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Yon Dr. H u g o  B o n i k o w s k y  in Kattowitz. i

I st ein staatlicher E ingriff in das Kartell- 
wesen iiberhaupt notwendig? Der Ruf nach 

Staatsliilfe gegen die Kartelle stiitzt sich auf 
eine Reihe von Klagen, die aus den Kreisen der 
Verbraucher, des Zwischenhandels, der Outsider 
und zum Teil sogar von Kartellmitgliedern selbst 
gegen die Kartelle erhohen werden. E inegew isse  
Bereclitigung im einzelnen wird man diesen Klagen 
nicht absprechen konnen. Zunilchst hat, wie 
jede W irtschaftsreform groBen Stils, so auch 
die Ausschaltung des schrankenlosen Unter- 
bietungs-W ettbewerbes in den durch Kartelle - 
beherrschlen Produktionszweigen naturgemilB 
eine erhebliche Zahl von Leidtragenden ge- 
schaffen; es ist ferner durchaus richtig, daB die 
Organisation der Produktion in Kartellen usw. 
keineswegs das Ideał einer W irtschaftsverfassung 
darstellt; uud es braucht endlich nicht geleugnet 
zu werden, daB einige Kartelle noch manches 
Unfertige enthalten, einzelne auch sieli in ihrer 
Gcschaftsfuhrung nicht immer von dem Yerant- 
wortlichkeitsgefuhl und der wirtschaftlichen Ein- 
sicht haben leiten lassen, 'wie es wohl wiinschens- 
wert gewesen wilre. Aber diese Zugestandnisse 
andern nichts an der ganz unbestreitbaren Tat
sache, daB die Kartellierung der Produktion an 
sich einen eminenten wirtschaftsorganisatorischen 
Fortschritt bedeutet und der deutschen Industrie 
namentlich fiir den Kampf der Nationen auf dem 
Weltmarkte ein hcrvorragendes und unter den 
heutigen Verhilltnissen geradezu unentbehrliches 
Riistzeug in die Hand gibt.

Auf der andern Seite steht ebenso fest, daB 
die abfalligen Urteile iiber die Kartelle nur zu 
haufig iiberaus stark Uebertreibungen und Yer- 
allgemeinerungen enthalten. In Deutschland

* "Yortrag, gehalten vor 4 e r  Hauptversamm lung 
der „ E i s e n h u t t e  O b e r s c h l e s i e n " ,  Zweigyerein des 
Vereins deutscher Eisenhiittenleute, am 25. Oktober 
1908 in Gleiwitz.

gibt es z. B. etwa 400 Kartelle, uarunter eine 
erhebliche Anzahl von groBem Umfange und 
groBer Bedeutung. Dennoch werden, wenn iiber 
die Kartelle in den Parlamenten und in der 
Presse der Stab gebrochen wird, fast stets nur 
das Rheinisch-W estfalische Kohlen-Syndikat und 
der Stahl\verks-Verband zitiert. Einige land- 
wirtschaftliche Abgeordnete des Ostens, die in 
den Parlamenten gegen die Kartelle besonders 
hilufig zu Felde ziehen, exemplifizieren in der 
Regel sogar nur auf das Rheinisch-W estfalische 
Kohlen-Syndikat allein; und doch hatten gerade 
diese Kreise es so-uberaus leicht, sich auf ein 
auderes Beispięl zu berufen, ein Beispiel, das 
ihnen viel nalier liegt und bei dem sie zudem 
ungleich sachkundiger sein diirften, ais in den 
Verliitltnissen des Kohlenbergbaues — ich meine 
die Zentrale fiir Spiritusverwertung. Es ist im 
iibrigen schon wiederholt nachgewiesen, daB die 
Beschwerden iiber das Rheinisch-W estfalische 
Kohlen-Syndikat und den Stahlwerks-Verband 
groBenteils unzutreftend sind. Aber selbst an- 
genommen, sie waren berechtigt, so wiirde dieser 
Umstand allein doch keineswegs einen Riick- 
schluB auf die anderen 398 Kartelle in Deutsch
land oder gar auf die Kartellorganisation im 
ganzen gestatten. — Eine weitere Fehlerąuelle 
fiir die abfilllige Beurteilung der Kartelle ist, 
daB man wirtschaftliche Geschelinisse, die mit 
dem Ausbau des Kartellwesens lediglich parallel 
gelien, mit ihm an sich aber wenig oder iiber- 
haupt nichts zu tun haben, dennoch in direkten 
ursachlichen Ztisammenhang mit den Kartellen 
bringt und diese fiir jene verantwortlich machen 
mochte; es sind dies namentlich die Ausschaltung 
des Zwischenhandels, die Ausbildung der ge- 
mischten Betriebe, die Folgen der W irtschafts- 
krisen in den Jahren 1901,  1902 und 1907.
— Ferner wird bei den Klagen iiber die Kar
telle zu sehr iibersehen, daB auch das freie.

i
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durch keine Kartellschranken gebundene W irt- 
schaftsleben monopolistische Gebilde und ilhn- 
liche Dinge, wie sie je tzt den Kartellen vor- 
geworfen werden, haben kann und in reichem 
Mafie gehabt hat. Es wird iiberhaupt die Maclit 
der Kartelle ganz wesentlieh iiberschatzt, wie 
umgekehrt die einer etwaigen Uch er spannung 
der Kartellinacht entgegenwirkenden Faktoren
— die Konkurrenz des Auslandes, die Moglich
keit der Errichtung neuer Betriebe. dio Yer
wendung von Surrogaten usw. — in der Regel 
ganz erheblich unterschatzt werden. — Schliefi- 
lich handelt es sich bei zahlreichen Vorkiiinpfern 
fiir einen energischen staatlichen Eingriff in das 
Kartellwesen keineswegs um eine Bekiimpfung 
der Kartelle im allgemeinen. Ihre Angriffe 
richten sich vielmehr lediglich gegen die in -  
d u s t r i e l l e n  Kartelle, und ih r  G r u n d m o t i v  
i s t  e i n e  s t a r k ę  A b n e i g u n g  g e g e n  die  
G r o f i i n d u s t r i e ,  g e g e n  di e  i n d u s t r i e l l e  
E n t w i c k e l u n g  D e u t s c h l a n d s  i i berhaupt .  
Es ist keineswegs Zufall, dafi gerade die agrari- 
schen Parteien der Parlamente und die Zunft- 
parteiler sieli hierin besonders hervortun. Ihre 
Gegnersciiaft g ilt aber, w ie gesagt, weniger den 
Kartellen an sich — steht doch den agrarischen 
Abgeordneten das wegen seines monopolistischen 
Gebarens bekannte Spirituskartell besonders 
nahe, und haben doch die sogenannten Mittel- 
standsparteiłer unliingst noch im Reiclistage die 
Zwangskartellierung des Friseurgewerbes bean- 
tragt — ; was sie perhorreszieren, das ist die 
wirtschaftliche Entwickelung, die sie von den 
i n d u s t r i e l l e n  Kartellen befiirchten, nitmlich 
die zunehmende Entwickelung Deutschlands zum 
Industrie staate, das wachsende Ueberwiegen der 
Bedeutung der Industrie fur die Wohlfahrt und 
Machtstellung Deutschlands und die hieraus sich 
fiir das Reich ergebende Notwendigkeit, in seiner 
Zoll- und W irtschaftspolitik diesem Umschwung 
der Yerhaltnisse Rechnung zu tragen und das 
bisherige System des unverhaltnismafiigen Schutzes 
der agrarischen Interessen zu verlassen.

Der hiernach yerbleibendeRest b er e c h t i g t e r  
Beschwerden kann keineswegs ais ausreichend 
erachtet werden, um damit eineli staatlichen 
Eingriff in das Kartellwesen ais n o t w e n d i g  
zu begriinden.

Die z w e i t e  g r u n d s i t t z l i c h e  Frage —  
und es ist zugleich diejenige, mit der ich mich 
in meinem Yortrage hauptsiichlich beschaftigen 
moehte — ist dann, ob d ie  l i i r e i n e  s t a a t -  
l i c h e  R e g e l u n g  des  K a r t e l l w e s e n s  v o r -  
g e s c h l a g e n e n  Maf i nahi ne n  a u c h  w i r k l i c h  
z w e c k m a f i i g  sind, wobei die Zweckmafiigkeit 
natiirlich nicht etwa an den Sonderinteressen 
irgendwelcher Beschwerdefuhrer, sondern an 
dem Gesaintinteresse der ganzen Yolkswirtschaft 
zu messen ist. Hierfiir ist nun von Bedeutung, 
dafi eigentlich von allen mafigebenden Seiten,

sowohl aus den Kreisen der Praxis, der W issen- 
schaft wie der Regierung, die grofie W iclitig- 
keit der Kartelle fiir die Entwickelung der 
heimischen Produktion und des inneren Marktes, 
sowie ihre Unentbehrlichkeit fiir die Behauptung 
unseres Absatzes auf dem W eltmarkte unum- 
wundeu anerkannt wird. Denn dieses allgemeine 
Anerkenntnis berechtigt und-verlangt oftenbar, 
alle Yorschlage, die fiir ein staatliches Ein- 
greifen in das Kartellwesen gemacht werden, 
ais unzweckmafiig von vornhereiu d a n n  ab- 
zulehnen, wenn durch ihre Annahme die Kar- 
tellentwickelung und der Kartellzweck gefahrdet 
wiirde.

Eine g e s e t z l i c h e  Or d n u n g  der K a r t e l l e  
ist u. a. auf den deutschen Juristentagen Berlin 
1902 und Innsbruck 1904,  auf der Tagung des 
Vereins fiir Sozialpolitik Mannheim 1905 sowie 
mehrfach im Deutschen Reiclistage verlangt 
worden. Der Yortragende ziihlt die Einzelheiten  
dieser, unseren Lesern bekannten Forderungen 
auf und kritisiert sie dann also:

W as bedeuten diese Yorschlage fiir die In
dustrie, speziell fiir die Kartelle?

Die Errichtung eines K a r t e l l a m t e s  ware 
m. E. fiir alle Beteiligten ziemlich bedeutungs- 
los, sofern diesem nur die Aufgabe zugewiesen  
wurde, die Kartellentwickelung dauernd zu ver- 
folgen und sich durch Sammlung des einschlagigen 
Materials standig auf dem Laufenden zu halten. 
Ebenso unbedenklich scheint mir die Statuierung 
einer Anzeigepflicht fiir die Kartelle, sofern diese 
sich auf die Anmeldung der Griindung und die 
Einreichung der Kartellsatzungen beschrankt; 
auch gegen die Yeroffentlichung dieser Anzeigcn 
und der Kartellsatzungen durch das Kartellamt 
ware wohl kaum etwas einzuwenden. Allerdings 
diirften diese Mafinahmen auch fiir diejenigen 
Kreise, dereń angeblich bedrohte Interessen ge- 
schiitzt werden sollen, ziemlich belanglos sein. 
Denn iiber die Existenz von Kartellen und deren 
Satzungen, soweit sie von W ichtigkeit sind, 
sind dio Interessenten auch heute schon ohne 
Kartellamt und ohne Registerzwang hinreichend 
informiert; und schliefilich kommt es fiir die 
mit den Kartellen in Beziehung stehenden Kreise 
weniger auf den Buchstaben der Kartellsatzungen 
an, ais yielmehr auf den Geist, mit welchem die 
Kartelleitung das ihr in den Satzungen vorge- 
zeichnete Scheina ausfullt.

Y ollig unannehmbar ware dagegen, wenn 
von den Kartellen die Einreichung nicht nur 
ihrer Satzungen, sondern ihrer saintlichen Be- 
schliisse und ihrer Sitzungsprotokolle yerlangt 
wiirde und wenn dann auch dieses Materiał zur 
Verofl'entlichung gelangen sollte. Mit vollem 
Recht bemerkte in dieser Beziehung Staatssekretar 
von B e t h m a n n - H o F l w e g  am 8. Marz d. J . im 
Reiclistage, dafi man doch auch den Kartellen 
ein gewisses Recht auf Wahrung des Geschafts-
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gelieimnisses zugestehen iniisse, weil sonst jeder 
geschaftliche Betrieb iiberhaupt aufhore, und er 
betonte mit besonderem Nachdruck die auBer
ordentlich ungiinstige Einwirkung auf unsere 
Konkurrenzfahigkeit auf dem W eltmarkte, die 
eine zu weitgehemle Publizitat zur Folgę haben 
wiirde.

Ebenso muB das geplante Kartellamt ganz 
anders beurteilt werden, wenn es, wie die Zcn- 
trumsresolution wiinsckt, ais A u f s i c h t s i n s t a n z  
iiber die Geschaftsfiihrung der Kartelle fun- 
gieren und mit E i n s c h r e i t u n g s b e f u g -  
n i s s e n  gegen Kartelle, die seine Beanstandun- 
gen nicht beackten, ausgeriistet werden soli. 
E i n e  d e r a r t i g e  I n s t i t u t i o n  i s t  in u n s e r e r  
h e u t i g e n  W i r t s c h a f t s o r d n u n g  e i n f a c h  un-  
mog l i c l i .  S i e  i s t  v o l l i g  u n a n n e h m b a r  fi ir 
d i e  P r a x i s ,  und s i e  w iir d e  auc h  den S t a a t  
v o r  e i n e  g a n z  u n e r f i i l l b a r e  A u f g a b e  
s t e l l e n .

W omit hat es die Geschaftsfiihrung der Kar
telle zu tun? In der Hauptsache doch mit der 
Festsetzung von Preisen und Konditionen. Dem 
Kartellamt hierbei ein Aufsichtsrecht und Ein- 
sclireitungsrecht — und hierin einbegritfen liegt 
natiirlich eine Aufsichts- und Einschreitungs- 
piiiclit — zuzudikt.ieren, heiBt nichts mehr und 
nichts weniger, ais daB letzten Endes das Kar
tellamt die Preise und Konditionen festzusetzen  
haben wiirde. D ieser Vorschlag kommt also im 
Prinzip auf dasselbe liinaus, wie die Forderung 
nach s t a a t l i c h e n  P r e i s k o i n m i s s i o n e n ,  die 
daher an dieser Stelle miterortert werden soli.

