 
oben offenen Briicken, sowio yon K ran tragern ;

d) dio Seitensteifigkeit der Ecken an Portalralim en.
3. Yersuche iibor Abbiegen von Winkelschenkeln 

(z. B. bei Liings- und (Juertrageranschliissen).
4. Versuche iiber dio ZweckmaBigkeit der konstruk- 

tiyen Ausbildung yon Quertriigern, sowio von An- 
schliissen und Yerlaschungon von Knotenpunkten.

5. Yersuche iiber den EinfluB des W inddruckes auf 
geglioderte Eisenbauwerke, sowie iiber den W ert

und dio H altbarkeit yon Farbanstrichen an Eisen- 
bauten.
Dio Yoryersuche erstrecken sich auf dio Fost- 

logung
1. des Einllusses der yerschiedenen N ietyerfabren 

(Handnietung, PrcBluftnietung, sowobl mit Hammer 
ais mit Kniehebelprosse),

2. des W ertes oder Unwertes dos kleinen kegel- 
formigen Ansatzes unter dem Nietkopf,

3. dos Einflusses der Oberflachenbeschaffonhoit der 
zusammengenietoten Eisenteilo auf den Gloit- 
widerstand, wobei die Beruhrungsflachen
a) roli golassen, nur mit D rahtbiirste gereinigt 

wurden,
b) gebeizt und geijlt wurden,
c) gebeizt, geijlt und einmal mit Mennigeanstrich 

Yorsohen wurden.
Diese Yoryersuche sind zum Teil schon abge- 

schlossen, zum Teil noch im Gange. Fiir die Yer
suche im groBeren MaBstab sind die Yorbereitungen 
weit Y o r g e s c h r i t t o n .  — Die Anschaffung einer Ma
schine fiir 3000 t Druck und Zug ist iiis Auge gofaBt.

Der Briickenbau-Yerein und der von ihm einge- 
setzte AusschuB wird die Versuche auf streng wissen- 
schaftlicher Grundlage durchfubren und die gewon- 
nenen Ergebnisse allen Interessenteu in den ange- 
seheneren technischen Zeitschriften zugiinglich machen. 
E r h a t sich eine groBe Aufgabe gestellt, dereń Durch- 
fiilirung yiel Zeit und Geld kosten, abor auch, wie 
zu hofTen ist, reiche Friichto tragen wird.

Ad. Seydel, Dipl.-Ingenieur.

Referate und kleinere Mitteilungen.
Das Grubonungliiok auf Zoche Radbod 

in onglischer Auffassung.
W ir habon schon friilier in dieser Zeitschrift 

darauf hingewieson, wie gewisse Kreiso iu England, 
denen die Fortschritte in dor deutschen Fabrikation 
unbeąuem sind, den Yersuch machen, diesen dadurch 
entgegen zu treton, daB sie die deutschen Fabrikate 
systematisch schlecht machen. Der biedere Heraus- 
gober des „African Engineering“ hiilt, bisher freilich 
yergeblich, schon seit Monaten Ausschau nach Denun- 
zianten, die niangelhafte deutsche Maschinenlioferungen 
nach A frika nachweiscn*; ein besonders fiudiger Mit- 
arbeiter dieser Zeitschrift hat sogar herausgekliigelt, 
daB schlechte Maschinen, die auf der Franco-Britischen 
Ausstellung im letzten Sommor zu sehen waron, solche 
deutschen Ursprungs waren, dio untor falschor Flagge 
segelten! U nter allen britischen AngrifTen, dio die 
deutsche Industrie in den letzten Jahrzohnten erfahren 
hat, durfto wohl der niedertraclitigste eine VeroiVent- 
lichung in der Londoner Zeitung „The Standard" y o i h

19. Noyomber d. J. sein, die das beklagenswerte Un- 
gluck yon Radbod gescliaftlich auszubeuten sucht. 
Zur C harakteristik dor Denkungsart dieser Sorte 
Presse geben wir liacbsteliond das Machwerk, das 
sich selbst richtet, iu der Uobersetzung wieder:

„Die kurzlich auf der Zeclie Radbod iu West- 
falon stattgefuudene K atastrophe steht in einem Zu- 
sammenhaug m it dem internationalen Ingenieurwesen, 
der fast ganzlich yon der Tagespresse iibersehen 
worden ist. Obwohl das Ungliick in erster Linie auf 
eine Explosion zuriickzufuhren ist, einen Unfall, der in 
jeder Grube sich zutragen kann, so besteht doch kein 
Zwoifel dariiber, daB die meisten deutschen Gruben- 
ungliicksfalle zuruckzufiihren sind auf die Minder- 
w ertigkeit der in Deutschland hergestellten bergbau- 
lichen Anlagen und die Nachliissigkeit der deutschen 
Bergwerksleiter hinsichtlich des Schutzes des Lebens

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 Nr. 14 S. 486.

dor ihnen unterstellten Arboiter. Diese Nachliissigkeit 
entspringt natiirlich den unwirksamen Gesetzen, welche 
fiir den Bergbau in Deutschland gelten. Es ist 
eigentiimlich, daB in einem Łande, wo die Beyor- 
mundung seitens der Regierung einmal fast kindisch, 
das andere Mai fast gefahrlich ist, der Sicherheit des 
Arbeiters in gefahrlichen Betriebon nur bo  geringe 
W ichtigkeit beigelegt wird. Noch eigentiimlicher er- 
sclieiut es, daB der deutscho Arbeiter bis heuto noch 
nicht in der Lage gewesen sein sollte, dahin zu 
wirken, daB die Yerhiiltnisse, untor donon er arbeitet, 
mehr auf das Niveau der in ziyilisierten Landem  an- 
gonommenen Bedingungen hinaufgeschraubt werden. 
SchlieBlich aber ist das MaB yoll geworden (the 
mining worm has turned), da dio westfiilischen Berg- 
loute, yerzwoifelt iiber don fortgesetzton und oft 
ganzlich unnotigen Yorlust yon Kameraden, es ormog- 
lichen konnton, einen direkton Appell an den Kaiser 
zu richten durch den Mund seines Sohnes, des Prinzen 
Eitel-Fritz, um ihre Arbeitsbedingungen zu yerbessern. 
Durch einen reinon Zufall ist der dafiir gewahlto 
Augonblick auBerordentlich giinstig, denn was immer 
einem populiiren Appell an den Kaiser gleichsicht, 
wird gerade in dieser Zeit mehr Aufmerksamkoit er- 
regen, ais os sonst gewóhnlich der Fali gewesen ist, 
da dem K aiser damit eine gunstige Gelegenheit ge- 
boten ist, ein wenig y o u  der Popularitiit wiederzu- 
gewinnen, die er letzthin yerloren hatte. Yom hu- 
manen Gesichtspunkte wurden wir es geru sehen, 
wenn Wilhelm II. in die Bresche tratę  und dem 
deutschen Bergarbeiter hiilfe. Ais englische In- 
genieure abor glauben wir nicht, daB ein solchos 
Eintreten ein reiner Segen soin wird. Heutzutage ist 
der R uf der in Deutschland hergestellten Bergwerks- 
anlagen ungefahr so schlecht, wio er nur sein kann, 
und obwohl dieses auf durftiges (shoddy) Materiał, 
schlechte Ausfiihrung und minderwertige Entwurfe 
zuruckzufiihren ist, so haben gerade diese Faktoren, 
die so ernstlich gegen das deutsche Fabrikat im Aus-
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land gesprochen haben, zumoist ihrou Ursprung in 
dcm erbiirmlichen Niyeau dor idoalen Yoratellungon, 
die man in Doutacliland vom Bergbau hat (the Iow 
atandards of German mining ideała). Dieso erbiirm- 
lichen Vorbilder sind gefordert worden durch die 
mangolhaften Y erhaltnisse, untor welchen es deutschen 
Firmen geatattet ist, ihren Bergbau zu betreiben. Wenn 
daher der K aiser beabsichtigt, diese Yerhaltnisse zu 
bessern, so wird or grdBtenteila die Grundursache be- 
Jieben, die bis houto dio Giite der deutschen Anlagen 
ao erfolgreich aut' einem tiefen Niyeau gehalten ha t.“

Gasokklusionou iu ełuem Nickelstahl.
Anschlieliond an oine friihere A rbeit iibor Gas- 

okklusionen im Stahl, iiber welche an dieser Stelle 
bereits berichtet wurde,* hat G. B e l l o c  inzwischon 
neue Erfahrungen gesammelt.** E r hat eine Eisen- 
N ickel-Kohlenstoff-Legiorung, enthaltond 45 °/° Ni 
und 0,15 °/° C, auf A rt und Mongo dor okkludierten 
Gase untersucht, und zwar lag ihm sein Yersuchs- 
m aterial, welches aus einem und demselben Guiiblock 
stammte, in zwei yerschiedenen Form en vor, ais D raht 
und ala Spane. Wio bei weichem Stahl, beatanden 
auch hier die ontzogenen Gase aus COn, CO, H und N. 
Die Dauer der Gasabgabe ist etwa 3 mai goringor ais 
beim gewolinlichon Stahl. Interessant ist dor Yer- 
gleich zwischen D raht und Spanon. Lotztere liefern Gase, 
deren Yolumen 3 '/i mai groBer ist ais daa Yolumen 
des Yorsuchsmateriala, und zwar ist das bei yerschie- 
denen Tem peraturen ontzogeno Gasvolumen ziemlich 
konstan t; die Zusammensetzung andert aich allmahlich, 
ohne achroffe [Jebergange. Bei den Drahton dagegen 
steigt das GasTolumen bia auf das Zehnfache desY er- 
suchsm aterials; es ist nicht bei allen Tem peraturen 
nahezu gleich, sondern weiat zwei scharf ausgesprocheno 
Maxima, bei 540 und 830°, auf. Auch andert sich die 
Zusammensetzung nicht allmahlich, sondern sprung- 
weise. B e l l o c  Bucht d ieso  a u ffa lle n d o n  U n te rsc h ie d e  
folgendermaBen zu erklaren: Das Yersuchsinaterial
gehort zu den sogenanuten reversiblon Nickelstahlen. 
Die Umwandlungstemperatur ist 350 bezw. 400°, je 
nachdem dio Tem peratur fiillt oder steigt. Die Ge-

* „Stahl und Eison" 1908 Nr. 31 S. 1116.
** „lteyue do M etallurgie" 1908 Heft 9 S. 571 

bis 574.

winnung der Okklusionsgaae geachioht also zum groBten 
Teil bei einer Tem peratur, boi welcher sich daa Eison 
im y ,  das Nickel im (3-Zustande befindet. Ea wiiro 
demnach zu erwarten, daB die Gasabgabe einen regel- 
miiBigen Gang aufwiese. Dieses trifft fur die Spiine 
auch tatsiichlich zu. DaB es beim D raht anders ist, 
hat yielleicht seine Ursacho in oinor durch dio Kalt- 
bearbeitunghervorgorufenon molekularenUmwandlung. 
Zur Erkliirung des Untorschiedes in den absoluten 
Mengen erblickt Yerfassor mehrere M oglichkeiten:
1. ungleichmaBigo Y erteilung der Gaso im Guiiblock;
2. mechanischor Yerlust boi der Herstellung dor 
Spane; 3. Gasaufnahmo wahrend der beim Ziehen 
notwendigen Y errichtungen. Das kritisclie und ex- 
perimontello Studium dieaor yerschiedenen Hypotheaen 
wird yielleiclit einigea Licht in die uns bisher noch 
dunklen Yorgange der Gasokklusion bringon. —ler.

Schlesiseho Eisen- nnd Stahl-Berufsgenossenscliaft.
Unter dem Yoraitze des Gonoraldirektora Justiz- 

rats B i t t a  aus Neudeck (O.-S.) wurde am 17. v. Mts. 
im B reslauer Konzerthause die diesjiihrige ordentlicho 
Gonossenschaftayersainmlung abgehalten. U. a. nahm 
die Yersam mlung auch zu der F rage der R e f o r m  de r  
A r b e i t o r y e r a i c h e r u n g  Stellung und sprach die 
Erw artung aus, daB dio bewuhrte Selbstyorwaltung 
der Berufsgenossenschaften nicht beeintriiehtigt, ius- 
bosondere daa wichtigste Recht der Berufsgonossen- 
schafton, das der Feststellung dor Unfallontschiidi- 
gungon, in keiner W eise beschriinkt sowio iiberhaupt 
alles yermieden werde, was geeignet soi, don nach 
wiederliolten Erklarungen dor Reichsregierung durch
aus bewahrtcn ehrenamtlichen Organon der Berufs
genossenschaften die M itarbeit an dem groBen sozialen 
W erke zu Yorleidon.

Aus den Yerhandlungen iibor die sonstigen Punkte 
der Tagesordnung ist noch heryorzuheben, daB iiber 
einen neuen yom Jahro 1909 ab giiltigen Gefahren- 
tarif BeschluB gefaBt wurde und daB der Verband der 
deutschen Schlosserinnungen seinen A ntrag auf Er- 
richtung einer bosonderen Schlosaerei-Benifsgenossen- 
achaft zuruckgezogen hat. Ferner wies der Yorsitzende 
auf die gunstige Entwicklung dos Haftpflichtyerbandes 
der deutschen Eisen- und Stahl-Industrie hin*.

* Vergl. „Stahl und Eisen" 1908 Nr. 34 S. 1232, 
Nr. 45 S. 1637.

Bucherschau.
Ki n d  , Dr. rer. poi . : lintwicklung und Ausdehnung 

der Eisenbahngesellschaften im niederrheinisch- 
weslfalischen Kohlengebiete. 2. Auflage. Leipzig  
1908, A. Hoffmann.

Wie wenig historischer Sinn in der Mitto des 
yorigen Jahrhunderts unsere grofien Yerwaltungen 
boherrscht hat, zoigt die betriibende Tatsache, daB 
die Akten und sonstigen internen Aufzeichnungen der 
yerschiedenen Eisenbahngeaellachaften Rhoinlands und 
Westfalens, die namentlich iiber die yerschiedenen 
damals herrschenden Tarifaysteme AufschluB geben 
konnten, scheinbar ohno Ausnahme der Yernichtung 
anheimgefallen sind und ein bereits 1885 diesen Uebel- 
stand yerm orkender W arn ruf des Eisenbahudirektions- 
prasidenten Ulrich allem Anschein nach ungohort yer- 
liallt ist. Heute waro angesichts der erfreulicherweise 
ina Leben gerufenen W irtschaftsarchive so etwaa rein 
unmoglich. Um so dankenswerter ist das yorliegende 
yerdienstyolle Buch, iu dem Dr. rer. poi. Kind mit 
rastlosem FleiB alles zusammengotragen hat, was aus 
einzelnen Schriften iiber Entstehen uud W erden un- 
seres rheinisch-westfalischen Eisenbahnnetzes zu er-

langen war. Insbeaondere haben ihm dabei Yeroflent- 
lichungen der Eisenbahndirektionen Essen, Elbcrfeld 
und Munster, die Schriften und Akten des Bergbau- 
lichen Yereins, des Dortmunder Oberbergamts und 
des Yereins zur W abrung der gemeinsamen wirtschaft
lichen Intorosson in Rheinland und W estfalen gedient, 
und so ist eine bedeutsamo A rbeit entstanden, die 
auf das interesse der weitesten Kreise Anapruch hat. 
DaB der Verfasser Tarifsatze der Koln - Mindener 
Eisenbahngesellschaft aus den Jahren 1845 bis 1870 
zusammenstellen konnte, ist den Privataufzeichnungen 
eines friiheren Y erkehrsbeainten dieser Gesellschaft zu 
yerdanken. In zwolf Kapiteln behandelt der Yerfasser 
die allgemeinen Bestrebungen zur Erlangung yon 
Eisenbahnen, daa Yorhaben zur Verbindung desRheines 
mit der Weser, das Rhein-W eser-Yorhaben der Rhei- 
nischen Eisenbalmgesellschaft, die yerschiedenen rhei
nisch-westfalischen Eisenbahnen und die Zechen- und 
AnschluBbahnen. AuBerordentlich interessant ist die 
Zusammenstellung der geldlichen Ergebnisse der Eisen
bahngesellschaften zwischen 1850 und 1879. Ein 
statistischer Anhang und eine geographische K artę 
schlieBen das Buch des jungon Nationalokonomen at),
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das wir ais oino erfreuliche F ruch t eingehendcr ver- 
kehrspolitisoh-historischor Studien unseren Leacrn aufs 
wiirmsto empfehlen. Dr. W . Beunter.