Das Ungelieuerliche dieser Yorschliige muB 
schon ohne weiteres einleucliten, wenn man sich 
nur vergegenwartigt, mit welch’ schwierigen 
Faktoren und mit wie mannigfachen, vielfach  
einander durehkreuzenden Interessen allein ein 
e i n z i g e s  Karteli bei der Festsetzung seiner 
Preise und Konditionen zu rechnen hat. Die 
Kartelle umfassen fast stets Unternehmen mit sehr 
verschieden giinstigen Produktionsbedingungen 
und Produktionskosten. Die Preisfestsetzung  
der Kartelle mufi daher einerseits die Inter
essen der am ungiinstigsten produzierenden 
W erke angemessen beriicksichtigen, sie inuB 
sich aber anderseits auch wieder der Konjunktur 
auf dem In- und Auslandsinarkte anpassen — 
und zwar sowohl fiir die eigenen Erzeugnisse, 
ais auch fiir diejenigen, die etwa ais Surrogate 
in Konkurrenz treten konnten — , und sie muB 
hierbei nicht nur die Marktgestaltung der un- 
mittelbaren Gegenwart, sondern vorausschauend 
-auch diejenige der nachsten Zukunft in Betracht 
ziehen. Die Kartellpreise sollen ferner sich in 
einer Hohe bewegen, die den berechtigten Inter
essen der Abnehmer entspricht und die Nacli- 
frage derart lebhaft erhalt, daB die Kartellmit- 
glieder ihre Arbeiter und maschinellen Einrich- 
tungen ausreichend und regelmaBig beschaftigen

konnen; anderseits sollen aber die Erlose in 
guten Jahren wiederum die EinbuBen schlechter 
Jahre moglichst einholen. A lle diese iiberaus 
komplizierten Interessen und Yerhaltnisse, an 
deseń Ausgleich die gewiegtesten Praktiker ihre 
besten Krafte setzen miissen, soli nun ein Kom- 
missar des Kartellamtes sicher und glatt be- 
urteilen und losen konnen. Nun erwage man, daB 
wir in Deutschland nicht eins, sondern mehrere 
hundert Kartelle haben, in den verscliiedensten In- 
dustriezweigen mit vollig voneinander abweichen- 
den Lebensbedingungen und Marktyerhaltnissen. 
Ich bezweifle stark, daB selbst ein kaufin&nnisches 
Genie sich zutrauen wiirde, iiber die Ange- 
messenheit von Preisen in einer andern Branclie 
ais der seinen ein abschlieBendes Urteil zu 
falien. Ein Staatsbeamter aber, zumeist ohne 
geschaftliche Schulung und Praxis, soli dagegen
— da man wohl nicht fiir jedes einzelne Karteli 
bezw. fiir jeden kartellierten Geschaftszweig  
einen besonderen Dezernenten wird bestellen 
wollen — iiber die Marktverhiiltnisse melirerer 
Branchen und Kartelle genau Bescheid wissen 
und womoglicli gar heute im Rheinisch-W est- 
falischen Kohlen - Syndikat, morgen in der 
Sammetband - Konvention und iibermorgen viel- 
leicht im Reiskartell dariiber beiinden konnen, 
welche Preise angemessen sind oder nicht.

W ie schwierig selbst fiir F a c h l e u t e  auch 
nur die Feststellung der durchschnittlichen reinen 
P r o d u k t i o n s k o s t e n  in einem Industriezweige 
ist, dafiir geben ein gutes Beispiel die Meinungs- 
verschiedenheiten, die kiirzlicli anlaBlich der 
Erorterung iiber die Moselkanalisierung zwischen 
der rheiniscli - westfalischen Eisenindustrie und 
der siidwestdeutschen Eisenindustrie beziiglich 
der Holie der Rolicisenselbstkosten in den beider- 
seitigen Revieren zutage getreten sind, wie der 
Vortragendp des naheren darlegt. Eines ist  
aber ganz sicher, namlich daB ein Karteli die 
Herausgabe seiner Preise und die Erledigung 
seiner geschaftlichen Abschliisse nicht so auf 
die lange Bank schieben kann, wie die Regie- 
rung etwa den Bau einer W asserstraBe. — Mit 
der Bestimmung der Produktionskosten ware 
naiurlich noeh nichts fiir oder gegen die Be- 
rechtigung eines Kartellpreises feśtgestellt. 
Denn es ist ein zwar w eit yerbreiteter, nichts- 
destoweniger aber ein fundamentaler Irrtum, 
daB der Preis durch die Hohe der Produktions
kosten bestimmt werde.

Nicht minder schwierig ware zweifellos die 
Stellung des Kartellamtes und damit des Staates 
gegeniiber den Kreisen der V e r b r a u c h e r  und 
der o f f e n t l i c h e n  Me i n un g .  Es ist kein Ge- 
heimnis, daB der Kaufer den vom Yerkaufer 
geforderten Preis in der Regel stets fiir zu hoch 
halt. Haben wir aber ein Kartellamt mit Auf
sichts- und Einschreitungsbefugnissen gegen die 
Kartellbeschliisse, so wurden natiirlich alle Kar-
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tellpreise ais staatlicli sanktionierte Preise gelten, 
und (ler Staat wiirde dann die Zielscheibe aller 
der Angrifte sein, mit denen heute die Kartelle 
so reichlich bedacht werden. Stellen Sie sich 
bittc einmal vor, welche Rolle das Kartellamt 
und damit der Staat in den soeben zuriickgelegten 
Zeiten der „Kohlenteuerung* gespielt hiitte. Ich 
bin fest iibcrzeugt, dafi das staatliche Kartell- 
amt keinen AnlaB genommen hiitte, gegen die 
Preise der Kohlenkartelle „einzuschreiten“ , ’ was 
ja  ohne weiteres daraus geschlossen werden 
kann, daB die s t a a t l i c h e n  Steinkohlenberg- 
werke keineswegs niedrigere, sondern zum Teil 
sogar noch hohere Preise ais der private Stein- 
kohlenbergbau genommen haben. W eich’ einSturm  
der Entriistung hiitte sich dann wohl gegen das 
Kartellamt und damit gegen den Staat erhoben!

In jedem Falle, wie auch immer die Ent- 
scheidungen des Kartellamtes ausfallen wurden, 
hatte der Staat, zwar nicht materiell, so doch 
móralisch die Verantwortung fiir die Hohe der 
Kartellpreise zu tragen, d. li. also dio Yerant- 
wortung fiir das Schicksal sowohl der in den 
Kartellen yereinigten Industriezweige ais auch 
der von den Kartellen beziehenden Verbraucher. 
Zw' e i f e l l o s  z um a u f i e r o r d e n t l i c h e n  N a c h -  
t e i l  der  S t a a t s a u t o r i t i l t  u n d  d e r  S t a a t s -  
p o l i t i k !  Staatliche Preistaxen und staatliche 
Preiskommissionen sind eben absolut unvereinbar 
mit unserer heutigen W irtschaftsordnung und 
W irtschaftsgestaltung, mit den komplizierten 
Yerhaltnissen unseres heutigen Marktes. Sie 
waren angebracht in den friiheren Jahrhunderten 
einfachster W irtschaftsstruktur und mogen ihren 
Platz wiederfinden in der Zukunft, wenn uns 
vielleicht einmal die sozialistische W irtschafts
ordnung beschieden sein wird. H e u t e  wu r d e n  
s i e  n i c h t  R e c h t ,  s o n d e r n  W  i 11 k ii r 
s c h a f f e n !

Das gleiche g ilt fiir ein etwaiges Eingreifen 
des Kartellamtes in die V e r k a u f s b e d i n g u n g e n  
der Kartelle. Denn die Verkaufsbedingungen 
sind neben dem Preise ein integrierender Be- 
standteil des Kaufabschlusses, der Leistung des 
Kaufers an den Verkilufer fiir die Abtretung 
seiner W are. Wiirden die Kartelle ais Ver- 
kaufer gezwungen, ihren Abnehmern gunstigere 
Lieferungsbedingungen zu stellen, so miiBten sie 
eben den anderen Teil der Gegenleistung des 
Kaufers, den Kaufpreis, erhohen. Ueberdies sind 
die Lieferungsbedingungen in den einzelnen 
Industriezweigen und Kartellen auBerordentlicli 
mannigfach. Es gibt keine Normal-Yerkaufs- 
bedingungen, an dereń Hand etwa das Kartell
amt die Konditionen der einzelnen Kartelle 
priifen konnte. D ie friiheren Yerkaufsbedingungen 
des freien Verkehrs ais MaBstab heranzuziehen, 
ware natiirlich erst recht yerfehlt, weil diese 
durch die Konkurrenz der Produzenten sich 
haufig iiberaus ungiinstig gestaltet hatten, so

daB ihre Abiinderung in vielen Fallen gerade 
der Zweck der Kartellierung war. — Im Zu- 
sammenhang hiermit stelit auch die Frage des 
K o n t r  a h i e r u n g s z  w an g e  s und der so- 
genannten E x k l u s i o n s k l a u s e l .  Unter Kon- 
trahierungszwang versteht man dio Verpflichtung 
eines Gewerbetreibenden, die yon ihm hergestellten  
oder von ihm zum Zwecke des W eiterverkaufs 
angekauften Waren yerkaufen zu mi i ssen.  D ie 
Esklusionsklausel besagt, daB die Abnehmer der 
Kartelle nur Kartellwaren beziehen diirfen, 
andernfalls sie von den Kartellen entweder iiber- 
haupt keine Waren erhalten oder fiir diese einen 
hoheren ais den normalen Kartellpreis zahlen 
miissen. Diese Klausel findet sich in den Liefe
rungsbedingungen der meisten Kartelle, und sie 
ist auch unentbehrlich, um die Kartellverbande 
gegeniiber den Bestrebungen der Outsider, sie  
zu sprengen, aufrecht zu erhalten und den Kar- 
tellzweck iiberhaupt durchzufiihren. Eine un- 
billige Zumutung an die Abnehmer der Kartelle 
kann in dieser Klausel an sich nicht erblickt 
werden, schon deshalb nicht, weil sie keines
wegs einer entsprechenden Gegenleistung der 
Kartelle entbehrt. Diese Gegenleistung besteht 
in der gleichmiiBigen Anrechnung der niedrigsten. 
Kartellpreise an die kartelltreuen Abnehmer. 
Denn zweifellos sind die Kartelle nicht ver- 
pflichtet, ihre Verkaufe an siimtliche Abnehmer 
zu den gleichen Preisen zu bewirken, sondern 
sie sind nach allgemein geiibtem kaufmilnnischen 
Grundsatz ohne Frage berechtigt, diejenigen. 
Kiiufer giinstiger zu behandeln, die auch ihnen 
die giinstigsten Bezugsbedingungen einritumen. 
Hierzu gehort aber in erster Linie die Ver- 
pflichtung, nur Kartellwaren zu beziehen. W as  
speziell die Lieferungssperre der Kartelle bezw. 
den Kontraliierungszwang anlangt, so ist zu 
beachten, daB es auch im freien Verkehr in un- 
zahligen Fallen vorkoinmt, daB ein Gewerbe- 
treibender einen ihm angebotenen Verkauf ab- 
lelmt. Beispielsweise wird der GroBindustrielle 
es in der Regel ablelmen, an Detailabnehmer 
direkt zu liefern. Auch der Staat ais Fiskus, 
hat wiederholt von diesem Recht, das doch 
eigentlich nur ein AusfluB des Eigentumsrechtes 
ist, Gebrauch gemacht. Den Kartellen den Kon- 
trahierungszwang auferlegen, hiefie also, sie unter 
ein Ausnahmerecht stellen, wozu keine zwingende 
Veranlassung yorliegt. Denn sofern die Kartelle 
sich in dieser Beziehung Aussclireitungen zu- 
schulden kommen lassen, kann gegen sie auch 
schon auf Grund des geltenden Rechtes vor- 
gegangen werden. So hat das Reiclisgericht 
sich wiederholt auf den Standpunkt gestellt,- 
daB die Lieferungssperre der Kartelle unter 
Umstanden gegen die gute Sitte rerstoBt und 
nach § 826 B. G. B. eine Schadenersatz-Ver- 
pflichtung begrundet. —  Empfehlenswert ware 
es m. E. allerdings. daB die Kartelle von der
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Lieferungssperre so wenig wie moglich Gebrauch 
machen und statt ihrer sich damit begnugen, 
ihre W are solchen Abnehmern, die auch von 
Outsidera kaufen, nur mit einem kleinen Preis- 
aufschlage abzugeben.

Die dem Staate in der Zentrums-Resolution 
w eiter gestellte Aufgabe, fiir die Kartelle No r -  
m a l - S a t z u n g e n  żu bestimmen, mochte ich nur 
ganz kurz streifen. Man wird auch dieser Ab- 
sicht nur auf das dringendste widerraten konnen. 
Die Kartellgebilde sind in bezug auf ihre wirt- 
schaftliche Bedeutung, ihre Rechtsformen, ihre 
Organisation, ihre Tatigkeit und ihre sonstigen 
Lebensbedingungen und LebensiiuBerungen so 
unendlich verschieden, daB man sie unmoglich 
a lle  in ein und dasselbe Rechtsschema einreihen 
kann, wenn man sie nicht geradezu unterdriicken 
w ill. Durchaus trefl end hat der Staatssekretar 
v o n  B e t h m a n n - H o l l w e g  in seiner Kartell- 
rede im Reichstage vom 8. Miirz d. J . eine solche 
A rt von Gesetzesinacherei — und ihre wahr- 
scheinliche Unwirksamkeit —  gekennzeichnet. 
E r sagte:

„Die Kartelle wachsen hervor aus der 
Gesamtheit unserer Prodtiktionsbedingungen. 
Sie sind in ihren Rechten und in geschaft- 
licher Tiitigkeit durchaus voneinander ver- 
schieden, und diese Verschiedenheit riihrt her 
von der Verschiedenheit der Technik, sie hangt 
ab von der Art des Bezuges der Rohstoffe, 
■der Lage der Gesetzgebung u. a. m. W ollten  
w ir fiir die Kartelle einheitliche Verwaltungs- 
grundsatze aufstellen. wollten wir yersuclien, 
s ie  schematisch zu regeln, so wiirden wir, 
wie ich fiirclite, ein aussichtsloses Unternehmen 
heginnen. Die Kartelle, die sich je nach 
unseren allgemeinen Produktionsbedingungen 
iindern, wiirden uns unausgesetzt aus der Hand 
schliipfen, oder aber wir miiBten solche Nor- 
men aufstellen, die es dem Karteli unmoglich 
machten, der Entwickelung des W irtschafts- 
iebens zu folgen. Und was wiirde die Kon- 
seąuenz sein? Entweder wiirden sich die Kar
telle diesen Vorschriften nicht anpassen konnen, 
-oder sie wurden wiederum nach neuen Rechts
formen suchen, welche unter die schemati- 
■schen Bestimmungen nicht passen, und wurden 
■sich so tatsachlich doch der Aufsicht ent- 
ziehen konnen.®

Kein Zweifel, in dem K artellgesetz wiirde 
sich  der Staat groBenteils nur ein papierenes 
Schwert schmieden. Die W irtschaft ist stilrker 
ais Rechtsparagraphen, die nicht mit der W irk
lichkeit korrespondieren. Ein Gesetz, welches 
den Lebensbedingungen der Kartelle zuwider- 
lauft, wiirde dahin wirken, daB die Industrie, 
soweit es fiir sie moglich und zweckmaBig ist, 
zu anderen Organisationsformen, Trusts, Fusio- 
nen usw. ihre Zuflucht nimmt, auf welche die 
Cresetzgebung, wenn sie nicht iiberhaupt die

Grundlagen unserer W irtschaftsordnung umstoBen 
will, keinen EinfluB ausiiben konnte. Es ist  
hierbei ferner yon Bedeutung, daB es kaum 
moglich sein diirfte, die Vorschriften eines deut
schen Kartellgesetzes auch auf die internatio- 
nalen Kartelle und auf die mit Deutschland in 
Geschaftsyerbindung stehenden auslandischen Kar
telle auszudelmen. Alsdann wurden einmal die 
deutschen Kartelle ungiinstiger behandelt werden, 
ais die mit ihnen konkurrierenden auslandischen 
Kartelle, auBerdem aber ware es unter Um- 
standen wohl moglich, daB deutsche Kartelle 
ihre Geschaftsfiihrung nacli dem Auslande ver- 
legen und sich damit den beschrankenden Yor- 
schriften in der Heimat entziehen konnten. In  
j e d e m  F a l l e  w u r d e n  u n t e r  d e r  D i v e r - 
g e n z  z w i s c h e n  R e c h t  u n d  W i r k l i c h k e i t  
d a s  R e c h t  u n d  d i e  A u t o r i t a t  des  S t a a t e s  
s e l b s t  am m e i s t e n  l e i  den.