Captain. Kursbuch der Passagier - Dampfer- 
linien aller Meere. Nach offiziellem Materiał 
herausgegeben von E r w i n  V o l c k m a n n  und 
P a u l  R e c h e n b a c h .  Ausgabe: Oktober- 
Dezember 1908.  Mit zahlreichen Karten und 
Plilnen. Berlin (W . 9, Potsdamerstr. 134a)  
1908, Maritima, Verlagsgesellschaft. in. b. H. 
1 d i .

Wie schon der Titel andeutet, soli das yorliegonde 
W erk oin Hand- und Nachschlagebuch fiir den See-

und Ueberseeyerkehr bilden. Es umfafit 884 Fahr- 
plano, die nach Meeren und Ozeanen iu zohn Ab- 
teilungen eingeordnet und m it zahlreichen Ueber- 
sichtskarten, Hafenpliinen usw. yersehen sind. Ein 
am Selilusse beigegobenes Yerzeichnis der Hafen und 
Reedoreien erm oglicht dem Bonutzer des Buches, 
sich in dem umfangreichen M ateriał schnell zurecht- 
zufłnden. Dio einzelnen Fahrplane sind in der Original- 
spraclie der betr. Schiifahrtsiinien angegeben, „um dom 
Buche eino internationale Yerwendbarkeit zu sichorn“. 
Indesscn wird diese Y ielsprachigkeit der Benutzung 
a l l e r  Fahrplfine des Buches in zahlreichen Fallen 
hinderlich sein. Besser ware os daher unsores Er- 
achtens, wenn dio Horausgeber sich auf die drei 
ziemlich a l l g o m o i n  bekannton Sprachen Deutsch, 
Englisch und Franzosisch beschranken wiirden.

Nachrichten vom Eisenmarkte — Industrielle Rundschau.
Yom eiig lisclion  U ohołsengescliiifto  wird uns 

unter dem 28. v. Mts. aus Middlesbrough folgendes 
berichtet: Roheisen-W arrants Bchwankten in diosor
Woche um b ! i  1/— f. d. ton und sclilieBen ab zu 
b I i  49/4'/2 d Kaufer, sh 49/5‘/a d Abgeber fiir Kasse,
3 Penco m ehr boi Lieferung in oinem, 7‘/a Penco 
m ehr desgleichen in drei Monaten. Eisen ab W erk 
besserto aich ebenfallB, jedoch oline b o  starko Schwan- 
kungen. Dio Nachfrage fiir nilchstos Jah r ist leb- 
liafter, aber das Geschiift bleibt gering, da die Kaufer 
wenig Neigung haben, hohore Forderungen fiir spiitere 
Lieferung zu bewilligon. Dio Abladungen nach 
Deutschland und Holland yersprechen endlich, leb- 
hafter zu werden, da Elbe und Rhein steigon. Die 
heutigen W erte Bind fiir GieBerei-Eisen G. M. B. Nr. 1 
bIi 51/9 d bis sh 52/—, Nr. 3 sh 49/3 d bis sh 49/6 d, 
fiir F riih jahr 6 Pence mehr, llam atit in gleichen 
Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 56/6 d und sh 57/6 d fiir 
1909. Dio Yerscliiffungen bleiben ungefiihr ebonso 
groB wio im Oktober. Dio W arrantslager enthalten 
104 075 tons, dayon 103 090 tons Nr. 3.

Siegerliiiidor Eisonsteinroreiu, G. ni. b. 1L, 
Siogon. — Nach einem den Mitgliedorn des Boirates 
yon der Geachiiftsstelle dos Yereins erstatteton Borichte 
hat, wio wir der „K. Z." entnehmon, das Eisenstein- 
geschaft in letzter Zeit sich giinstiger angelassen. Der 
Yeraand der Yereinsgrubon belief sich im September 
auf 107 396 t und im Oktober auf 149854 t. Die ein- 
geschrankte monatliche Anteilziffer yon 107 2691 wurde 
danach um 42585 t (39,70°/o) iiberschritten. Der stiir- 
kore A bruf der Hiitten hat aich im Noyember nicht 
yerringert. Im genannten Monate wurden zur Lie
ferung bis JahresschluB noch 68000 1 hinzugekauft. 
DaB die W endung zum B esB ern gerade in den W inter- 
monaten eingetreten ist, ist fiir den Siegerliinder Berg- 
werksbetrieb besonders erfreulich.

Stahlwerks • Yerband, Aktieugesellschaft zu 
Diisseldorf. — In der am 27. vor. Mts. abgehaltenen 
H a u p t y e r s a m m l u n g  des Yorbandes wurde der 
Y erkauf yon Halbzeug fiir das erste Y ierteljabr 1909 
zu den bisherigen Preisen und Bedingungen, der Yer
kauf von Formeisen fiir das erste H albjahr 1909 zu 
einem um 5 Ji ermaBigten Preise freigegeben; auBer
dem kann den Abnehmern eine Mindestmenge yon 
200 000 t Formeison zu einem um weitere 5 Ji billi- 
geren Preise fiir den W interbezug angeboten werden. 
Die Einzelbestimmungen uber die Freigabe des Yer- 
kaufes yon Formeisen werden erst festgestellt, wenn 
iiber das W ioderzustandekonimen der Tragorhandler- 
yereinigungen entschieden worden ist.

AYie die Yerbandsleitung in ihrem Bericlite iiber 
die Sitzung ferner ausfiihrt, miisse man sich gegen- 
iiber den in der Generalyersammlung des Bundes der 
Industriellen yom Zaun gebrochonen Angriffen gegen

den Stahlwerks-Yerband leider klar dariiber sein, daB 
dio Industrie yon einer goschlossenen, in don allge
meinen handelspolitischen Fragcn einiggehenden Yor- 
tretung, wie sie z. B. trotz mindestens ebonso schwie- 
riger intorner Differonzpunkto die Landwirtachaft be- 
sitzo, woiter ais je  entfernt sei. Sonst hiitte man 
wenigstens sich ein sachlichos U rteil dariiber zu bilden 
gesucht, ob die Preisstollung des Stahlwerks-Yerbandes 
fur Halbzeug houto in W irklichkeit oine so scliroffe 
offentliche BekSmpfung rechtfortige. TatBache sei 
aber, daB der Yerband heute bereits m it seinon Halb- 
zougpreisen fiir die inlSndischen Abnehiner teilweise 
bis unter die Selbstkosten der W erke heruntergegangen 
sei, und von eiuer Scbiidigung der m arkischen F ertig- 
werko, wie sie yon seiner angeblichen Halbzeug- 
schleuderoi nach Danemark behauptet werde, erst 
recht keine Rede sein konne, da die ganze Ausfuhr 
dos Yerbandes nach D anem ark in den yerliosseiien 
drei Y iorteljahren 1908 sich nur auf 113 t belaufon 
habe, ein Quantum, das hier nicht ernstlich in die 
W agschale falle. Solchc unsachlichen, geographischo 
DilFerenzpunkte bis ins Ungomessene aufbauschenden 
Angriffe auf dio schwere Eisenindustrie konnton nur 
den Spott der Industriegegnor herausfordern, abge- 
sehen yon dem groBen Scbaden, don die Eisen
industrie infolge der Bedrohung ih rer zollpolitischen 
Grundlagen erloiden miisse.

Im einzelnen wurdo iiber die G e s c h i i f t s l a g e  
folgendeB berichtet: In H a l b z e u g  ist eino Aendc- 
rung seit dom letzten Berichte nicht eingetreten. Dio 
inliindische Kundschaft ist fiir das laufendo Yiertel- 
jah r im groBen und ganzen oingedeckt, einigo Zu- 
kaufsmengen diirften noch hereinkommen. Das Aus- 
landsgeschiift liegt woiter ruhig. — In schwerem 
E i s e n  b a b  n m a t e r i a ł  wurden yon Staatsbahnen 
weitere Bedarfsmengen fiir das niichste Jah r aufge- 
geben, die jedoch durchweg weit hinter dem vor- 
jahrigen Bodarfe zuriickbleiben. Das Rillen- und 
Feldbahnschionengeschiift ist bei der yorgeschrittenen 
Jahreszeit im ganzen ruh ig ; wegen groBerer Ab- 
schlusse in Rillen- und Grubenschienen fiir niichst- 
jahrigen  Bedarf schwobeu Unterhandlungen. — Yom 
Auslande wurdon m ehrere groBero Auftriige in 
Vignolschienen hereingenominen, wobei yerschiedent- 
lich m it dem W ettbewerbe der russiachen W erke zu 
rechnen war. Im Rillen- und Grubenschienengeschaft 
tr it t im Auslande der belgische W ettbewerb mit 
starken Preisunterbietungen auf. — I)as F o r m e i s e n -  
geschiift bewegt sich in engen Grenzen, da infolge 
der im mer noch bestehenden Uniibersichtlichkeit der 
M arktlage und wegen der yorgeruckten J a h re B z e i t  
der Handel Zuriickhaltung beobachtet. Aus den 
gleichen Griinden dauert auch die Zuriickhaltung der 
auslandisclien Abnehmer woiter an, und die Kauflust 
beschrankt aich auf die notwendigsten Mengen.
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Rhoinisch - Wostfalischea Koblensyndikat. —
In  dor am 23. November abgehaltenen Sitzung des 
B o i r a t o s  wurde zu Punkt 1 der Tagesordnung 
bescblossen, die R i c l i t p r e i s e  fur Hocbofenkoks 1'iir 
die Zeit yom 1. April bis 30. September 1909 um 
2 Jt f. d. t, fiir Kokskolilen um 1,25 JL f. d. t zu 
ormiiBigen, und die ErmaBigung in Anbetracbt dor 
houtigen ungiinstigen Lage der Hockofenindustrie 
bereits am 1. Januar 1909 in K raft treten zu lassen. 
Ueber die Richtproise fiir die yerscbiedenen Sorten 
Hocbofenkoks, yerglichen mit den letzten Jahren, gibt 
folgende Zusammonstellung AufschluB:

1000 10O7/OS 1008(09Jl
16.50
15.50
14.50

J,
10.50
15.50
14.50

18.50
17.50
16.50

Ilochofenkoks 1. Sorto
n 2. „

n 3. »
Die Preise fiir die groberen ICohlensorten bleiben un- 
yeriindert. — In der sich anschlieBenden Z e c h  e n - 
b e s i t z o r v e r s a m m l u n g  stiminte die Yersammlung 
den mit den H i i t t e n z e o h e n  wegen Begrenzung 
ihres umlagefreien Selbstvorbrauches zu treffenden 
Yereinbarungon in ih rer M ehrkeit zu, und nahm 
in Aussicht, die Bestimmungen demnachst ais Nach- 
trag  zum Syndikatsyertrage notariell zu beurkun- 
den. Zu Punkt 2 beschloB dio Yersammlung die Auf- 
nahmo der G e w e r k s c h a f t  G o t t f r i e d  "Wi l he l m 
in das Kohlensyndikat mit einer steigenden Beteili- 
gungsziffer bis zu 360 000 t. Aus dem weiterhin 
łom  Vorstande erstatteten Bericht ist zu ersohen, 
daB sich die Forderungs- und Absatzyerhaltnisse der 
Syndikatszechen im Oktober d. J ., yerglichen mit 
dem yorhergehendon Monate und dom Oktober 1907, 
folgondermaBen gestalteten:

Oktober
1908

Sept.
1908

Oktober
1907

a) K 0 h le n .
G e sa m tfo rd e ru n g ..................... ) 0  7103 7072 7164
G csam tabsatz ............................... 1 2  6791 6865 6989

( -  6960 6699 6877
RechnungsmilBigcr Absatz . . J £ ^581 5711 6000
Dasselbe in % der Beteiligung 80,19 85,25 87.25
Zahl der Arbeitstage . . . . 27 26 27
Arbeitstagl. Forderung . . . \  ^  263062 271990 265341

„ Gcsamtabsatz . . J a  251530 264032 25S864
„ rechnungsm. Absatz )  ~  206690 219653 222215-

b) K o k  s.
G e sa m tv e rsan d .......................... \  *» 1038282 1008150 1346524
Arbeitstaglicher Ycrsand . . /  £  33493 33605 43436|

c) B r i k e t t s .
G c sa m tv e rsan d .......................... \  ^  273031 264287 259280;
ArbeitstUglicher Yersand . . /  .5 10112 10165 96031

Syndikat wiederum genotigt, groBere Mengen der von 
ihm abgenommenen Kohlen und Briketts zu lagorn. 
Auch die Koksbestande auf den Zechen haben infolge 
der ankaltend schwachen Anfordorungon dor Hiitten- 
worke wiederum eine Erliohung erfahren. Dor Absatz 
in Brechkoks war nach Lage der allgemeinen wirt- 
schaftlichen Yerhiiltnisse befriedigend. Die ungiinstigen 
Absatzyerhaltnisse dauorten nach dem Berichte im 
Monat Noyember ungeschwiicht fo rt; sie haben zeit- 
weise sogar noch eine Y crB ch iec h te ru n g  durch dio 
Beliinderung erfahren, die der W asserum schlagsyerkehr 
iiber die Rhoin-Ruhrhafen infolge des niedrigen Wasser- 
standes uud yoriiborgehend auch durch Frostw etter 
erlitten hat. Im  Monat Oktober hat sich der Um- 
schlagsverkehr in den yorgenannten Hiifen wie folgt 
g es ta lte t:

1908 Oktober .
— September 

1907 Oktober .

a) die Bahn- 
zufuhr nach den 
Duisburg-Ruhr- 

o rter Hafen 
t

. . 923 324
. . 1 138 049 
. . 716 076

b) die Scbłfls- 
abfulir von den 
genannten und 

den ZcchenhUfen 
t

1 091 473 
1 274 357 

765 721

W ie der Yorstand zu diesen Ziffern bemerkte, haben 
seino Ausfiihrungen im yormonatigen Berichte * iiber dio 
im Oktober d. J. auffallend starkę Abschwiichung 
des Bronnstoffbedarfes und iiber den infolgedessen zu 
gewartigenden weiteren Riickgang des Absatzes durch 
die yorliegenden Zahlen ihre yollo Bestatigung ge- 
funden. Der arbeitstagliche rechnungsmaBige Absatz 
ist auf einen so tiefon Stand gesunken, wie er seit 
Noyember 1905 nicht m ekr zu yerzeichnen gewesen 
ist. E r woist im Yergleich zu dem schon recht un
giinstigen Ergebnisse des Yormonats eine Abnahme 
yon 5,9 °/o und gegen denselben Monat desY orjahres 
yon 6,99 °/o auf. Auf die Beteiligung der Mitglieder 
wurden 80,19 o/o gegen 85,25 o/0 im Yormonat abgesetzt. 
Ebenso ungiinstig habon sich die Yerhaltnisse im 
Absatz fiir Rechnung des Syndikates gestaltet. Dieser 
ist hinter dem Ergebnis des Yormonats arbeitstaglich 
in Kohlen um 8,08 °/o, in Koks um 1,43 °/o und in 
Briketts um 1,26 o/o zuriickgeblieben. Wegen des 
herrschenden, sich auf alle Sorten, insbesondere aber 
auf Feinkohlen erstreckenden Absatzmangels w ar das

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 Nr. 44 S. 1598.