Um etwaigen Versuchen der Industrie, den 
Kartellbeschrankung.en durch Fusionierung und 
Yęrtrustung zu entgehen, einen Riegel vorzu- 
schieben, hat Professor y o n  S c h m o l l e r  auf 
der Mannheimer Tagung des Vereins fur Sozial- 
politik die folgende Forderung gestellt:

Bei Aktiengesellschaften von mehr ais 
75 Millionen Mark Kapitał sollen zur Wahrung 
der Staats- und nationalen Gesamtinteressen 
ein Yiertel der Aufsichtsratsmitglieder von 
der Regierung gestellt werden, und diese 
Gesellschaften sollen ferner die Halfte ihres 
10°/o iibersteigenden Gewinnes an Staat und 
Reich abgeben.

Mit yollem Recht fiihrte Geheimer Kom
merzienrat K ir  d o r  f hierzu aus, daB die freie 
wirtschaftliche Tatigkeit, die unsere Industrie 
so hoch gebracht hat, yollstandig unterbunden 
wiirde, wenn der Betrieb auf diese W eise unter 
Staatskontrolle gestellt werden sollte, und er 
fiigte hinzu, daB ihm dann personlich das Staats- 
monopol lieber ware. In der Tat wiirde sich 
wohl kaum ein Unternehmen finden, das bereit 
ware, dem Staate die Leitung einzuraumen, 
selbst aber das geschaftliche Risiko zu tragen. 
Dann miiflte der Staat schon selbst die ganze 
Industrie in seine Hand nehmen. Es ware iiber- 
dies, ganz abgesehen von der kommunistischen 
Tendenz des Schmollerschen Vorschlages, ein 
schreiendes Unrecht, wenn einmal nur Aktien
gesellschaften und dann auch nur solche mit 
einem Kapitał yon 75 Millionen Mark und dar- 
iiber den 10 °/o iibersteigenden Gewinn mit dem 
Staate teilen sollten, wahrend kleinere Aktien
gesellschaften und Unternehmungen in anderen 
handelsrechtlichen Formen, auch wenn sie relativr 
oder gar absolut hohere Ertrage abwurfen, hier
yon befreit waren. Fiir das Gedeihen unserer 
Yolkswirtschaft und im speziellen fur die Ent
wicklung unserer Industrie wiirde eine derartige 
Gewinnkonfiskation aber ohne Zweifel die aller-
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verhangnisvollsten Folgen haben. Denn daB sie 
den denkbar ungiinstigstcn EinfluB auf die B e
teiligung deutschen und ausliindischen Kapitals 
in deutschen Unternelimungen ausiiben und das 
deutsche Kapitał geradezu in das Ausland ilriingen 
wiirde, liegt auf der Hand. Im ubrigen wurde 
ein solches Gesetz zu Umgehungen und Beu- 
gungen des Reclits geradezu herausfordern. Denn 
sicherlich konnte ein Teil der in Betracht kom- 
menden Aktiengesellscliaften durch Teilung des 
Aktienkapitals, Griindung von Tochtergesell- 
schaften, starkę Abschreibungen oder Verw!tsse- 
rung des Aktienkapitals usw. sich solchen Yor
schriften unscliwer entziehen.

Nach allem muB ich auch die zweite grund- 
satzliche Frage, ob die fiir die gesetzliche Rege- 
lung des Kartellwesens geinachten Vorschlage 
z w e c k m a 13 i  g  sind, s t r i k t e  v e r n e i n e n .  
Sie sind teils fiir alle Beteiligten bedeutnngslos, 
teils unausfuhrbar, teils wiirden sie (len Kar- 
tellen die Grundlagen ilirer Existenz und Ent- 
wicklungsfaliigkeit entziehen und damit der liei- 
mischen Industrie ein Riistzeug nehmen, das 
diese zur Wahrung ilirer Position auf dem W elt- 
markt notwendig braucht. Dieser letztere Ge- 
sichtspunkt, namlicli die A k t i o n s - u n d  K o n - 
k u r r e n z f a h i g k e i t  u n s e r e r  I n d u s t r i e  
a u f  d e m W e l t m a r k t e ,  i s t  a b e r  f i i r  d a s  
T l i e m a  „ S t a a t  u n d  K a r t e l l e “ v o n  d e r  
a l l e r g r o f i t e n  W i c h t i g k e i t  u nd  k a n n  
h i e r b e i  g a r  n i c h t  e r n s t  g e n u g i n s A u g e  
g e f a f i t  w e r d e n .  Die Industrien aller Lander, 
mit denen Deutschland im W ettbewerb steht, 
haben niclit yersaumt, sich durch feste Organi- 
sationsformen die notige StoBkraft fiir den Kampf 
auf dem W eltmarkte zu yerschaffen. Selbst die 
russische Eisenindustrie ist neuerdings mit einem 
groBziigigen Organisationsplan hervorgetreten, 
durch den sie — falls er gelingt — aller Wahr- 
scheinliclikeit nach in den Stand gesetzt werden 
wird, unseren Absatz niclit nur in Rufiland, 
sondern auch auf unserm inlandischen Markte 
und auf dem W eltmarkte erheblich zu bedrangen. 
Bei dieser Sachlage ware es ein garnicht wieder 
gut zu machender Fehler. wollte die Reiclis- 
regierung die deutsche Industrie in dem Ausbau 
ilirer Organisationen hemmen.

Von der praktisclien Durchfuhrbarkeit und 
Wirksamkeit einer gesetzlichen Ordnung des 
Kartellwesens sind im Grunde auch die Yater 
und Freunde dieses Gedankens nicht recht iiber- 
zeugt, und man ist daher mit einer zweiten 
Reihe von Vorschlagen fiir einen staatlichen 
Eingriff in das Kartellwesen auf den Plan ge- 
treten. D iese sind rein wirtschaftliclier Natur 
und bewegen sich in erster Linie auf dem Ge
biete der Z o 11 p o 1 i t ik . —  Schon bei den Yer
handlungen iiber den neuen Zolltarif von 1902  
wurde beantragt,. dafi die Zoile fiir syndizierte 
W aren, speziell fiir Roheisen und nicht schmied-

bare Eisenlegierungen, aufgehoben werden sollen, 
sobald sie von den Kartellen nach dem Auslande 
billiger yerkauft werden ais im deutschen Zoll- 
gebiet. —  Lebliaft befiirwortet wird ferner schon 
seit Jahren die Ausdelinung des zollfreien Ver- 
edelungsverkelirs. —  Neuerdings sind nun seitens 
einer Gruppe von reinen W alz- und Martin- 
werken die unseren L esern" bekannten Antrage 
gestellt worden, dic der Vortragende des nttheren 
erlautert.

Die Frage ilcr billigen A u s l a n d s v e r k a u f e  
d e r  R o h s t o f f y e r b a n d e  und die angebliche 
Schadigung der inlandischen Verfeinerungs-Ex- 
portindustrie hierdurch gehort zu den umstritten- 
sten des ganzen Kartellprobleins* Unbestreitbar 
diirften indessen m. E. die folgenden Sittze se in : 

Die Yerkaufe der Rohstoffyerbande nach 
dem Ausland sind unentbehrlich, um den Ar- 
beitern eine moglichst stetige, von den Scliwan- 
kungen des inneren Jlarktes unberiihrte Be- 
schaftigung zu gewahren und ebenso das Ma- 
sóhinenkapital regelmaBig und voll auszuuutzen. 
Sie bilden zugleich eine Sicherung der Ver- 
sorgung des inlandischen Marktes und wirken 
ermafiigend auf die Produktionskosten ein — 
in beiden Fallen zum Vorteile auch der in
landischen Abnehmer.

Die Rohstoffyerbande m ii s s e n bei ihren 
Auslandsverkaufen unter Umstanden einen er
heblich niedrigeren Preis akzeptieren ais im 
Inlande, weil die Auslandspreise von der Kon- 
junktur des W eltmarktes abhangen. Die bil
ligen Auslandsverkaufe haben aber keineswegs 
ein zollgeschiitztes inlandisches Absatzgebiet 
zur unliedingten Yoraussetzung, —  auch die 
nicht durch Zoile geschiitzte englisclie Indu
strie macht von dem Jlittel der billigen Aus- 
landsyerkaufe starken Gebraucli.

Fiir die inlandisclie Yerarbeitungsindustrie 
witre es kein Yorteil, wenn die Rohstoffyer
bande ihren Absatz nach dem Auslande ein- 
stellten, weil dann der Ausfall einfach yon 
anderen Landern zu kaum hoheren Preisen  
ais je tzt gedeckt werden wurde.

Die Heinung, dafi, wenn die Rohstoffyer
bande den inlandischen W eiteryerarbeitern 
das Rolnnaterial zu dem W eltmarktpreise iiber- 
liefien, die W eiteryerarbeiter alsdann den Ex- 
port von Fabrikaten derartig steigern konnten, 
dafi sie das ganze jetzt exportierte Rolimaterial 
aufnehmen wiirden, ist irrig. England z. B., 
das fiir die Aufnahme von Halbzeug haupt- 
sachlich in Frage kommt, wiirde sich gegen 
die Einfuhr deutscher F a b r i k a t e  in das 
Mutterland und in die Kolonien auf das 
nachdriicklichste und sicher auch Crfolgreich 
wehren.

Ich glaube, daB, wenn man sich auf den 
Boden dieser Satze stellt —■' und sie scheinen 
mir, wie gesagt, unwiderleglicli — , die schweren
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Angriffe auf die Rohstoffverbiinde wegen ihrer 
Auslandspolitik groBenteils hinfilllig erscheinen 
miissen. An sich ist es natiirlich richtig, daB 
die W eiterverarbeitungsindustrie, die auf den 
Export angewiesen ist und fiir ihr Rohmaterial 
einen hoheren Preis ais der auslilndische Kon- 
kurrent zahlen muB, mit ihren Fabrikaten auf 
dem W eltmarkte einen schweren Stand hat. Diese 
Schwierigkeiten konnen aber durch ein groB- 
ziigiges System von Ausfuhrvergiitungen iiber- 
wunden werden, wobei zugegeben werden muB, 
daB der hierbei von den RohstoffverbUnden bis- 
her geiibte Modus verbesserungsbediirftig ist.

Der I n t e r e s s e n g e g e n s a t z  z w i s c l i e n  
d e n  g e m  i s c h  t e n  B e t r i e b e n  u n d  d e n  
r e i n e n  W e r k e n  hat ni. E. mit dem Kartell- 
wesen und den Schutzzollen an sieli garnichts 
zu tun, wenn ieli auch nicht verkenne, daB der 
Kombinationsprozefi bei den gemischten Betrieben 
durch die Kartellentwicklung eine gewisse For
derung erfahren hat. Es ist im Grunde ledig- 
lich ein Kampf zwischen iiberholten Produktions- 
formen und solchen, die auf dem W ege des Fort- 
schritts marschieren. Denn zweifellos bedeuten 
die gemischten Betriebe einen auBerordentlichen 
Fortschritt auf dem W ege der Yerbilligung der 
Produktionskosten und damit in der Entwicklung 
unserer Industrie iiberhaupt. Die Yerbilligung 
der Produktionskosten ist einmal fiir den in- 
liindischen Markt von der allergrofiten Bedeu
tung, sie ist aber ferner das sicherste und auf 
die Dauer das einzige Mittel, um unsere Industrie 
auf dem W e l t m a r k t e  wettbewerbs- und wider- 
standsfiihig zu erhalten. Denn die Betriebs- 
kombinationen bilden die notwendige Ergiinzung 
zu unseren Kartellen, um uns gegen die aus- 
liindischcn Trusts, die doch eigentlich .nichts 
weiter sind ais Riesen-Gemischte Betriebe, zu 
behaupten. Sollten einige reine Betriebe im 
Kampfe gegen die gemischten Betriebe wirklich 
zum Erliegen kommen, so ist das vom prirat- 
wirtschaftlichen Standpunkt aus gewiB tief zu 
beklagen. Es erscheint mir aber yom Stand
punkt der Allgemeinheit ais eine unmogliche 
Forderung, den volkswirtschaftlichen Fortschritt, 
der in der Ausbildung der gemischten Betriebe 
oftenbar liegt, zu unterbinden oder zu hemmen, 
nur um einige ,riickstandige“ Betriebe noch 
einige Zeit kiinstlich am Leben zu erhalten.

Yon den rorgeschlagenen zollpolitischen Hafi- 
nahmen hat eine praktische Bedeutung meines 
Erachtens leiliglich der Antrag auf Aufhebung 
der Zoile fiir Roheisen und Halbzeug. Die Aus- 
dehnung des zollfreien Veredelungsverkehrs sowie 
die Uebertragung des Einfulirscheinsystems auf 
die Eisenrerarbeitungsindustrie sind schon aus 
rein technischen Griinden undurchfiihrbar. Lu 
iibrigen ist gegen diese Yorschliige der prin- 
zipielle Einwand zu erlieben, daB sie eine Durch- 
liicherung des Systems unserer Eisenschutzzolle

bewirken wurden. Werden daher die Eisenschutz
zolle im Interesse unserer Eisenindustrie und 
unserer Yolkswirtschaft ais notwendig anerkannt, 
so miissen diese Yorschliige, die unsere Scliwer- 
industrie zu einem grofien Teil der Vorteile des 
Zollschutzes berauben wiirden, auch g r u n d -  
s i l t z l i c h  abgelelint werden.

W er dio A u f h e b u n g  d e r  Z o i l e  f i i r  
R o h e i s e n  und  H a l b z e u g  ins Auge fassen 
will, muB sich von vornlierein dariiber klar sein, 
daB  e i n e  P r e i s g a b e  d i e s e r  Z o i l e  n i c l i t  
a n g a n g i  g i s t ,  o h n e  u n s e r e  g a n z e n  E i s e n - 
z o i l e ,  j a  u n s e r  g a n z e s  S c h u t z z o l l s y s t e m  
u b e r h a u p t ,  i i be r  B o r d  z u  w e r f e n .  Denn 
unser Schutzzollsystem bildet, wie auch seine 
Entstehungsgescliichte zeigt, ein in sich eng zu- 
sammenhangendes Ganzes, aus dem ein so wicli- 
tiges Stiick, wie es der Zoll auf Roheisen und 
Halbzeug darstellt, niclit herausgenommen werden 
kann, ohne daB das Ganze notwendig zu Fali 
kommt. I n s b e s o n d e r e  m ii fi t en d a n n  auc h  
d i e Z o l l e  a u f  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  P r o -  
d u k t e  f a l l e n .  Denn, m. H., das ist doch ohne 
weiteres klar: die Zoile auf landwirtschaftliche 
Produkte miissen grofienteils von der Industrie 
bezahlt werden, indem sie einerseits die Loline 
der industriellen Arbeiter in die Hohe getrieben, 
anderseits aber den Export unserer Imlustrie- 
erzeugnisse nach dem Auslande erheblich er- 
schwert und den Nutzen hieran verringert haben. 
Fiir diese Belastung der Industrie durch die 
Agrarzolle bilden die Industriezolle z u einem 
T eil ein ganz unerlilBliches Aequivalent. Es 
ware somit eine ganz unmogliche Zumutung an 
unsere Schwerindustrie, die landwirtschaftlichen 
Zoile unverilndert weiter zu tragen, dagegen 
fiir ihre eigenen Erzeugnisse der Konkurrenz 
des Auslandes schutzlos preisgegeben zu sein, 
wobei besonders ins Gewicht fiillt, daB England, 
unser Hauptkonkurrent, auBer seinen sonstigen 
Yorziigen in den Produktionsbedingungen keine 
Zollbelastung der Lebensmittel zu tragen hat. 
Ebenso sicher scheint mir, daB mit den Zollen 
auf Roheisen und Halbzeug, mit den landwirt
schaftlichen Zollen a u c h d ie  Z o i l e  f  ii r u n s e r e  
F e r t i g i n d u s t r i e  f a l l e n  w u r d e n .  Die An- 
gelegenheit spitzt sich also auf die Frage zu, 
ob wir an unserem bisherigen Zollschutzsystem  
unverandert festhałten oder ob wir allgemein 
zum Freihandel iibergehen sollen und konnen.