Kokspreise iu Belgien.* — Wie die „Koln. Ztg." 
m itteilt, bat das belgische Kokssyndikat die schon 
seit einiger Zeit erw artete Herabsetzung einiger Koks- 
preise fiir das erste H albjabr 1909, und zwar um 
2,50 Er. fiir die Tonne, nunmehr endgiiltig beschlossen. 
Gewobnlicher Koks notiert also jotzt 19,50 (22) F r., 
halbgewaschener 23,50 (26) Fr.

Zur Foiublechfabrikation in RuBland.** — 
Einem Berichte des Kaiserl. Konsulates in Moskau eht- 
nohmen wir folgendes: Bis yor wenigen Jahren
wurde Feinblech (unter ’ /2  mm) in RuBland garnicht 
hergestellt, sondern dor ganze Bedarf wurde aus dem 
Auslande, insbesondere aus England, eingefuhrt und 
in RuBland yerzinnt. Im Jahre  1905 betrug die Ge- 
sam teinfuhr dieses A rtikels 22031 100 kg im W erte 
yon rd. 3713 040 .4 . Dayon entfielen auf England 
17 870 580 kg im W erte yoii rd. 3 012 208 Jt und auf 
Deutschland 3 472 560 kg im W erte yon rd. 585 360 ^ .  
Die Versuche, dieFeinblechfabrikation in RuBland einzu- 
biirgern, erhielten lotzthin einen neuen Antrieb. Es 
haben nun in den lotzton Jah ren  yerschiedene 
russische Fabriken, z. B. H uta Bankowa in Dombrowo, 
dio Griiflich Schuwalowschen W erke in Lysswa im 
U ral und eine Fabrik in Jekaterinoslaw  sich an dieser 
Fabrikation yersuoht. Die Yorsuche haben, soweit be
kannt, keine ganz befriedigenden Ergebnisse gezeitigt, 
insbesondere erm angelte das uralische Erzeugnis der 
GleichmiiBigkeit infolge ungenauer W alzung. Einige 
der genannten Fabriken sollen daher die Herstellung 
yon Feinblechen bereits wieder aufgegeben haben. — 
In diesem H erbst aber hat die Moskauer Metall- 
fabrik eine m it oiuem Aufwand yon etwa 1 Million 
Rubol ( =  rd. 2,16 Millionen Mark) errichtete neue 
Anlage in Betrieb genommen, die Bich neben der 
Fabrikation yon Dacbblech insbesondere mit der Aus- 
walzung yon feinem Schwarzblech und der weiteren 
Y erarbeitung (Verzinnung) befassen wird. DaB neue 
W erk ist unter Leitung eines e n g l i s c h e n  In- 
genieurs eingerichtet, und es sind etwa 30 aus Eng
land (Wales) berufene Meister angestellt, welche die 
russischen A rbeiter fiir diese schwierige Fabrikation 
anlernon sollen. Die Fabrik rechnet, daB das feine 
Schwarzblech auf etwa 20 Jt fiir 100 kg zu stehen 
kommen wird, wahrend der hiesige M arktpreis fur 
eingefiihrtes Feinblech (einschlieBlich Zoll und F racht) 
durchschnittlich 44,80 Jt bis 46,10 Ji fiir 100 kg be- 
triigt. Sie wird daher in der Lage sein, bei dem be- 
stebenden Sckutzzolł den auslandischen W ettbewerb 
stark zu unterbieten und, falls ihr Erzougnis dem

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 Nr. 9 S. 316.
** Nach „Nachrichten fiir Handel und Gewerbe“

1908 Nr. 137 S. 6.
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englischen und deutschen qualitativ gewachaen ist, 
die auslandische Einfuhr voni russischon M arkte zu 
yerdriingen. Im ersten Jah re  gedenkt diese Metall- 
fabrik allerdings nur etwa 7 300 000 kg herzustellen, 
im nachsten Jah r aber hofft sie mit einer Erzeugung 
von rd. 16 400 000 kg auf den M arkt zu kommen, 
eine Menge, die ungefiihr dem russischen Gesamtbedarf 
entsprechen diirfto ; donn die Einfuhr betrug im Jahre 
1900 rd. 18411000 kg, im Jahre  1907 rd. 15348000 kg 
und in den ersten socha Monaten 1908 rd. 8 288 300 kg, 
woboi auf die Ycrminderung der Einfuhr gegon 1905 
achon der beginnendo einheimische ‘Wettbewerb ge- 
wirkt haben diirfte.

„Archimedes“, Actien-Gosellschaft fiir Stalil- 
niid Eisen - Industrie in Berlin und Breslau. —
W ie aua dem Borichto dea Yoratandea zu orsehen ist, 
orziolte das Untornehmen im letzten Geschaftsjahro 
bei einem Umsatze yon 5 383 677,85 (5 236 465,92) 
und 16 211,69 Jl Y ortrag einen Roligewinn yon 
928158,47 Jl. Die nach Abzug yon 441 006,43 „fk 
Unkosten, 19 SOO^Obligationszinsen und 143 446,26 Jl 
Abachreibungen yerbleibenden 323 905,78 ^  sollen in 
folgender Weise yerteilt worden: Ueberweisung an 
das Delkredorekonto 14 300,65 an das Beamten- 
und Arbeiter - Unteratiitzungsfondakonto 14384,85 Jl, 
an das Bau- und Erneuerungskonto 30 000 ^ ,  Tan
tiem en 67 209,80 Jl, Diyidende 189 000 (9 °/o) und
Y ortrag auf neue Rechnung 9010,48 Jl. Um groBere 
bauliclie Y eranderungen durchfUliren zu konnen, soli 
daa Aktienkapital um 500 000 J l erlioht werden.

Bismarckliiitto zu Bisniarckliiitte, O.-S.  —
AVie yerlautet, beabsicbtigt die Ge8ellacbaft, ih r Aktien- 
kapital um 6- bis 7 000 000 -H zu erhohen. Der groBte 
Teil dea Erloacs aua der neuen Aktienausgabe wird 
fiir dio techniacho Yerjiingung dea W erkes yerwendet 
w erden, fiir dio boreita im letzten Geschaftsjahro 
etwa 4 Jlillionen M ark aufgcwandt worden sind, uud 
zwar sollen dio beiden Worko der G esellschaft, die 
Bismarckhutto und die Falvahiitte, yon don Hoehofen 
bis zu den W alzwerken einer griindlichen Ernouorung 
unterzogen worden. llauptzw eck dor Neu- und Um- 
bauten ist laut „B. B. C.“ in geldlicher Ilinsicht natur- 
gemiiB die ErmaBigung der Selbstkosten.

Yom „Beri. T .“ wird forner mitgetoilt, daB dio 
B i s m a r c k l n i t t e  m it ihren W erken Biamarck- und 
Falyahiitte dor Oberschleaischen S tahlw erks-G esell
schaft e n d g i i l t i g , *  und zwar m it Ruckwirkung yom 
1. Januar 1908, ais Gesellachafter beigetreten ist. Die 
Bismarckhiitte batte schon friiher ais Mitglied dcm 
Oberschlesisehen Stalilwerksyerbande angehort, war 
jedoch nach Aufloaung desselben der neu erricbteteu 
Oberschleaischen Stahlwerksgesellachaft nicht beige
treten.

Gutelioirnungshiitte, Aktienreroin fiir Bergbau 
uud Hiittenbetrieb zu Oberhausen 2 (Rheinland).
— Das Untornehmen erzielte, wio aua dem in der 
Hauptyeraammlung yom 28. Noyember yorgelegten 
Borichte dea Yorstandes zu ersehen ist, fiir daa Ge- 
Bclłiiftsjahr 1907/08 ein giinatiges Ergebnia, das beBto 
seit dem Bestehen des Yereins. Der gegen das Vor- 
jah r erzielte hohere Gowinn ist in der Ilauptaache 
dem Kohlenbergbau zu yerdanken, dem neben der 
Steigerung der Forderung die holioren Kohlenpreise 
zugute kamen, wahrend dio Iliittenwerko unter dem 
Riickgange der Preiso zu leiden hatten. Yergleicht 
man die beiden letzten Betriebsjahre miteinander, ao 
ergibt sich, daB fiir 1907/08 an Kohlen 3,49 °/« und 
an Kalksteiuen 0,43 o/0 m ehr gewonnen und an Roh
eisen 3,50 o/o m ehr hergestellt wurden, dagegen die 
Gewinnung yon Eisenerzen um 3,34 °/o und yon Dolo
mit um 5,90 °/o zuriickging, wahrend an Walzwerks- 
erzeugniaaen 0,31 °/o und an Erzeugnissen der Abtei-
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lung Sterkrado 0,90 oj0 w^eniger hergestellt wurden. 
W eiter geht der Bericht auf dio letztjahrige Ent
wicklung der Lage de8 Eiaonmarktes ein, iiber dio 
unsero Leser bereits hinreichend unterrichtot sein 
diirften. — Ueber die einzelnen Betriebsabteilungon 
entnehmen wir dem Berichte folgendes: Die S t o i n -  
k o h l  e n f o r d e r u n g  aamtliclier Schiichte der Zecho 
Oberhausen - Osterfeld beliof sich auf 2 753 532 
(2 660 270) t, diejenige der Zeche Ludwig auf 195 480 
(189 393) t, im ganzen also auf 2949012 (2 849 663) t. 
D er E i s e n s t e i n b e r g b a u  lieferto aus den eigenen 
und don in Gemeinachaft mit anderen W erken be- 
triobenen Gruben 394 641 (377 508) t Minotto uud 
30 621 (61 971) t Rasenerz. Betreffs der Gerechtsame 
Gustay Wie8iier, an der die Aktiengesellschaft Phonix 
m itbeteiligt ist, toilt der Bericht mit, daB die Yer- 
handlungen uber den Bau der AnschluBbabn yon der 
Station Oettingen-Rumclingen fortgesetzt sind und 
aller Voraussicht nach bald zu einem befriedigenden 
Abachlusso gelangen werden. Auf dor Grube K a r l  
L u  e g  wurde dio elektrische Zontrale durch Auf- 
stellung einer Dampfdynamo yon 200 KW. erweitert 
und der Umbau dor Schaltanlago in A ngrih  genom
men. Der Betrieb der K a l k s t e i n -  u n d  D o l o m i t -  
b r u c h e  ergab 107 455 (106 990) t Kalkstein und 
19 140 (20 340) t Dolomit. Auf der E i s e n h i i t t e  
O b e r h a u s e n  I , die in ihren Betrieben durchschnitt
lich 2690 A rbeiter und Beamte beschiiftigte, standon 
yon den yorhandenen 9 Hoehofen durchschnittlich 
7,72 Oefen im E euer. Die Gesamt-Roheisenerzeugung 
betrug 480 607 (464 318) t. Yersehmolzon wurden 
1060 422 t t Erze und 107 534 t Kalksteine. Yon don 
yorhandenen Koksofen waren durchschnittlich 365 
Oefen im B etriobe; sie yerkokten 399 540 t gowaschene 
Kohlen aus den eigenen Zechcn doa Yereins. Ofen Nr. 1 
der genannten Abteilung wurdo yollstandig umgebaut 
und am 21. Ju li d. J . in Betrieb genommen. ImAnscliluB 
hieran wurde m it dem Umbau des Ofens Nr. 5 begonnen. 
Yom W a l z w e r k  O b e r h a u s e n  wurden bei einor 
Geaamtzahl yon 1492 A rbeitern und Boamten 172571 
(169 232) t fertiger W alrw are erzeugt. AuBerdem 
wurden auf dem W a l z w e r k  N e u - O b e r h a u a e n  
weitere 250306 (254 964) t fortigo W alzware und 
208427 (204166) t Ilalbzeug hergeBtellt; letzteres 
wurde nach dem W alzwerke Oberhausen geliefert. 
Die G eeam t-R ohstahlerzeugung in N eu-Oberhauaen, 
berechnet nach den Einsatzziffern dea Stahlwerks- 
yerbandes, betrug 521 867 t, darunter 376 603 t Thomas- 
und 154 264 t M artinstahl. W alz- und Stalilwerk Neu- 
Oberhausen beschaftigten durchschnittlich 2542 Ar
beiter und Beamto. Yon dor Abteilung H a m m e r  
N o u - E a a e n  wurden im B orichtsjahre 11 390 (11342)t 
feuorfeate Steino, von den Ringofenziegeleien der Zeche 
O b e r h a u s e n - O s t e r f e l d  13 991586 (9 039 430) 
und yon der Ziegelei W a l a u m  5 018 590 (4 621362) 
Ziegelsteine angefertigt. Die A b t o i l u n g  S t e r k r a d e  
yerrechnete an fertiger A rbeit (Maschinen, Eisen- und 
HetallguBwaren, Scbmiedestiicken, StahlguB, Kesseln 
und Briickenbaumaterial) 77 062 (77 765) t ;  sie be- 
schaftigte durchschnittlich 3358 (3107) Arbeiter und 
Beamte und auf den auswiirtigen Baustellen auBerdem 
618 (339) fremdo Leute. Die neue Turbinenbauwerk- 
statto wurde gegen Mitte des B erichtsjahres dem Be
triebe Abergeben. Der Gesamt-Giiterumschlag (Ein- 
und Ausgang) im R h e i n h a f e n  W a l s u  m stieg yon 
1 280289 t im Jah re  1906/07 auf 1 341 093 t im Be- 
richtsjahrc, nahm alao um 4,75 °/o zu. Der atarkere 
Y erkehr ergab die Notwondigkeit der Bescbaffung 
weiterer Eisenbahtiwagen. — Die Einnahme fur yer- 
kaufte Erzeugnisse betrug 90 925 388,81 J l  oder
4 416 565,70 mehr ais im Yorjahre. Am 30. Juni 
1908 beschaftigte der Yerein insgesamt 22 297 Ar
beiter und Beamte gegen 21 657 am Schlusse des 
vorigen Geschaftsjabrea; auBerdem atauden a u s w a r t s  
noch 693 (402) fremde Arbeiter in seinen Diensten.
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An Lohnen und Gehaltern wurden im ganzen 
34 372 839,58 (32136 549,71) M  bezahlt. Die Anlage- 
werte nahmen im B erichtsjahre um 8 190 982,62 Jt 
zu und standen nach Yornahme von 4 808 982,62 Jt 
Abschreibungen am Schlusse desselben mit 58 020001 .jK 
zu Buch. Dio Gewinn- und Y erlustrechnung orgibt 
boi 14 708 018,66 Jt BetriobsuberschuB nach Abzug 
der allgemeinen Unkosten, dor Anleiliezinsen und der 
Abschreibungen einen Reinerlos von 6 504 064,90 Jt, 
der sich durch den Y ortrag aus dom Y orjahre auf 
6 713 384,27 oJt erlioht. IIiorvon werden 4 800 000 Jt 
ais Diyidende (20 °/o) yerteilt, 700 000 Jt an den Yor- 
fiigungsbestand zur Ergiinzung auf seino ursprungliche 
Hohe von 3 000 000 Jt und 1 000 000 Jt an dio Riick- 
lage iiberwiesen, so daB 213 384,27 Jt zum Y ortrag 
auf das neue Rechnungsjalir yerbleiben.