Ich w ill mich mit der F r a g e : S c h u t z  z o i l  
o d e r  F r e i h a n d e l  nur insoweit — und auch 
das nur ganz kurz —  beschaftigen, ais hier- 
durch die Eisenindustrie beriihrt wird. Da aber 
mufi'ich mit aller Entschieilenheit bttonen, dafi 
u n s e r e  E i s e n i n d u s t r i e  d i e  S c h u t z z o i l e  
h e u t e  w e n i g e r  d e n n  j e  e n t b e l i r e n  k ann.  
Unsere Eisenindustrie braucht die Schutzzolle, 
weil die Gestehungskosten ihres Rohmaterials 
und die von ihr zu zahlenden Frachten auch
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heute noch erheblich hoher sind. ais diejenigen 
ihrer hauptsilchlichsten auslandischen Konkur- 
renten; sie braucht den Schutzzoll ais Aus- 
glei.ch fiir die enorinen Lasten, die die soziale 
Gesetzgebung ihr in den letzten Jahrzehnten 
auferlegt hat, wahrend die Industrien in keinem 
andern Lande Lasten auch nur in annahernd 
dieser Hohe zu tragen haben; und last not least 
sind die Eisenschutzzolle unentbehrlich, weil 
alle anderen Industriestaaten, aufler England, 
Eisenschutzzolle haben, teilweise noch erheb
lich hohere ais wir. D i e s e s  l e t z t e r e  A r g  u - 
m e n t  d i i r f t e  f u r  s i c h  a l l e i n  s c h o n  v o n  
a u s s c h l a g g e b e n d e r  B e d e u t u n g  s e i n .  
Denn einerseits wiirde durch die Preisgabe unserer 
Zoile Deutschland wieder, wie B i s m a r c k  gesagt 
hat, die Ablagerungsstatte fiir die iiberschussigen 
Produktionen aller Lander werden ; und diese 
Gefalir ist heute groBer denn je infolge der 
Expansions-Moglichkeiten fiir die nordamerika- 
nischen Trusts —  wenn diese sich auch im lau- 
fenden Jahre nicht bemerkbar gemacht haben — , 
und sie wird in Zukunft noch groBer sein, wenn 
die Vertrustuug der russischen Eisenindustrie 
gelingen sollte. Auf der andern Seite wiirde 
u n s  aber durch die Zollmauern des Auslandes 
der Export nach wie vor beschnitten sein. Dieser 
Gesichtspunkt diirfte von besonderer Bedeutung 
fiir die V e r a r b e i t u n g s i n d u s t r i e  sein; denn 
gerade sie wiirde yon dem durch keine Zoll- 
damme behinderten Einstrom der auslandischen 
Fabrikate am allerhartesten getroffen werden. 
Kurz — s o l a n g e  di e  a n d e r e n  L a n d e r  an 
i h r e n  E i s e n s c h u t z z o l l e n  f e s t h a l t e n ,  i s t  
die F r a g e ,  ob D e u t s c h l a n d  a uf  s e i n e  E i s e n 
s c h u t z z o l l e  y e r z i c h t e n  k a n n  o d e r  w i l l ,  
v o n  y o r n h e r e i n  a i s  g a n z  u n d i s k u t a b e l  
a b z u w e i s e n .

Fiir die Beziehung zwischen Schutzzollen  
und Kartelleu ist zu beacliten, daB es zwar 
falscli ist, die Schutzzolle ais unbedingte Vor- 
aussetzung fiir die Kartelle zu bezeichneu — 
das Freihandelslaiid England hat eine groBe 
Anzahl sehr bedeutender Kartelle, und auch in 
Deutschland haben die machtigen Kartelle fiir 
Kohle, Erz, Zement keinen Riickhalt an irgend- 
welchem Schutzzoll — , sicher ist ai)er, dafi die 
Schutzzolle das beste Mittel zur Bildung kraf- 
tiger Produktions-Organisationen sind. Die Kar
telle werden, wie wir gesehen haben, allseitig  
ais notwendig und unentbehrlich anerkannt, 
namentlich fiir die Behauptung unserer Stellung 
auf dem W eltmarkte. Auch aus dieser Erwa- 
gung lieraus ware daher die Beseitigung der 
Eisenzolle ein yerhangnisyoller Feliler, weil 
damit die Eisenindustrie des besten Mittels be- 
raubt wurde, um zu leistungsfahigen Organi- 
sationen zu gelangen, und die zollgeschiitzte In
dustrie des Auslandes vor der deutschen alsdann 
einen weiteren groBen Yorsprung erhielte.

Die Eisenzolle bilden aus allen diesen Griin- 
den auch heute noch die Grundlage fiir das Ge- 
deihen unserer Eisenindustrie. D ie Eisenindustrie 
ist aber anerkanntermaBen das Riickgrat unseres 
industriellen Lebens iiberhaupt. Sie ist zugleich  
die vornehmste Stiitze unseres Bergbaues, der 
Hauptkunde unserer Schiffahrt und, mit ihrer 
zahlreichen Arbeiterbevolkerung, der wichtigte 
Abnehiner unserer Landwirtschaft. Der Eisen
industrie den fiir sie unerlaBlichen Schutzzoll 
entziehen, wiirde daher die weittragendsten, un- 
giinstigsten Folgen fiir unsere gesamte Yolks- 
wirtschaft haben. — Aus d i e s e n  Gesichts- 
punkten lieraus muB man die Bestrebungen auf 
Aufhebung der Zoile fiir Roheisen und Halbzeug 
betracliten, um sie dann, wie ich meine, unbedingt 
abzulelinen. —

Von weiteren Handhaben wirtschaftliclier 
Natur, die dem Staate gegen die Kartelle vor- 
geschlagen sind, kommen noch solche auf dem 
Gebiete des Eisenbahntarifwesens, der W asser- 
straBenpolitik, des Submissionswesens und scliliefi- 
lich, ais ultima ratio, die Verstaatlicliung der 
Kartelle in Betracht. Ich mufi indessen wegen  
der vorgeriickten Zeit von einer Erorterung 
dieser Punkte absehen und koninie somit zum 
Schlufi meines V ortrages, der ja im iibrigen 
keine erschopfende Behandlung, sondern nur 
Streiflichter zu dem Tliema „Staat und Kar
telle" bieten sollte.

M. II. Die deutsche Industrie und speziell 
die Eisenindustrie hat yiele Feinde und Neider 
im Auslande und leider auch nicht wenige offene 
und lieimliche Gegner im Inlande. Sie kann 
den ihr hierdurch aufgenotigten Kampf nach 
zwei Fronten erfolgreich auf die Dauer nur be
stehen,, wenn sie selbst in sich geeinigt und ge- 
festigt dasteht. Im Hinblick hierauf sind die 
yielfachen Angriffe, die gegen die Kartelle und 
gegen die Schwerindustrie aus den Kreisen der 
Yerarbeitungsindustrie vor aller Oeffentlichkeit 
gerichtet worden sind, auf das tiefste zu be- 
klagen, weil sie den Gegnern nur neues W asser 
auf ihre Miihlen geliefert haben. Die Industrie 
muB daher mit allen Kraften danach trachten, 
daB solche Zwistigkeiten zu Hause erledigt 
und nicht auf die StraBe, vor das Forum der 
Oeffentlichkeit getragen werden. Nun hat zwar 
der CentralverbandDeutscherIndustriellervor etwa 
vier Jahren den dankenswerten Yersuch gemacht, 
eine Ausgleichstelle fiir alle aus dem Kartell- 
wesen entspringenden Streitigkeiten zu schaffen; 
leider ist aber die Yermittlungstatigkeit dieser 
Stelle bisher nie in Anspruch genommen worden. 
Hier miiBte unbedingt Wandel geschaffen werden
—  sei es durch einen entsprechenden Ausbau 
der yorhandenen Stelle, sei es durch Schaffung 
einer neuen Organisation — , damit die Inter- 
essen der Kartelle und die Interessen der von 
den Kartellen abhangigen Kaufer, insbesondere
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Abbildung 10. Abbildung 11.

W alze m it Kokille und Walze mit eingegoasener 
K ern am Fertigstrang. Einlage.

Abbild. 12. 
Walze mit 

ein- 
gegossenem 

Kiihlrohr.

Abbild. 13. Abbild. l i .  

Kokille Kokille
in Ziegelform. in Ringform.

auch der exportierenden Industrien, zu einein 
angemesseuen Ausgleich gebracht werden konnen. 
Andernfalls diirfte dic Befiirclitung schwer 
von der Hand zu weisen sein, daB die Bestre- 
lmngen, unsere industriellen Yerbilnde und damit

unsere Industrie durch ein Kartellgesetz oder 
durch wirtschaftspolitische Mafinahmen zu kne- 
beln, doch zu nianchen recht unliebsamen und fiir 
die Gesamtheit schildlichen Ergebnissen fiihren 
konnten.

Die Verwendung von Kokillen in der EisengieBerei.
Von Dipl.-Ing. E. L e b e r .

(Fortsetzung von S. 1773.)

I—I a r t u n g .  Eine Anzahl der Praxis entnorn- 
-*■ mener Fiille sollen das Gesagte niiher be- 

leuchten. Zwecks Hartung wird, wie hinliinglich 
bekannt, die Kokille in einfachster W eise bei Rost- 
staben, Prefibacken und anderen Teilen zu Aufbe- 
reitungsinaschinen angewendet, wobei die Kokille 
zugleich den Unterkasten bildet. Bei Kollergang- 
platten, die bekanntlich leicht ausschleiBen, wird 

die Einlage auf einer 
Hartungsplatte gegossen. 
Auch die Bandage des 
zugehorigen Laufringes 
wird gehilrtet. Die Art, 
wie hier die Kokille

bei der Walzenfabrikation statt, indem der un- 
profilierte W alzenballen (Blechwalzen) einfach in 
einer konstanten eisernen Form gegossen wird. 
In einigen Fallen wird auch bei Profilwalzen 
das Fertigkaliber in eiserner Form gegossen (Ab
bildung 10). Der Koldllenring mufi, um der 
Gefahr des Reifiens vorzubeugen, eine vollig  
glatte Innenflache haben. Bei aufrecht schablo- 
nierter Form bedient man sich eines Ringes mit 
Sprengfuge, die nur an der inneren Ringseite 
bearbeitet ist, oder bei liegend schablonierter

zweckmafiig zu verwenden ist , ist schon in 
„Stahl und Eisen “ 1906 Nr. 2 S. 98 des nilheren 

beschrieben. Die Mantelform wird aus dicht neben- 
«inander gestellten Kokillsegmenten zusammen- 
gesetzt, die fiir alle vorkommenden Dimensionen 
brauchbar sind. In gleicher W eise wird die 
Kokille bei der Herstellung von gewissen Radem  
{Griffin-Rader), insbesondere auch von Kleinbahn- 
radern gebraucht, sofern sie nicht aus Temper- 
gufi oder anderem Materiał gemacht werden. 
D ie gewohnlichste Anwendung der Kokille findet

Form eines zweiteiligen, an den Stofi- und Be- 
riihrungsflachen bearbeiteten Ringes. W ie ge- 
fahrlich hier die sich unterstiitzenden, hiirtendeD 
Wirkungen von Aufienkokille und Materiał sind, 
geht aus den Gegenmitteln hervor, die man zur 
Yermeidung des Walzenreifiens in Anwendung 
bringt. In einem Falle legte man an der ge- 
fahrdeten Stelle einen gewohnlichen Sandkern 
(Abb. 10) oder ein mit astformig verteilten Quer- 
eisen versehenes Rohr ein (Abb. 11).  Abbil
dung 12 zeigt eine W alze mit eingegossenem
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Rolir, das zu Kiihlzwecken nach dem GieBen manclie Kopfschmerzen yerursacht liat, beson-
an die W asserleitung angeschlossen wurde. Ob
indessen diese Mittel vollig sichere Abhilfe zu 
schaffen imstande sin d , ist zweifelbaft. Ein 
Pall, in dcm man neben Herbeifiihrung, dichten 
Gefiiges den ausgesprochenen Zweck der Hiir- 
tung von ZylinderguB verfolgt, liegt bei den 
fiir Gasmotoren bestimmten Zylindern vor. Durcli 
Gattieren allein lassen sich hier mit Riieksicht 
auf den Mantelzylinder die hohen Anspriiche, 
die an die innere Wandung gestellt werden, 
nicht erfullen. Deshalb schreckt 
man sie ab, indem man je nach der 
Starkę der erforderlichen Wirkung 
die AuBenwandung des Kernes 
aus eisernen Steinen (Abbildung 
13) aufmauert, unter UmstHnden 
auch eine Manersteinschicht und 
eine Schicht eiserner Steine in 
schachbrett-ahnlicher Anordnung 
abwecliseln laBt, oder indem man 
unter Wahrung bestimmter Ab- 
stande eiserne Stabe bezw. Ko-

ders auch wegen der ziemlich erheblichen Ab- 
messungen, die solche Stiicke aufweisen. W as 
die hartesten Satze nicht bewirken konnten, 
wurde mit der Kokille in einfachster W eise er
reicht. Plunger von 7 m Hohe, 1 m Durch
messer und 300 mm Wandstarke kommen mit 
einer in allen Teilen glanzenden, fast stahl- 
ahnlichen Oberflache lieraus, fiir den Fachmann 
ein liochst befriedigender und freudiger Anblick. 
Bekanntlich werden diese Plunger auch aus Stahl

guB hergestellt, jedoch bevorzugt 
der Pumpenbauer bei mittlerem  
und niederem Druck die aus 
GuBeisen gefertigten wegen ihres 
billigeren Preises sowohl, wie 
ihrer grofieren chemischen W ider- 
standsfahigkeit halber. Aber auch 
dem GieBereimann sind die har- 
ten Satze zu kostspielig, zumal 
ihm die durch die hohen Stalil- 
zusatze hervorgerufenen Ofensto- 
rungen sonderlich bei ofterem

Abbildung 15. Kokillo ais King Abbildung 16. Abbildung 17.
mit Sprengfuge und Schlitz. Plunger. Kokillenring eingeformt.

killenstreifen in die aufiere Kernwandung einlegt. 
In einzelnen GieBereien pflegt man das Zylinder- 
innere mit kolbenringartigen Korpern auszu- 
stellen, die durch eine Spindelschraube zusammen- 
gelialten werden (Abbildung 14).  Damit diese 
Ringe nach dem Gusse leicht aus der Form 
entfernt werden konnen, versieht man sie mit 
Sprengfugen, und lim ein freies Schwinden des 
Stiickes zu ermoglichen, mit einem Schlitz, wie 
Abbildung 15 zeigt. !