Luxomburger Bergworks- und Saarbriicker 
Eisenhiitten - Aktiengesellscliaft, Burbacli erli ii tte 
boi Saarbrucken. — Nach dem in der llauptyer- 
sammlung vom 17. Oktober yorgelogten Berichte der 
Verwaltung erzielte die Gesellschaft im letzten, am 
31. Juli  abgeschlossenon GeschHftsjahre bei einem 
Umsatzo von 32 008 894,65 (i. Y. 34 365 978,59) einen 
Rohgowinn yon 4 813 321,98 (6 758 223,34) Jt. Hiernn 
w ar dio Abteilung Burbach mit 4 617 091,80 ^ ,  Esch 
m it 193 612 «£ und Rod i n gen mit 2618,18 *4! beteiligt. 
Nach Yornahme der ordentlichen und auBerordentlichen 
Abschreibungen in Ilohe von 1 97S 877,53 *tt und 
150 000 Zuwondungen an die A rbeitor yerbleibt ein 
Reinerlos von 2 684 444,45 Jt. Hieryon werden 
244 444,45 M  dor gesotzlichen und 1 000 000 der 
besonderen Riicklago zugeftthrt, so daB 1 4 4 0 0 0 0 ^  
(30°/o) ais Diyidende zur Y erteilung gelangen. In der 
erston Hiilfto dor Berichtszeit lieBen die Beschiiftigung 
der W erke und die Yerkaufspreiso infolge der noch 
laufendon iilteren Abschliisse nichts zu wiinsclien iibrig, 
in der zweiten Hiilfto wurdo dagegen dio Krisis auf 
dom Eisenm arkte im mer stiirkor, die Yerkaufspreise 
fiolen andauernd und die Gesollsehaft muBte ihre Er- 
zougung einBchriinken. Dio Forderung der Erzgruben 
betrug im  ganzen 1 031 114 (1 033000) t, yon denen 
in Burbach 880000 t und in Esch 136000 t yorbraucht 
wurden. Die Koksherstellung belief sich auf 226 793 t 
gegon 209 2621 im Yorjahre. Dio seclis Hochofen 
dor Burbacherluitte lieferten 294 947 (280334)t Roh
eisen, wahrend die Anlago in Esch nur 120 9641 gegen 
150 901 t erzougte, da der Hochofen Nr. 1 im Januar 
d. J . zum Zwecke der Neuzustellung und um die Roh- 
eisenyorriite nicht zu stark  anwachsen zu lassen, aus- 
geblason wurde. Im Thomasatablwerko wurden 273 734 
(279 978) t, im M artinstahlwerke 54 965 (50 396) t Roh- 
stahlblocke sowie iu beiden W erken zusammen 294 015 
(306 074) t yorgowalzto Blocke gewonnen. In den 
W alzwerken wurden an Stahlfabrikaten aller A rt 251398 
(276 885) t hergestellt. Die beiden neuen Hochofen 
der Burbacherhiitte wurden fertiggestellt. Das neue 
Stahlwerk* kam im Juni in Betrieb und arbeitet zur 
vollen Zufriedenhoit der Gesellschaft.

Oberschlosisclie Eisen - Industrie, Aktien- 
gesollscliaft fiir Bergbau und Iliittenbetrieb, 
Gleiwitz. — W ie m itgeteilt wird, soli das Stahlwerk 
Julienhiitte durch den Bau yon weiteren Martinofen 
sowie einer groBen BlockstraBe ausgestaltet werden. 
Dio erforderlichen Jlitte l liierzu hat sich die Gesell- 
schaft durch einen festen Bankkredit gesichert, so 
daB geldliche MaBnahmen bis nach yollstiindiger 
Fertigstellung der Bauten nicht erforderlich sind. 
Eine Yermehrung des Kapitała ist hiernach yorlaufig 
nicht beabsichtigt. Das Unternebmen soli durch dio 
Neuanlagen in den Stand gesetzt werden, sein ge- 
samtes Halbzeug billiger herzustellen und dadurch die 
Gestehungskosten der Fertigerzeugniase zu ermaBigen.
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Schrauben-, Muttorn- und Niotenfabrik, 
Aktiengesellscliaft, Danzig - Scholliniilil. Die 
ersten Monate dos abgelaufenen Gescbiiftsjahres 
1907/08 standen nach dem Berichto dea Yorstandes 
noch unter dem Zeichen eines flotten und nutzbringen- 
den Geschiiftos; im weiteren Yorlaufe gingen jedoch 
dio Preise auf dom gesamton Eisenm arkte immer 
mehr zuriick. Hiordurch wurden auch dio Fabrikate 
der Gesellschaft in Mitleidenschaft gezogen und dio 
ErtragnissÓ ganz bedeutend yorringert. Bei yoller 
Aufrechterhaltung des Betriebea war der Umsatz noch 
etwas liiiher ais im Yorjahre. Dor Rohgowinn be- 
triigt 87 968,37 Jt und soli wie folgt yerwendet wor
den: 52 817,85 ^  zu Abschreibungen, 2000 ^  fiir dio 
Riicklage, 14 700 „fi ais Diyidende (2 °/o) und die rest- 
lichen 18 450,52 Jt zum Yortrago auf neue Reehnung.

Stelfens & Niille, Akt.-Ges., Berlin. — W ie
yerlautot, hat der Aufsichtsrat diesor Gesellschaft 
am 24. vor. Mts. bescblosaen, dio bestehende Intor- 
essongemeinsebaft* mit dor O b e r s c h l e s i s c h e n  
E i s e n b a h n b e d a r f s - A .  - G .  aufzulosen. Dem 
„B. B.-C.“ zufolgo werdon die beiden Geaellschaften 
den aeinerzoit yorgenoinmenen Austausch von je
3 000 000 Jt ihrer Aktien wieder riickgangig machen, 
freundsehaftliche Boziohungen untereinander aber 
auch weiterhin pflegen.

Yereinigte Maschinenfabrik Augsburg nnd 
Maschineubaugesellschaft Niirnborg A. - G. zu 
Augsburg. — Nach dem Geachiiftabericbte fiir 1907/08 
w ar die Goaellschaft in den meisten Betriebszwoigen 
zufriedonstellend, teilweiso gut beschiiftigt. Umfang- 
reieheN eu- und Umbauten wurden im Berichtsjahre voll- 
endet. Zur Yermehrung der Botriobsmittel nahm die 
Gesellschaft eine 4J/s °/oige Obligationaanloiho von
5 000 000 J t  auf. Dio Summo aller Yerkiiufe be
trug 57 082 358,58 J t.  Boi einem Gewinnvortrage 
yon 426 584,31 •Ki und einem Rohuborschusse von
4 117 238,70 (i. Y. 3 998 395,68) *£ beliiuft aich der
Reinerlos nach Abzug von 1 392 822,51 Jt fiir Ab- 
aehroibungen auf 3 151000,50 (3 106 584,31) H ier
yon sollen 200 000 *<t der Dividendcnriicklage, je  
100 000 Jt dor beBonderen Riicklago und den Arbeiter- 
wohlfahrtabestanden iiberwiesen, 2 376 000 (19‘/i% )
ais Diyidende yerteilt und endlich 375 000,50 auf 
neue Reehnung yorgetragen worden.

Graf Ladislaus Csaky Kison- und Stahlwerk 
zu Prakendorf, Aktiengesellscliaft in Budapest. —
Nach dem Berichte der Direktion hat das Ergebnis 
des 1. Geschaftsjahrea dor Gesellschaft trotz mancher 
ungiinstigen Yerhaltnisso don gehegten Erwartungen 
entsprochen. Infolge der bergbaulichen AufschluB- 
arbeiten wurden der Gesellschaft zwei neuo Gruben- 
felder m it einem geachiitzten Erzyorkommen yon etwa 
550 000 t verliohen. An der bestehenden Frischbutte, 
dem W alz- und Hammerwerke wurden Umbauten und 
Erneuerungsarbeiten yorgenommen, auBerdem zwei 
Tiegelofen gebaut und eine Stahlstreckerei und W erk- 
zeugfabrik eingerichtet. Ferner beabsichtigt die Ge
sellschaft, einen Martinofen zur Erzeugung yon 
Qualitats-M artinstahl, PreB- und Hammerwerks-Ein- 
richtungen sowie eine StahlformgieBerei anzulegen, 
die gegenwartig im Betriebe Btehende TiegelguBatahl- 
Fabrikation wesentlich zu yergroBorn und in der 
Schmiede eine Dampfkesselanlage und zwei Dampf- 
hiimmer aufzustellen. Das A ktienkapital wurdo zu 
diesem Zwecke yon 1 100 000 K auf 2 000 000 K er
hoht. — Der Umsatz belief sich auf 1 058 771,30 K, 
der Betriebsgewinn auf 308 725,94 K. Nach Abzug von 
165370,28 K Unkosten, Zinaen usw. und 60161,58 K Ab- 
achroibungen yerbleibt ein Reingewinn yon 83194,08 K. 
Hieryon wurden 4159,70 K der Riicklage iiberwiesen,

* Yergl. „Stahl und Eisen" 19U7 Nr. 4 S. 155,
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11000 K Tantiemon an Direktion und Beamto aus- 
goworfen, 55 000 K (5 °/o) Diyidende yerteilt und die 
restlichen 13 034,38 K auf neuo Rechnung yorgetragen.