F e i n k o r n i g e s  G e f i i g e .  Typische GuB- 
stiickę, bei denen es nicht auf Hartung, sondern 
auf feinkorniges Gefiige bei mittleren Anspriichen 
an Festigkeit ankommt, sind Plunger (Abb. 16). 
Zum Schutze der .Manschetton sollen sie eine 
Yollkommen glątte, narbenfreie Oberflache haben, 
ein Yerlangen. das dem GieBereimann schon

Satzwechsel manchmal teuer zu stehen kommen. 
Sodami lauft er durch Vermeidung der Stahl- 
zusatze nicht Gefahr, daB ihm die Plunger 
bei der Bearbeitung durcli Auftreten barter 
Stellen verworfen werden. Uebrigens entstehen 
diese harten Stellen nicht, wie man merk- 
wiirdigerweise yielfach heute noch annimmt, 
durch „ungeschmolzen<i gebliebene Stahlpartien, 
sondern, wie die Analyse leicht ergibt, durch 
Stahlteile, die sich zu WeiBeisen angereichert 
und ais solche nicht mit dem iibrigen Eisen ge- 
mischt haben. Wahrend man also friiher die 
genannten Eigenschaften unter anderem durch 
Stahlzusatze bis 30 °/o und mehr zu erzielen 
suchte, arbeitet man jetzt yorteilhafter mit ge- 
wohnlichem MaschinenguB und Kokillen. Ab
bildung 16 stellt eine mit Kokillen ausgefiitterte

S c /w /Y f a  -b
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Mantelform eines Plungers dar. In der ganzen 
Hohe wird ihre Innenseite mit (zwecks besseren 
Haltes) konisch geformten Kokillsegmonten zu- 
gestellt. Im iibrigen IieniiBt man die. Starkę 
der Kokille je  nach den Abinesstingen des Plun- 
gers und der erwiinschten Tiefenwirkung nnd 
setzt zwischen die einzelnen Segmente groBere 
oder kleinere ausgeinauerte Partien. Der Ein
fluB ist derartig, daB die Plungerwandung, so 
weit die W irkung reicht, keine Zongnbildung 
aufweist nnd dem Auge ein vollig gleichmaBig 
feinkorniges Gefiige zeigt. Bei 200 mm Wan- 
dung und 100 mm Kokillenstarke hatte die 
Plungerwand bis zu einer Tiefe yon 25 mm 
dichtes Korn, war aber dabei so weich, daB sie 
sich leicht bearbeiten lieB.

Diese W irkungsweise aber macht die Kokillen 
in noch rorteilhafterer W eise bei Kolbenrlngen

festpoliert. GroBe R inge'(bis 800 mm (£>) gieBt. 
man am besten aus zwei Pfannen bei tangen- 
tialem Anschnitt (rotierender GuB). Da die 
Kokille innen angelegt wird, erhiilt man auf der 
Innenseite die groBere Spannung und die niitige 
E lastizitat. AuBen bleibt das Materiał weicher, 
leicht bearbeitbar, dabei doch vollig dicht und 
sehr glatt. Beim Einschlagen der Kokille ist 
darauf zu acliten, daB die Słabe dicht genug 
beieinander zu stehen kommen, da sonst die 
gegenteilige W irkung eintritt, und zwischen den 
zu weit entfernten Staben lose Stellen entstehen, 
die den Ring in seiner ganzen Hohe durchsetzen.

B e s e i t i g u n g  von L u n k e r n  und B l a s e n .  
Endlich kommt es bei einer ganzen Reihe von 
Gufistucken nur auf dichtes Gefiige an; diese 
Forderung lauft daher sehr oft auf die B eseiti
gung von Lunkern und Porositaten hinaus. Der

Abbildung 18. Zentrifugalpumpendeckel. Abbildung 19. LokomotiYzylinderdockel.

yerwendbar, GuBstiicke, an die ganz eigenartige 
(iibrigens nicht einheitlich formulierte) Forde- 
rungen gestellt werden. Das Materiał soli zu
nachst weich sein zur Schonung der Zylinder- 
wandung; damit diese Bedingung leicht erfullt 
werden kann, gibt man sich mit geringen Forde- 

V  rungen an die Festigkeit zufrieden (13 bis 14 kg). 
Gleichzeitig aber sollen die Ringe elastisch und 
bei hoher Polierfahigkeit narbenfrei und gut be
arbeitbar sein. Obgleich sich diese Eigenschaften  
zum Teil aufheben, so erhalt man doch bei rich- 
tigem Gebrauch der Kokille mit gewohnlichem  
MaschinenguB ein Materiał, das allen diesen 
Forderungen in hohem MaBe entgegenkoriimt. 
Das Einformen geschieht auf einfachste W eise. 
Nachdem der Modelltopf aufs Plattenbett gesetzt 
ist, werden Kokillenstabe von geeigneter Starkę 
in angemessenen Abstanden an der inneren Wan- 
dung des Modells entlang in den Boden ge- 
s hlagen (Abb. 17).  Der Innenraum (Kern) wird 
mit Sand aufgestampft und der AuBenkasten 
wie sonst hergerichtet. Nach Entfernung des 
Modełłs und Formkastens werden die mit Sand 
ausgefullten Raume zwischen den Kokillstaben

Begriff „dicht“ hat fiir den GieBereimann eine 
sehr unterschiedliehe Bedeutung. Manchmal ge- 
niigt es ihm, daB das Stiick fiir das bloBe Auge 
dicht ist, haufig ist er zufrieden, wenn die Be- 
arbeitung keine losen, blasigen oder lunkrigen 
Stellen aufdeckt. W ieder anders liegt die Sache, 
wenn es sich um GuBstiicke handelt, die unter 
Druck gepriift oder gebraucht werden. Zunachst 
verhalten sie sich verschieden, je nachdem sie 
bei niedrigem oder hohem Druck, kalt (mit 
W asser) oder warm (mit Dampf) gepreBt werden 
(Armaturen, Zylinder). Dann aber zeigen sie 
ganzłich verschiedene Drucksicherheiten, sobald 
sie mit verschiedenen Medien unter Druck stehen. 
Ein Zylinder kann mit W asser, Dampf oder auch 
PreBluft abgedriickt noch absolut dicht sein, mit 
Kohlensaure oder Aminoniak zeigen sieli nur 
hier und da undichte Stellen, wahrend er mit 
schwefliger Saure unter Druck gesetzt in allen 
Ecken und Kanten durchlassig ist' (Eis- und 
Kalteanlagen). Daher ist auch die -Zahl der 
Falle, in denen die Koki l l e : so „segensreich“ 
wirkt, ziem lich' betrachtlich und meist sind es 
solche Stiicke, die sich durch zahlreiche Ansatze,
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Abbildung 22 a. Lokomotiy-Kreuzrobr. Abbildung 22 b.

Vorspriinge (wie bei Abb. 18), Rippen, Durch- 
dringungen und Knickungen auszeiclmen.

Ueber die Entsteliungsursachen undichter 
Stellen im Eisen sind die Untersucluingen noch 
niclit abgeschlossen. W er sieli eingehend iiber
diese Dinge unterrichteh w ill, der greift am

besten nach einigen 
schon liingst der 
Yergessenheit an- 
heimgefallenen Ar
beiten L e d e b u r s ,  
die in den Jahren 
1869,  1873 und
1874 inder „Berg- 
und Hut.tenmiinni- 
schen Zeitung“ er- 
schienen sind. Diese 
Arbeiten gelioren 
zu dem Besten, was 
iiber den in Frage 

Abbildung 20. Schioberring. stehenden Gegen-
stand geschrieben 

wurde. Die inzwischen yerflossene Zeit hat 
wenig Neues den alten lichtvollen Darstel- 
lungen hinzuzufiigen gewuBt, so daB auch 
lieute noch die Ansicht Ledeburs in der letzten  
von ihm selbst besorgten (5.) Auflage seiner 
Eisenhiittenkunde zu Recht besteht, daB insbe
sondere die Untersuchung uber die Erscheinungen 
der Gasbildung im Eisen noch nicht erschijpft 
sind. Die yerschiedenen Grade der Undichtig- 
keit stehen fraglos iii einer direkten Beziehung 
zu der Zusammensetzung des Materials, sie treten 
schon auf bei grobkornigem Materiał, denn der 
Begrift' grobkijrnig hat nicht allein die Bedeu
tung „weniger fest“, sondern auch „durchl;issig“

schiedenen Ursachen eutspringende Blasen- bezw. 
Gasbildung. So ist denn der Giefiereimann vor 
Lunkerbildung bei keinem Materiał sicher, und 
angesichts der yielen triibseligen Erfahrungen, 
die ihm diese unangenehme Erscheinung bereitet, 
hat ihm der Humor der Technik nicht mit Unrecht 
einen grofllocherigen Schweizerkiise ais ominoses 
Symbol seines Berufes zum Geschenk gemacht.

Abbildung 21. Luftpumpenzylinder.

Erwahnen mOclite ich nur noch einen weniger 
beachteten Fali von Lunkererscheinung, der nur 
ais Senkung in der Oberflache sichtbar ist. W ah
rend gewohnlich unter solchen eingefallenen  
Stellen ein Hohlraum sitzt, der nicht seiten  
durch einen engeren oder weiteren Kanał mit

D iese Eigenschaft der Durchlassigkeit steigert 
sich dann bei gewissen Eisensorten vom bloB 
grobkornigen Gefiige zum lockeren, losen Materiał, 
zum schwammigen und endlich zum porosen, 
lunkrigen, mit groBen Hohlraumen durchsetzten 
GuBeisen. Steht an dem einen Ende der Reihe 
■das silizium- und kohlenstoffreiche (grobkornige, 
also durch groBe Absonderungsflachen undichte) 
E isen , so gibt das auf der anderen Seite 
stehende manganreichere Eisen durch sein lioheres 
SchwindmaB AnlaB zur Bildung von Undich- 
tigkeiten. Hinzu kommt dann noch dtó aus Yer-

der in der Oberflache entstandenen Ausbuchtung 
in Verbindung steht, ist hier das Materiał in 
seiner ganzen Starkę unterhalb der Senkung 
yollkommen diclit. Zuruckzufiihren ist wohl 
diese Erscheinung ebenfalls auf ein starkes 
Schwinden des Stiickes, indessen fanden die er- 
starrteu Teile durch nachgesetztes heiBes Eisen 
immer wieder neues Materiał zum Ansaugen, so 
daB schlieBlich der Hohlraum nicht in das Iunere 
des Stiickes, sondern an die AuBenseite zu liegen  
kommt. Bei manganreicheren Sorten, iiberhaupt 
bei Eisen yon hoher Scliwindungsenergic, tritt die
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Wandung des Schieberringes selbst vor allzu 
starker Abschreckung, da die Kokille nicht so 
nahe herankam. Aelmlich liegt der Fali bei 
Abbildung 21, einem Luftpumpenzylinder, und dem 
in Abbildung 22 a und b wiedergegebenen Loko- 
motiv-Kreuzrohr mit Sehleifrand fiir metallische 
Dichtung. Auch an Durchdringungsstellen treten 
gern lunkrige Partien auf. So war beispiels
weise bei einem Reduzierventil fiir Kohlensaure- 
Kompressoren mit etwa 100 at Beanspruchung 
(Abbildung 23) die Stelle, wo sich der Stutzen 
ansetzt, stets poroś. Eine Kokille, wie in der 
Skizze angedeutet, beseitigte den Fekler Yoll
kommen. Die Abbildungen 24 und 25 stellen  
ahnliche Falle dar und eriibrigon weitere Aus- 
fiihrungen.

Bei einemEntoler zuKompressoren (Abbild. 26) 
muBte sowohl in dem Stutzen bei a, wie an der 
Stelle b eine absolut dichte Bohrung aus dem 
massiven Materiał herausgebohrt werden. Leider 
aber geriet das W erkzeug stets in lockere Teile, 
so daB viel kostspielige Dichtungsarbeit vorge- 
nommen werden muBte. AuBerdem war das 
Stiick auf der Bodenseite fast immer poroś. 
Nach Anlegen der Kokille in dem aus der Ab
bildung ersichtlichen Sinne ergaben sich die giin- 
stigsten Resultate.

Durch die aus Abbildung 27 bei a a er- 
sichtliche notwendige Materialanhaufung wurde 
die Gleitbahn eines Kompressorgrundrahmens im 
Gleitwinkel stets poroś und deshalb unbrauch- 
bar. W ie der MiBstand behoben werden konnte, 
geht aus der Abbildung unmittelbar hervor. 
RegelmaBig treten diese lunkrigen Stellen auch 
bei solchen Gleitbahnen auf, wo gerade iiber den 
oberen (beim GieBen nach unten liegenden) Teil 
des Kreuzkopfflansches noch eine Verstarkungs- 
rippe herlauft, (Abbildung 28), die fraglos an

Abbild. 23. Reduzierventil 
fiir Kohlensaurekoinpressoren

Abbildung 24. Abbildung 25. 

Schieberbuchse.Schieberhaube.

erwahnte Erscheinung des ofteren auf und ist 
mancherorts unter dem Namen Nachsatz bekannt.

In Abbildung 19 liegt die porose Stelle an 
der iiuBeren Peripherie des Z\'linderdeckels. Die 
Kokille, ein Kreisring, wird in den inneren 
W inkel zwischen Flansch und Deckel gelegt, die 
W irkung erstreckt sich iiber die ganze Wand- 
starke, so daB die schwachen Partien mitsamt 
dem Nocken vollig dicht werden. Die Wand- 
starke betragt 25 mm, die Kokille war 20 mm 
dick, und die Zusammensetzung des Eisens ent- 
sprach einem festeren MaschinenguB (0,8 °/o Mn, 
0,5o/o P, 1,8 bis 2,Oo/o Si, 3,3 bis 3,5 °/o C). Man 
beachte auch die in den Kern eingelegten Eisen- 
stabe zur Dichtung der Bohrung. Abbildung 20 
zeigt ein einfackes, aber sehr empfindliches Stiick, 
einen allseitig bearbeiteten Schieberring fiir HeiB- 
dampflokomotirzylinder, der an der durch Punkte 
angedeuteten Stelle durchaus nicht dicht werden 
wollte. Direktes Anlegen einer Kokille in die 
W inkel a und a! war untunlich, da die Bearbei- 
tung Schwierigkeiten machte. Deshalb wurden 
diese W inkel ausgegossen, wodurch die porosen 
Stellen jedoch noch nicht beseitigt waren. Erst 
nachdem die Kokille in der durch die Abbil
dung 20 veranschaulichten W eise angelegt wor
den war, erhielt man in dem W inkel die notige 
Dichtigkeit und Bearbeitbarkeit. Allerdings 
muBten die harteren, absichtlich ausgegossenen 
Winkelraume bei a und ai herausgedreht werden. 
Dieses herausgedrehte Materiał aber schiitzte die

MmWA-B

Abbild. 27. Gleitbahn, Teil 

eines Kompressorgrundrahmens.