Kraiuische Industrie-Gesellscliaft, Laibacli. — 
Obwohl nach dem Berichte des Yerwaltungsratcs 
das abgelaufcne Geschiiftsjahr fiir die osterreichiach- 
ungarische Eisenindustrie im allgemeinen gunstig war, 
konnte die Gesollschaft doch hieraus nicht in yollem 
MaBe Nutzen ziehen, da der auslandische M arkt bei- 
nahe wiihrend dor ganzen Berichtszeit im Niodergange 
begriffen war und besonders in der zweiten Hiilfte 
einen bedauerlichen Tiefstand erreichte. Auch muBte 
die Gesellschaft ihren Kohlen- und Erzbedarf zu 
Preisen decken, die in koinem Yerhiiltnisse zu den 
Preisen dor Fertigfabrikate standen. Infolge d o B  all- 
gemeinen aualandischen Geschiiftsriickganges war es 
ihr niebt moglich, Ferrom angan, Spiegeleisen und 
andero Roheisensorten in den bishorigen Mengen und 
zu entsprechenden Preisen auszufiihren; die Nach- 
frage in Ferrolegierungen yersagte fast yollstiindig. 
Wenn eB der Gesellschaft trotz dieser Yerbiiitnisso 
gelang, einen oinigermaBen giinBtigen AbschluB zu 
crziolen, so hat dies hauptsachlick B e i n e n  Grund in 
don Yorgenommenen Btetigen Yorbesserungon der

maschinellen W erkseinrichtungen. Die Hochofen- 
anlage in Soryola stellto 89 818 t Roheisen hor, und 
zwar 67 19G t Frisch-, H iim atit-und GieBorei-Roheisen 
und 22 622 t Ferrom angan und Spiegeleisen, wovon 
10 776 t ausgefuhrt wurden. Die Anlage arbeitote 
zur Zufriedonheit, doch war die Gesellschaft gozwungen, 
den Ofen I  Ende 1907 neu zuzustellen, so daB der 
Ofen yom 22. Noyember 1907 bis zum 20. Februar 
1908 auBor Betrieb war. Die yorgroBorte Kokerei 
wurde im Oktober d. J. dem Betriebe iibergebon, wo- 
durch das Unternehmen in den Stand gesetzt ist, don 
Gesamtbedarf an Koks fiir beide Oefen selbst zu cr- 
zeugen. An M artinstahl wurden .58 300 t hergestellt, 
davon wurden an Blechen 4052 t, an Stabeisen 4062 t 
uńd an gezogenem D raht und Stiften 7019 t aus- 
gofiihrt. Yon dem unter Borucksichtigung dos vor- 
j&hrigen Y ortrages von 224 784,05 K und nach Abzug 
der Steuern, Zinsen sowie dor Abschreibungen in Hohe 
von 1 154 509,14 K sich ergebenden Reingewinne yon 
1 726 338,96 K sollen 75 077,75 K dor Riicklage iiber- 
wiesen, 87 177,26 K Tantiemę an den Y erw altungsrat 
yergiitet, 1 400000 K (10 o/o) Diyidende yerteilt und 
164 083,95 K auf das neue Rechnungsjalir iibertragon 
werden.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Aoadorangen In (ler M itgliederliste.
Fćtick, A lbert, Dipl.-Ing., Chef do seryice aux Acićries 

de Franco, laberguea (Pas-dc-Calais), Frankreicli.
Hovel, H einrich , Teclin. D irektor der Iliiatoner Ge- 

werkschaft, Akt.-Ges., Hiisten i. W.
Joisten, Anton, Dipl.-Tng., Aachen, Melatonorstr. 9.
Jung, Gu$tav, Kgl. Kommerzienrat, Neuhiittc bei StraB- 

ebersbach.
Mayus, Eugen, Dipl.-Ing. der Aliquippa W orks of 

Jones and Laughlin, Woodlawn, Pa.
Naville, Gustave Louis, Ingenieur, Oberst, 13 Rue 

Calyin, Gonf, Schwoiz.
Pohle, II., D irektor deB Stahlwerks yon A. Borsig, 

Borsigwerk, O.-S.
Hossipal, Heinrich, H iitteuingenieur, Kgl. W einberge, 

Bohmen, Halekgasse 70.
Ruths, Dr.-Ing. Johannes, K arlskrona, Schweden.
Sanne-Jacobsen, Soren, 20 BruderholzstraBo, Basel, 

Schwoiz.
Seidl, Peter, Oberingenieur, St. Jobann a. d. Saar, 

Konigin-LuisenstraBe 51.
Sonntag, liichard, Kgl. Rog.-Baumeistor, Briicken- 

ingenieur der Gutehotlnungskiitte, Sterkrade.
Stieber, W ładim ir, Ingenieur, Kapfenberg, Steiermark.

Stromboli, Dr. Alfredo, Genua, Italien, yia Portinaco 
h int S.

Wagner, Theodor, Iluttcningenieur, Korompa, Ungarn.
N e u e  M i t g l i e d e r .

Bettendorf, Charles, Industrieller, Luxomburg, Joseph- 
platz 7.

Ildmisch, Dr. Yictor, Techn. D irektor der Akt.-Ges.
E. Matthes & W eber, Duisburg, Rechtsstr. 17. 

llillefeld, II., Dipl.-Ing., Kattowitz, O.-S., M arkgrafcn- 
straBe 3.

Thielmann, F ritz, Betriebsingenieur, Miilheim a. d .  Ruhr, 
Froschenteich 51.

Thomsen, K urt, Dipl.-Ing., Cuxhaven, D ohnnannstr. 9.
Y e r s t o r b o n :

Wehmann, C., Dusseldorf.

Zahlung der Mitgliodsheitriigo.
W ir gostatten u iib , unsere lle rren  Mitglieder 

darauf aufmerksam zu machon, daB n a c h  einem Vor- 
s t a n d s b e s c h l u B s e  die Mitgliedsbeitriigo y o r  dem
1. Dezember d. J . zu zahlen sind.

W ir bitten im Interesse eines glatten Geschafta- 
ganges um recht baldige E ia B endung  der noch riick- 
Btiindigen Betriigo unter gleichzeitiger Angabe, ob 
und wolcho Aenderungen fiir das Mitgliederyerzcichnis 
gewunscht werden. Die Geschdftsfiihrung.

Die nachste

Hauptyersammlung des Vereins deutscher Eisenhiittenleute
findet statt am Sonntag, den 6. Dezember 1908, nachmittags 12 ‘/a Uhr 

in der Stadtischen To n h a lle  z u  Dusseldorf.

Der Hauptyersammlung geht am S ó n n a b e n d ,  d e n  5. D e z e m b e r  1908, n a c h m i t t a g s  6 U h r ,  
ebenfalls in der Stadtischen T o n h a lle  z u  Dusseldorf (im Oberlichtsaale), eine

Versammlung deutscher Giefiereifachleute
yoraus. ________________

B e m e r k u n g :  In der den Yereinsmitgliedern ubersandten Einladung zur Hauptyersammlung war
angegeben, daB wahrend des gemeiusamen Makles eine kleine Operette aufgefuhrt werden solle. Mit Riick- 
sicht auf die allgemeine Trauer, die das erschiitternde Ungluck auf Zeche Radbod uberall keryorgerufen bat 
und an dem die gesamte deutscho .Montanindustrie in besondercm MaBe toilnimmt, wird jedocli die erwabnte 
Auffiihrung unterbleiben.