Abbildung 26, 
Entoler.
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dieser stiinilig auftretenden Erscheinung mit 
Sohuld hat, indem sie durch vorzeitigeres Er
starren den dariiber liegenden Partien das

Materiał wegsaugt. 
Auch hier geniigt 
es, eine Kokille 
etwa von der Breite 
der Rippe in den 
Drehkern einzu- 
b etten , um die 
Fehler vollkommen 
zu beseitigen. Be- 
iindet sich auch auf 
der entgegenge- 
setzten Seite des 

Kreuzkopflaufes 
eine ebensolche 
Rippe, so verfahrt 
man ganz analog. 
Yorzugliche Dien- 
ste leistet die Ko- 

einer kydraulisehen AYeinpresse. kille manclimal ais
Ersatz fur den ver- 

lorenen Kopf. Theoretische Erwagungen konnen 
dazu fiihren, dafi eine auf das GuBstiick an Stelle 
des Kopfes gcsetzte Kokille keine Wirkung hat, 
da hier das Metali am langsten fliissig bleibt, nicht 
rulit, und da auBerdem die darunter liegenden 
zuerst erstarrenden Teile absaugen. Die Praxis

Abbildung- 30. Zylinder zu

Abbildung 29. 
Luftkompressorzylinder.

Abbildung 31. PreBplatto in GieBstellung.

Abbildung 32 a nnd 32 b. Zylinderdeckel zum Eiskompressor in GieBstellung.
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beweist jedenfalls das Gegenteil. Auf einen 
Luftkompręssorzylinder (Abbildung 29) wurde 
friiher ein milchtiger verlorener Kopf gestellt, 
der, wie die punktierte Linie zeigt, den g.mzen 
Flansch abdeckt. Der Erfolg war der, daB 
nicht seiten der grofie Kopflunker dennoch bis 
in den Flansch lierein ragte. Durch Verkleinern 
des Kopfes und Anlegen einer Ringkoldllo, wie 
die Abbildung ze ig t, erliielt man einen voll- 
koinmen dichten Flansch. Etwas anders liegt 
die Sache bei dem bereits eingangs erwahnten 
liydraulischen W einpressenzylinder (Abbild. 30). 
Hier wurde der Boden trotz des starken Steigers 
erst dicht, nachdem die Kokille eingelegt war. Die 
andere Kokille hat den Zweck, den dickwandigen 
Teil zu dichten, in den tiefe Nuten geschnitten 
werden.

Ein weiterer Fali der Lunkerbildung liegt 
bei Herstellung grofier Prefiplatten vor, die 
naturgemafi besonders dicht sein miissen. Die

Abbildung 31 stellt eine solche P latte dar. lian  
sieht, dafi die starken Rippen iiber der Prefi- 
flitche im wesentlichen die Porositilt der Platte  
verursachen. AuBer der P latte mufite auch die 
Rippe a besonders dicht sein, da sie die Bohrung 
fiir die W asserzuleitung aufnehmen mufite. Durch 
Unterlegen einer Anzahl radial angeordneter Ko
killen erliielt man eine yollkommen dichte Platte  
und einwandfreie Bohrung.

Ein altes Schmerzenskind sind die fiir Kalte- 
anlagen bestimmten Maschinenteile, besonders die 
Kompressordeckel, bei denen sowohl der Anschlufi- 
flanscli wie auch die zwischen den Stutzen ge
legenen Partien lockeres Materiał aufweisen. 
Hier konnte das Uebel behoben werden, wie 
aus Abbildung 32 a liervorgeht; die Kokille hat 
den langen und nicht einmal mit vollem Erfolg 
angebrachten verlorenen Kopf iiberfliissig ge
macht. Abbildung 32 b stellt das fertige Gufi- 
stiick dar. (SchluB folgt.)

Die Wirkung von Elekrrolyten auf die Zementabbindung.
Yon Priyatdozent Dr. Rol i  l a n d  in Stuttgart.

I—< s erschien mirvon gleichem wissenschaftlichem  
wie teclmischem Interesse, einen Vergleich 

zwischen dem Eisenportlamlzement und Portland
zement in Hinblick darauf anzustellen, wie sieli diese 
beiden liydraulischen Bindemittel zu bestimmten 
ZusJltzen zum Hydratationswasser, die das Ab- 
binden yerzogern oder beschleunigen, verhalten. 
Sind die Wirkungen dieser Zusiitze auf die Ab- 
bindungsgeschwindigkeit beider Zementarten die 
gleichen, so darf geschlossen werden, dafi auch 
ihre Konstitution sich ahnlich ist, und dafi auch 
ihre iibrigen Eigenschaften, die sie zu einem 
technisch wertvollen Bindemittel machen, die- 
selben sind.

W ie ich durch zahlreiche Yersuche erwiesen 
habe, gibt es eine Reihe yon Stoffen, meist 
S alze , also Elektrolyten, die beim Anriihren 
mit W asser, dem Portlandzement in geringer 
Menge zugesetzt, die Geschwindigkeit der Vor- 
giinge wahrend des sogenannten Abbindens teils 
im positiven, teils im negativen Sinne andern.* 
Di(! Chloride der Alkalien yerhalten sich in- 
diflferent, nur Kochsalz yerzogert, etwa von 
4 v. H. Losungen an, diese Reaktionsgeschwindig- 
keiten; Kalziumchlorid, das in geringer Menge 
yerzogernd wirkt, beśćhleunigt in konzentrierten 
Losungen von 9 v. H. an. Aluminiumchlorid 
besclileunigt, wilhrend Eisenchlorid yerzogert. 
Die lSslichen Sulfate, auch der Gips, yer
zogern.** Kaliumsulfat, an einem Raschbinder

* 1’. R o h l a n d :  „Der Portlandzem ent vom
physikaliach-chemischen Standdpunkt". Quandt und 
Handel 1903.

** B i i s i n g  und S c h u m a n n :  „Der Portland
zement und seine Anwendung im Bauwesen“.

gepriift, war in geringer Konzentration yon be- 
schleunigender, in sehr grofier erst yon ver- 
zogernder W irkung,* eine Ausnahme bildet 
auch das Aluminiumsulfat, das stark beschleu- 
nigt, und die A lau n e; bei diesen, z. B. beim 
Kali-Alaun, macht der eine der Komponenten, 
Ali (SOł )„  eine stark beschleunigende, der andere, 
K2SO4, eine verzogernde Bee.influssung geltend, 
so daB ais Gesamtwirkung eine yerminderte Be- 
schleunigung erscheint.

Die Karbonate der Alkalien wirken beschleu- 
nigend, Soda besclileunigt in geringer Konzen
tration bis 4 y. H. Losungen, in starkerer Kon
zentration bis zu 10 v. II. Losungen yerzogert 
es, in sehr starker besclileunigt es wiederum, 
infolge der hydrolytischen Abspaltung von Na- 
tronhydrat, das an und fiir sich besclileunigt.** 
BorsUure und Borax yerzogern in jeder Konzen
tration, ebenso die Chromatę, Kalidichromat, 
Cliromsaure, chromsaures Natron und Ammonium, 
ebenso die phosphorsauren Salze.***

Die Zusammensetzung des Zementes ist fiir 
den Grad der Wirksamkeit dieser Zusatze im 
iibrigen mafigebend. Quantitativ gestaltet sieli 
die Beziehung zwischen den zugesetzten Mengen 
und ihrer Wirkung so, dafi zwischen beiden an- 
genaherte Proportionalitat hęrrscht; fiir Zusatze

* P. R o h l a n d :  »Ueber die nydratation  des
Portlandzementes*. „Zeitschrift fur angew. Chemie“ 
1903, 3. Noyember, S. 1049.

** P . R o h l a n d :  >Ueber die Hydratation des
Portlandzem entes«. „Ztsclir. f. angew. Chemie" 1903,
3. Noyember, S. 1049 bis 1055; 190G, 23. Februar,
S. 327 bis 331.

*** „Tonindustrie-Zeitung“ 1906, 26. Mai, S. 949 
bis 950.
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in geringer und mittlerer Konzentration ist sie 
groBer ais fiir sehr starkę; bei Langsambindern 
ist ihre W irkung stiirker ais bei Raschbindern.

Bei gleichzeitiger Gegenwart von zwei be- 
schleunigenden Zusiltzen, z. B . Soda in geringer 
Konzentration und Aluniinimnchlorid, findet nicht 
nur eine Addition ihrer Wirkungen statt, son
dern sie gehen iiber die Sumniierung hinaus; 
bei gleichzeitiger Anwesenheit yon zwei ver- 
zogernden Zusiltzen, z. B. Borax nnd Kali- 
dicliromat, tritt uingekehrt eine gegenseitige 
SchwUchung ihrer W irkungen ein. W irkt der 
eine Zusatz, z. B. Soda, beschleunigend, der 
andere, z. B. Kalidichroinat, yerzogernd, so 
kann Kompensation bei Anwendung gleicher 
Meugen eintreten.

Die Ursachen dieses Yerhaltens sind in fol- 
gendem zu suchen: Der wasserfreie Zeinent ist 
losliclier ais der hydratisierte; wird nun irgend 
ein Zusatz gemacht, durch den die Losliclikeit 
des Zeinentanhydrids erlioht, die der hydrati- 
sierten erniedrigt wird, so tritt Beschleunigung 
der Reaktionsgeschwindigkeit ein; denn der 
wasserfreie Zement lost sich infolge dieses Zu- 
satzes schneller auf und hydratisiert sich. Der 
hydratisierte Zement ist nun aber in der ver- 
duńnten Losung des Anniachewassers so gut wie 
unloslich, die Losung ist rasch ubersiittigt, und 
ersterer scheidet sich im festen Zustand ab; die 
Losung kann von neuem wasserfreien Zement 
aufnehmen, und so fort. Daher riihrt die Be
schleunigung der Reaktionsgeschwindigkeit durch 
bestimmte Zusiitze. Wird dagegen ein Zusatz 
gemacht, durch den die Losliclikeit des wasser- 
freien Zementes erniedrigt, der hydratisierten 
erhoht wird, so tritt Verz6gerung der Abbin- 
dungsgeschwindigkeit ein; denn infolge dieses 
Zusatzes lost sich ersterer langsamer und in ge- 
ringerer Menge auf; dagegen ist der liydrati- 
sierte Zement in dem Anmachewasscr mit Zusatz 
loslicher ais in dem ohne Zusatz ; die Uebersiitti- 
gung der Losung erfolgt schwerer und die Al)- 
scbeidung des hydratisierten Zementes langsamer; 
daher riihrt die Verzogerung der Reaktions- 
gescli windigkeiten.

Loslichkeitsyermehrung des wasserfreien Ze
mentes und Beschleunigung der Yorgange wah
rend des Abbindens, seine Loslichkeitsyerminde- 
rung und Yerzogerung der letzteren stehen mit- 
einander in Parallelismus.

Die Frage, welcher Stoff oder welche Stoff- 
menge denn eigentlich an der Hydratation be- 
teiligt ist, ist dahin zu beantworten, daB das 
wahrend der Sinterung in eine feste Losung 
oder yielleicht Adsorptionsrerbindung mit der 
Kieselsaure, Tonerde, Eisenoxyd getretene Kal- 
ziumoxyd die Wasserbindung herbeifiihrt. Damit 
aber ist die Aufzahlung der Vorgiinge wahrend 
des Abbindens noch nicht erschopft; der hydrati
sierte Zement ist der Hydrolyse unterworfen;

diese muBte, worauf ich schon hingewiesenhabe,*  
einen fortwalirenden Zerfall des Jliirtels herbei- 
fiihren, doch wird die Hydrolysengeschwindigkeit 
immer kleiner und niihert sich schlieBlich dem 
Nullwerte. A is Ursache ist zu erkennen, daB 
auBer dem Ivalziumhydroxyd Kieselsaure, Eisen- 
oxydhydrat, Tonerdehydrat im Kolloidalzustand 
abgespalten und durch Elektrolytgegenwart, ver- 
niutlich durch das Kalziumhydroxyd, wahrend 
des Abbindens koaguliert werden. Diese koagu- 
lierten Stoffe bewirken, daB die Hydratation 
nicht plotzlich, wie etwa beim Aetzkalk, son
dern allmiihlich, selbst bei den Raschbindern, 
stattfindet; sie wirken wie Leim oder Kleister 
und verhindern ein weiteres Yordringen des 
W assers in das Innere des erhartenden Ze
mentes und auf diese W eise einen weiteren Hydro- 
lysationsvorgang. Sehr wahrscheinlich wird auch 
durch die oben erwilluiten Zusatze die Koagu- 
lationsgeschwindigkeit der abgespaltenen Kol- 
loidalstoffe geiindert, beschleunigt oder yerzogert.

Es schien nun von groBem Interesse, auch 
den E i s e n p o r t l a n d z e m e n t  mit dem Portland- 
zement in bezug auf sein Verhalten diesen Zu- 
siltzen gegeniiber zu vergleichen; denn solche 
Beobachtungen gewahren einen Einblick in die 
Vorgange wiilu'end des Abbindens und auch in 
die Konstitution des Zementes.

Das yorliegende Analysenmaterial, das zwar 
keine direkten Beweise, aber doch Andeutungen 
gibt, laflt erkennen, daB die Zusammensetzung 
des Eisenportlandzementes, wie sie durch die 
Analyse ermittelt wird, in seinen Hauptbestand- 
teilen im wesentlichen mit der des Portland- 
zementes iibereinstimmt. Der Gehalt an Kalk, 
Kieselsaure, Tonerde und Eisenoxyd betriigt

in diesem 58 bis 64,5 °/o, in jenem  54 bis 60 °/o 
n n -0  r 26,5 „ v „ 2 0  „ 25 „
» » 6 „ 14 „ .  „ 9 „ 15 „

Aber auch diese Zusatze, um das Resultat. 
yorweg zu  nehmen, ttben auf die Yorgange, 
die sich wahrend des Abbindens abspielen, die 
gleichen Wirkungen wie beim Portlandzement 
aus, und daraus ist der SchluB zu ziehen, daB 
die Konstitution beider Zementarten analog ist, 
und auch ihre iibrigen Eigenschaften sich decken. 
Die Yersuche wurden in genau derselben W eise  
wie beim Portlandzement ausgefiihrt; der zu 
den Yersuchon benutzte Eisenportlandzement 
stammte aus dem Zementwerk W etzlar.**

Die. Abbindezeit wurde in der vom Verein 
deutseher Eisenportlandzementwerke*** vorge- 
schlagenen W eise ermittelt, und zwar wurde

* „Stahl und Eisen'1 1908 Nr. 5 S. 156.
** Ich mochte nicht uuterlassen, auch an dieser 

Stelle dem Zementwerk W etzlar fiir Ueberlassung des- 
M aterials meinen besten Dank auszusprechen.

*** „Taschenbuch iiber die Erzeugung u n d  Yerwen
dung des Eisenportlandzementes". 1904. 2. Auflage.
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das Ende der Abbindezeit* fixiert; wenn man 
mit dem Fingernagel auf der Oberflache eines 
auf einer Glasplatte ausgebreiteten Zement- 
kuchens keinen Eindruek meJir erzielt, so gilt 
die Abbindezeit ais beendet.

Die nachstehende Zahlentafel ist wie folgt an
geordnet: in der ersten Kolumnę ist die Tem
peratur des verwendeten Zementes, in der 
zweiten die des W assers oder der Losung 
notiert; es folgt dann die angewendet?'Wasser- 
menge in Prozenten, die Bezeichnung der Zu
satze, die in geringen Mengen erfolgte, Z; 
mit & ist die Abbindezeit, in Minuten ausge- 
driickt, bezeichnet; sie stellt das Mittel mehrerer 
Beobachtungen dar.

Z a h l e n t a f e l  T.

Z a h l e n t a f e l  II.
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l C ‘ I. in % Z O

1. 16,2 16 23 0 10 '-U '
2. 16,2 16 23 N a s  COa 7'
3. 16,2 16 23 N a*  CO3 5'

Nach 420' 
noch kein 
Beginn d. 
Abbinde

4. 16,5 16 23 N a 2 B *  O 7 1 0  a q

5. 14 14 23 N a 2B *  O7 -j- 10 a q f;240' zeit.

6. 14 14 — fest — nach 240' 
Ende der

gelo-st
Abbinde
zeit.

7. 14,5 14 23 N a ,C 0 3 + bN a s B i O z - f "  1 0  a q

Die W irkungen der Zusatze auf die Ab- 
bindungsgeschwindigkeit wurden zunachst an 
einem Raschbinder gepriift.

W ie inan sieht, sind sie die gleiehen wie 
beim Portlandzement; Soda ist von beschleuni- 
gendem EinfluB, Borax von stark verzogei-ndem;

* In der letzten Zeit ist wieder die Aufmerksam- 
keit auf die Methoden der Bestimmung der Abbinde, 
zeit gelenkt worden („Tonindustrie-Zeitung" 30, 31 
1907). Der Vorschlag von G a r y ,  nach dem das Maxi- 
mum der Tem peratursteigerung ais Ende dor Abbinde
zeit angeaehen werden soli, erregt doch einige Be
denken. Ohne groBe YoraichtamaBregeln, die fiir 
technische Arbeiten zu umstandlich sind, diirften die 
Bestimmuugon auf diesem W ege haufig schwankend 
auafallen. W ahrend des Abbindens erfolgt eben eine 
ganze Iteiho yon Yorgiingen, dio oben erwahnt worden 
sind, wio Auflosung, Ausschoidung, Hydrolyso, Koagu- 
lation yon Stoffen, ferner yon solchen, die auf rein pbysi- 
kalischfr Basia beruhen, wie Adhasion und Kohasion, 
und es ist nicht zu erw arten, daB alle diese Yorgange, 
von denen manche, wie Auflosung, Hydrolyae, mit 
W armeabsorption yerbunden aind, auch mit dem Maxi- 
mum der Tem peratur ihr Ende erreichen. En emp
fiehlt aich Ticlmehr, mit Hilfe dea Yicatschen Appa- 
rates oder auf die oben angegebono einfacho Weise 
daa Ende der Abbindezeit zu bestimmen, da ea uber- 
haupt nur darauf ankommt, einen deutlich erkenn- 
baren und beąuem bestimmbaren Punkt wahrend des 
ganzen Erharlungsprozeaaea genau zu fisieren.

f  Bei Yersuch 5 w ar die Menge der zugeaetzien 
Soda annahernd halb so groB wie bei Yersuch 4.

i

OO
s<y
N

‘ c

tra3
SO

‘ l

O•r.
aj

In %

ZusUtzc

Z

•a °  5 
5 - 3
■ g « .s
-<iN

Beraer-

kungen

8. 17,5 17 23 0 2 5 ' Nach 14 ta- 
gigem La* 
nem an 
de Luft

9. 17,6 17,2 23 K .C n O r Nach 373’ 
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13. 17,0
i 17

23 N a  Cl 26' tration.

sind beide Substanzen zugleich in annahernd 
derselben Menge vorhanden, so tritt Kompen- 
sation ihrer Wirkungen ein; nur ganz wenig 
scheint der EinfluB des Borax zu iiberwiegen.

Geloste Stoffe miissen eine starkere Wirkung 
bei gleichem Zusatz ais feste oder sehr schwer 
losliche erzielen, wie das auch beim Portland
zement durch Yersuche mit gelijstem und festem  
Gips, Kalidichromat, Soda, I3orax, festem Blei- 
chromat von mir erwiesen worden ist.*

Auch beim Eisenportlandzement ist der Unter
schied in der Wirksamkeit des Borax seinem 
Aggregatzustande nach deutlich erkennbar; der 
geloste B orax ' iibt annahernd eine doppelt so 
starkę W irkung aus wie der feste nach den 
Versuchen 4 und 6; bei Anwendung von Soda 
wiirde wegen ihrer viel groBeren Loslichkeit die 
Differenz zwischen ihrer W irkung im festen und 
im gelosten Zustande weniger stark ais beim 
Borax hervortreten.

Wenn nach den Yersuchen 5 und 6 die W ir
kung des festen Borax groBer ais die des ge
losten erscheint, so liegt das daran, daB die 
Menge des zugesetzten Borax bei Versuch 5 re- 
lativ sehr gering ist.

D ieses yerschiedene Yerhalten der Zusatze 
im gelosten und festen Aggregatzustande hangt 
einmal mit den oben erwahnten Loslichkeitsver- 
haltnissen des wasserfreien und des hydrati- 
sierten Zementes zusammen; eine Aenderung 
der Loslichkeit wird v'on einem gelosten Stoff, 
wenn er auch nur in geringer Menge vorhanden 
ist, leicht hervorgerufen; der feste ist nur in- 
soweit wirksam, ais er wahrend der Abbindezeit 
in Losung gegangen ist. Ferner wird die Koagu- 
lationsgeschwindigkeit der Kolloidalstoffe durch 
geloste Stoffe leichter ais durch feste wahrend 
des Abbindens beeinfluBt, da jene mehr Be- 
ruhrungsflachen mit den Kolloidstoffen besitzen.

* „Der Portlandzem ent yom phys.-chem. Stand- 
punkt", Kapitol II. P. R o h l a n d :  >Einige Be-
merkungen zum Protokolle der 28. Hauptversammlung 
des Yereins deutacher Portlandzem ent-Fabrikantenc. 
„Tonindustrie-Ztg.“, 24. M arz'S . 493 bis 494.

2
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Nachdem der Raschbinder einige Zeit an der 
Luft gelagert hatte, wobei durch Aufnahme von 
Kohlensilure und Feuchtigkeit seine Abbindezeit 
auf 25 Minuten gestiegen war, wurden noch 
einige andere Zusittze gepriift (Zahlentafel II). 
Kalidichromat ist auch fiir den Eisenportland
zement ein starker Verz8gerer, wenn es auch in 
seiner W irkung hinter Borax zuriicksteht.. Viele 
schwefelsaure loslichc Salze sollen nach Bi i s i n g  
und S c h u m a n n *  den AbbindungsprozeB wesent- 
licli verlangsamen, indem sie beim Zusammen- 
treften mit Zement schwefelsauren Kalk bilden; 
die Ausnahmen dieser Regel, niimlich Aluminium- 
sulfat, Alaun, der danach vicl stilrker verzoeern  
sollte, ais er es in W irklichkeit tut, Kalium- 
sulfat in starker Konzentration, habe ich oben 
angegeben.

Auch beim Eisenportlandzement scheinen 
Ausnahmen yorhanden zu sein; Natriumsulfat in 
mittlerer Konzentration erweist sich ais indiffe- 
rent oder doch von ganz schwacher verzogern- 
der W irkung, mogliclierweise tritt dieser EinfluB 
bei groBer Konzentration stilrker auf. Kalzium- 
chlorid gehort zu den Zusiitzen, dereń positiver 
oder negativer EinfluB auf die Abbindungs- 
geschwindigkeit von der zugesetzten Menge ab- 
hangt. E. G an d l o t  hat das beim Portlaud- 
zement zuerst festgcstellt.** Kalziumchlorid ver- 
halt sieli dem Eisenportlandzement gegeniiber 
genau ebeuso; in geringer Konzentration ist es 
von verzijgernder W irkung, daher muB auch 
das Meerwasser, ais Anmacliewasser benutzt, 
x-etardierend wirken; denn die in ihm in geringer 
Konzentration enthaltenen Salze, Magnesium- 
chlorid und Sulfat, setzen sich mit dem im Ze
ment enthaltenen Kalżiumhydroxyd zu Kalzium
chlorid und Sulfat um, wodurcli eine verstilrkte 
Verzogerung lierrorgerufen wird, indem sich 
Termutlich ihre Wirkungen iiber die Summierung 
liinaus addieren.

Chlorkalzium in groBer Konzentration ist 
dagegen von stark beschleunigender Wirkung 
und iibertrifft in dieser Hinsicht noch Soda. Die 
Chloride der Alkalien, wie Natriumclilorid, ver- 
lialten sich in geringer Konzentration indifferent.

Z a h l e n t a f e l  III.
Zusammenstellung der untersućhten Substanzen; 
ein Pluszeiclien bedeutet die beschleunigende, ein 
Jlinuszeichen die yerzogernde "Wirkung, eine 0 die 

"Wirkungslosigkeit des Zusatzes.
Eisenportland- Porlland- 

zem ent zement
Na C l ...................................  0  0
Na2CC>3.............................. -f-
C aC U ...................................— - f  — +

(— in geringer, -)- in groBer Konzentration)
Nas SO4 ............................... 0  — —
K j Crj O ? .......................... — —
Nas B< O7 - j - 10 aq . . . — —

* a . a. O.
** „CIhem.-Ztg.“ 1891, 25. Juli, S. 200. Rep.

Die vorstehend genannten Substanzen sind 
Reprilsentanten ilirer Stoffklasse; es ist mit Sicher- 
lieit anzunehmen, daB die ihnen nahestehenden 
Stoffe, z. B. alle kohlensauren Salze, alle los- 
lichen Cliromate, Bor siiure und die anderen Borate 
sich wie diese verhalten werden. Ausnahmen sind 
imraerlun, wie bei den Sulfaten in bezug auf den 
Portlandzement, seiten.

Die quantitativen Yerhaltnisse entspreclien 
ebenfalls denen beim Portlandzement; zwischen 
der Konzentration des Zusatzes und seiner W ir
kung herrscht angenilherte Proportionalitilt, man 
kann sie im voraus ungefilhr bereclinen. Eine 
Beziehung zwischen dem Betrage der Geschwin- 
digkeiten, mit denen sich die einzelnen Yor- 
gilnge wiihrend des Abbindens vollziehen, und 
dem Zusatz driickt die Regel aus, daB in den 
Fiillen, in denen diese Geschwindigkeiten an und 
fiir sich schon einen kleinen W ert besitzen, der 
Zusatz, mogę er beschleunigen oder verzogern, 
eine groBere Wirkung erzielt, ais in denen, in 
welchen die Abbindezeit, d, klein ist.

Eine merkwiirdige Tatsache mogę noch am 
Schlusse in Erwilgung gezogen werden: Es ist 
schon friiher beobachtet worden, daB Hochofen- 
schlacken, namentlich kalkreiche, bei langsamer 
Abkiihlung zerfallen, dagegen rasch abgekiihlt 
hydraulische Funktionen erhalten. Auch zwei 
neuere Reiclispatente* bestatigen diese Be- 
obachtungcn; nach dem ersteren werden 1- bis 
2prozentige Alkalisalzlosutigen auf heiBfliissige 
Hochofenschlacke mit einem Kalkgehalt von 45 
bis 50 v. H., 5prozentige auf solche mit 40 bis 
45 v. H. Kalkgehalt unter Druck eingespritzt; 
nach dem andern wird ein mit staubformigem 
Kalk beladener Dampf- oder Luftstrom gegen den 
fliissigen Schlackenstrahl geblasen.

In allen drei Fiillen ist das Charakteristischę 
und W ichtige die rasche und plotzliche Abkiihlung 
der Hochofenschlacke, die dadurch noch nicht 
ntther untersuchte molekulare Veranderungen 
erfahrt.

Dieser Eigenschaft der Hochofenschlacke hat 
auch die Eisenportlandzement-Fabrikation Rech
nung getragen, indem sie auf die Granulation 
der Hochofenschlacken durch plotzliches Ab- 
schrecken mit kaltem W asser und dessen sorg- 
filltige Ausfiihrung groBen W ert legt.**

Zur Erklarung dieses Vorganges nahm 
Z u l k o ws k i * * *  an,  daB basische Kalksilikate 
bei sehr lioher Temperatur in Metasilikate iiber- 
gehen, welchen die hydraulischen Eigenschaften 
zukommen, die aber bei langsamem Abkiihlen 
sich ganz oder teilweise in die Orthoverbindun-

* 1S9 744 und 189 153.
„Der Eisenportlandzement". Taschenhandbuch 

iiber die Erzeugung und Yerwondung d e B  Eisenport- 
landzements 1904. 2. Auflage.

*** „Chem. I n d . \  24, 290, 1901. (Yergl. „Jabr- 
buch f. d. EisenhiittenweBen". II. Bd., S. 177 bis 188).
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gen zuriickverwandcln, ein Prozefi, der durch 
rasche Abkiihlung aber verhindert werden konne.

Indessen mufi diese Kalksilikat-Erhilrtungs- 
theorie wohl nun endgiiltig verlassen werden; 
nocli in letzter Zeit ist bestimmt festgestellt 
worden,* dafi nur zwei bestimmte, in stochio
metrischen Yerlialtnissen zusammengesetzte Yer
bindungen zwischen Kalk und Kieselsiiurc, nam
lich das einfache Metasilikat CaSiO^ mit dem 
Schmelzpimkt 1520 °, und das Orthosilikat 
Ca2 SiOj ,  in drei Formen a, (5, y, mit dem 
Schmelzpunkt 2080 °, aber keine basischen 
Kalksilikate existenzfahig sind.

Besonders wichtig ist die Feststellung, daB 
weder das Dikalziumtrisilikat, 2 Ca O, 3 SiOa, 
noch das Trikalziumsilikat, 3 CaO, S i 0 2, deren 
Bildung yielfach ais Erhartungsursache angesehen 
wurde, in der Reihe der Yerbindungen der beiden

* D a y  und S h o p h a r d .  „Tonindustrie-Ztg.“ 1906,
20. Oktobor, S. 1883 bis 1884.

Mitteilungen aus dem
Die Bestimmung von Wolfram, Chrom  

und Silizium im Chromwolframstahl.

In Nr. 28 dieser Zeitschrift hat G. v. K n o r r o  
eino Arbeit iiber die Wolframbestimmung im 
Stahl bei Gegenwart von Chrom m ittels Benzi- 
dinchlorhydrates verofIentlicht. Der vom Yer
fasser ompfohlene Gang fiir die praktische 
Durehfiihrung der Wolframbestimmung ist ziem- 
licli umstandlich und zeitraubend. Da das 
erbaltene Benzidinwolframat stets mehr odor 
weniger Chromoxyd beigem engt onthalt, mufi 
die nach dem Veraschen des Niedersclilages er- 
lialtene Wolframsiiuro nochmals mit Natrium- 
karbonat geschmolzen und in Wasser gelost 
worden, und erst nach dom Reduzieren der 
Ohromsaure kann dann die Wolfram saure mit 
Benzidin rein gefallt werden.

Nachstehend gebe ich eine yiel einfacliere 
und raschere Methode zur Bestimmung des 
Wolframs im Chromwolframstahl, die fiir die 
Praxis ganz genaue Resultate liefert. Ais Belog 
mogen folgendo Vorsuchsorgebnisse dienen:

Ein Gramm einer Chromwolframstahl-Probe 
Nr. 1 m it 18,04% Wolfram, 5,19% Chroni und
0,23 o/o Silizium wurde bei Łuftzutritt mit 60 ccm 
YOrdunnter Salzsaure (1:4) in der Warme be
handelt, bis eine weitere Einwirkung der Siiure 
nicht mehr erfolgte. Das dabei ausgeschiedene 
metallische Wolfram enthalt bekanntlich mehr 
oder weniger bedeutende Mengen Chromkarbide 
und Eisen beigemengt. Beim HinzufUgen yon
2 bis 3 ccm konzentr. Salpetersiiure (1,40) findet 
eine heftige Reaktion statt, wobei das Wolfram 
ais W  Os ausfiillt und siimtliches Eisen und 
Chroni in Losung geht. Naoh einigen Minuten

Bestandteile CaO und Si O,, bestehen konnen.* 
Bei der Zementfabrikation tritt eine Analogie 
mit dem Hartungsprozefi des S t a h l s  auf, auf 
die ich schon hingewiesen habe.** Wird bei 
letzterem die Temperatur bis auf 700 bis 800°  
gesteigert, so bleibt bei raschem Abschrecken 
auf Zimmertemperatur der groBte Teil des iiber- 
haupt yorhandenen Kohlenstoffs gelost, so daB 
die Hartung sehr kraftig geworden ist. Wird 
dagegen der Stahl langsam abgekiihlt, so dafi 
nur 0,27 vH. geloster Kohlenstoff vorhanden ist, 
so ist der Hartegrad ein viel geringerer. Die 
Rolle, die beim Hartungsprozefi des Stahls die 
sog. Hartungskohle spielt, scheint bei dem Er- 
lUlrtungsvorgang der Zemente auf den Kalk 
iibergegangen zu sein.

* P. R o h l a n d :  »Ueber die fKonstitution des
Portlandzem enteat. „Tonindustrie-Ztg.“ 1907, 9. Fe- 
bruar, S. 152 bis 153.

** P. R o h l a n d :  „Der Portlandzem ent nacli dem 
phys.-cliem. Standpunkt“. Abscbnitt V.

Eisenhuttenlaboratorium.
ist dio Reaktion zu Ende. Nach dem Verdiinnen  
m it Wasser liifit man absitzen, filtriert und 
w ascht den Nioderschlag mit verdiinnter Salzsaure 
(1:10) gut aus. Dio durch Veraschen des Nieder- 
schlages im Platintiegol erhaltene Wolframsaure 
ist von hellgelber Farbę, enthalt keine Spur 
von Chrom und S i l i z i u m ,  nur etwa ein Milli- 
gramm Eisonoxyd, was jedoch bei 18% Wolfram 
ganz aufier acht gelassen werdon kann. Es 
wurde 0,2284 g  W Os gofundon, was 18,12% ent
spricht. Boim Verdampfen des Filtrates zur 
Trockeno wurdon keine Spuren yon Wolfram  
mehr gefunden, aber das s a m 11 i c h e im Stahl 
yorbandene Silizium. Nach zweimaligem Yer- 
danipfon m it Salzsiiuro und\rerdiinnen mit warmem  
Wasser wurde dio ausgeschiedene Kiosolsiiure 
abfiltriert und gogluht. Dio gefundene Zahl 
(0,24% Si) stinunte m it dor durch Abdampfen 
mit Schwofelsiiure und Flufisaure gefundenen  
(0,23 % Si) uberein. Das Chrom wurde im Kiesel- 
saure-Filtrate auf folgende Weise bestimmt: 
Die heifie Losung wurde mit Ammoniak versetzt, 
aufgekocht, der Niedorschlag mit samtlichem Eisen 
und Chrom abfiltriert, mit heifiem Wasser gut 
ausgewaschen, in konzentrierter Salpetersiiure 
golost, 4 bis 5 g  Kaliumchlorat zugesetzt und bis 
zur entstehenden Kristallisation abgedampft, 
m it heifiem Wasser yerdiinnt, abgekiihlt und mit 
Merkuronitrat-Losung gefallt. Nach dem Absitzen 
des Niederschlages wurde filtriert, mit Wasser, 
dem einige Tropfen Merkuronitrat-Losung zuge
setzt waren, gut ausgewaschen und im Platin- 
tiegel yerascht. Gefunden wurden 0,0754 Chrom- 
oxyd, was 5,17% Chrom entspricht.

Ein Gramm Wolframstahl yon 6,44% Wolfram 
und 0,42% Siliziumgehalt wurde auf ahnliche
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W eise behandelt; der erhaltene Wolframnieder- 
schlag enthielt keine Spur Silizium und nur 
geringe Spuren Eisen. Im Filtrate wurden keine 
Spuren Wolfram, aber samtliches Silizium  
(0,41 °/o) gefunden. Ein weiterer Versuch mit 
dieser Wolframstahlprobe wurdo in folgender 
abgeiinderter Weise ausgefiihrt. Nach dem 
Oxydieren mit Salpetersiiure wurde die Losung 
samt Niederschlag in der Wiirme iiber Nacht 
stehen gelassen, dann mit Wasser yerdiinnt und 
abfiltriert. Der Wolframniederschlag enthielt 
keine Spur Kieselsiiure; im Filtrate wurde 0,41 °/o 
Silizium gefunden.

Es war nun interessant zu untersuehen, ob 
auch bei hoherem Siliziumgohalt samtliche

Bericht iiber in- und

Deutsche Patentanmeldungen.*
26. Noyember 1908. KI. 12 e, W  27 254. Yor

richtung zur Filterung bezw. Entstaubung yon Luft 
und anderen Gasen sowie von Diimpfen. Robert 
W inter, llannoyer, Arndstr. 21.

KI. 31 c, M 31 261. Yerfahron und Yorrichtung 
zur Herstellung yon Verbundmetallkorpern. John 
Ferreol Monnot, New York.

KI. 40 a, D 18 741. V orrichtung zum Absaugen 
yon Staub und Rauch durch zwei konachsial zuein- 
ander angeordneto ICamine. Emile Dor Delattre, 
Budel, Holland.

KI. 81 o, R  26 460. Knuppolyerladeyorrichtung. 
Rombacher lliittenwerko, Rombach, Lothr.

30. Noyember 1908. KI. 18 a, P 21 381. Yer
fahron zum Spoisen yon W inderhitzern mit yorgowarm- 
tem Geblilsewinde. Jos. Prćgardien, G. m. b. H., Coln.

KI. 21 h, St 12 539. Yerfahren zum SchweiBen 
mittels dos elektrischen Lichtbogens. Dr. StraBer, 
Charlotteńburg, K antstr. 34.

KI. 24 a, W  28 827. Rauchyerzohrende Feuerung 
mit in den Seitenwanden und der Feuerbrucke ein- 
gobauten, zur Dampf- und Luftzufiihruug sowio zur 
Absaugung der Gase aus dem yordoren Teil des 
Feuerraum es dienenden Kanalen. Judson Gustin Wall, 
New York.

KI. 24 h, E 13 146. Beschickungsvorrichtung fiir 
Kesselfcuerungen mit pendolnd aufgehangter Wurf- 
scliaufel. John H. Eickershotf, Crefeld, Corneliusstr. 37.

KI. 24 h, JI 34 149. Beschickungsvorrichtung fiir 
W anderrostfeuerungen m it je  einem Drehschieber zur 
Regelung der Brennstoffzufiihrung aus dem Brenn- 
stofftrichter und der Schicbthohe auf dem Rost. Ma- 
schinenbau-Anstalt Humboldt, K alk b. Coln.

KI. 31 b, Y 7627. Kernformmaschine mit langs- 
geteilter Kernbiichse und AusstoBkolben. Yereinigte 
Schmirgel- und M aschinen-Fabriken Akt.-Ges., yorin.
S. Oppenheim & Co. und Schlesinger & C o., Han- 
nover-Hainholz.

KI. 31 c, Y 7781. Y erfahren zur H erstellung yon 
Modellplatten. Yereinigte Schmirgel- und Maschinen- 
Fabriken, Akt.-Ges. yormals S. Oppenheim & Co. und 
Schlesinger & Co., Hannoyer-Hainholz.

KI. 35 b, B 48 920. Vorrichtung zum Aufnebmen 
und Fortschaffen aufrecht stehender Bleche. Ben-

* Die Anmeldungen liegen yon dem angegebenen 
Tage an wahrend zweier Monate fiir jederm ann zur 
Einsicht und Einspruchserhebung im Patentam te zu 
B e r l i n  aus.

Kieselsiiure im Filtrate bleibt. Da ich keine 
Wolframstahlprobe von iiber 0,5°/o Siliziumgehalt 
bekommen konnte, wurde folgender Yersuch 
ausgefiihrt: 0,5 g  des Chromwolframstahls Nr. 1 
wurde zusammon mit einem Grannn Tiegelstahl 
von 0,89 °/« Siliziumgehalt in 90 ccm verdiinnter 
Salzsauro in der Warnie golost (aber nicht ge- 
kocht), mit konzentrierter Salpetersiiure oxydiert, 
mit Wasser verdiinnt und filtriert. Im Filtrate 
wurde 0,00998 g Silizium gefunden, was mit dor 
berechneten Menge — 0,01005 g  (0,00115 g  des 
Wolframstahles und 0,0089 g  des Tiegelstahles, 
sehr gut ubereinstimmt.

Dr. S. Zinberg,
Chefchemlker der Putilow-W erkc in St. Petersburg.

auslandische Patente.
rather M aschinenfabrik, A k t.-G e s .,  Benrath bei 
Dusseldorf.

KI. 49 e, P  20 777. Stangenfallhamm er mit einer 
feststehenden und oiner yorstellbar gelagerten, gegen 
die Barstange anzudriickenden Antriebsrolle. Ernst 
Peters, Dusseldorf, Siidstr. 6.

G ebrauchsm usterein tragungen .

30. Noyember 1908. KI. 18 c, Nr. 356 757. An
ordnung fiir Gliihofen, bestohend aus durch ltippen- 
platten gebildeten seitlichen Durchzugskaniilen fiir die 
Sekundiirluft. Siegfried Barth, Diisseldorf-Obercassel, 
Brend’amourBtr. 43.

KI. 18c,  Nr. 356 943. GeschweiBter, schmiede- 
eiserner Gliihzyliiidor mit horizontal gowellten W an- 
dungen. Emil Theodor Lammino, Mulhoim a. Rh., 
Schonratherstr. 26.

KI. 24 f, Nr. 356 711. Fahrbare Yorfeuerung mit 
Kettenrost. Maschinonfabrik Badonia, yorm. Wm. Platz 
Solnie, A.-G., Weinheim.

KI. 31 c, Nr. 357 060. Transportable Biirsten- 
putz- und Schmirgelmaschine. Gust. Ostermann und 
H. Treude, Meppen.

KI. 49 b, Nr. 357 118. M etall-Kaltkreissage mit 
von der Blattebene wellenformig ausweichenden 
Zahnen. Gebr. Lennartz, Bulach.

Deutsche Reichspatente.

KI. 12 e, N r. 197 021, yom 16. Noyember 1906, 
Zusatz zu Nr. 184 038; yergl. „Stahl und E isen1'  1908 
Nr. 1 S. 24. R o b e r t  S c h e i b e i n L e i p z i g. y o r 
richtung zum  Abscheiden von flilssigen oder festen 
Teilen aus gasformigen Korpern.

Bereits im H auptpatent ist darauf hingowiesen, 
die Eigenbewegung dor zu reinigenden Gase zum 

Treiben des die Abscheidung 
der festen oder fliissigen Teile 
bewirkenden Flugelyentilators 
zu benutzen. Dies soli nach 
dem Zusatzpatent durch ein 
feststehendes System schrag 
yerlaufender Leitschaufeln oder 
Leitkanale a erfolgen, durch 
welche das zuflieBende Gas 

in kreisende Bewegung gebracht wird und bei seinem 
A ustritt aus den Kanalen a durch Druckwirkung auf 
die Flugel des Ventilators b oder durch Reibung am 
inneren Trommelumfang den Antrieb der Trommel 
bewirkt oder unterstiitzt.
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KI. 7 a, N r. 10512S, voin 16. August 1906. 
S o c i e t e  d ’ń t u d e s  p o u r  l a  E a b r i c a t i o n  des  
T u b e s  s a n s  S o u d u r e  (Br  e ve t s  e t  P r o c e d ć s  
L a m b e r t - C a r d o z o )  i n  P a r i s .  Yorschubvorrich
tung m it Differentialschraubengetriebe f i ir  WalzicerTce.

Dio Hohlwelle a, die m it dem umsteuerharen 
Antrieb b Yerbundon ist, endet in eine Scbraubon- 
m utter c, in der oino Gowimlespindol d gebt. Die 
Gewindcspindel triigt an ihrem • vorderen Endo don 
Dorn e fiir das holile W erkstiick f  odor einen ent- 
sprechenden Ila lte r fiir das massive W erkstiick. Durch 
die Muttor c und die Spindel d kann das W erkstiick 
Bchnell Torgeschoben und zuriickgezogen werden.

Zum langsamen Yorbewegen desselben wahrend 
des W alzens dient die untere yicrockigo Welle g, die 
von der oboren “Welle durch dio Zahnriider h und i  
angetrioben werden kann. k  ist eine ausriickbare 
Kupplung. Dio Drehbowogung dor unteren W elle 
wird durch Zahnriider l und m auf die Gewinde
spindel d und durch diese auf das W erkstiick iibor- 
tragen. Da diese Drehbowegung der der Hohlwelle a 
entgegengesetzt ist, so wirkt sie yerlangsamend auf 
don Yorschub dor Spindel d  und damit auch dos 
Workstiickes. Dio Yorschubvorrichtung ist fiir Walz- 
werke zum Strecken von rohrenformigon oder massiven 
Korpern bestimmt, bei wolchen dio sich frei um ihre 
Achse drehenden Arboitswalzen von rotierenden 
Scheiben im Kreiso geschwungen werden. Bei diesen 
W alzwerken wird das auf don Dorn oder auf den 
H alter fest aulgesteckte A rbeitsstuck wahrend des 
W alzens bestandig schraubenforinig vorbowogt. Die 
YorschubTorrichtung hat die bei andoren Maschinen 
vielfacli gelosto Aufgabe, das W erkstiick schnell der 
Arheitsstello zuzufiibren und dann langsam weiter- 
zuschieben. Dazu wird das fiir ahnliche Zwecke auch 
schon bekannte Difforentialschraubengotriebo benutzt, 
jedoch in einor eigenartigon Ausfiihrungsweise, welche 
den schnellon Yorschub des W erkstuckos ohne Drehung 
und den langsamon mit Drehung ermoglicht.

KI. 7 a , N r. 195514, vom 7. Juli 
1905. O t t o  l i r i e d e  i n  B e n r a t h  
bei D u s s e l d o r f .  Yerfahren und  
Yorrichtung zum  absatzweisen A us- 
icalzen ron Ilohlkorpern a u f D om en.

Durch zwei oder m ehr parallel 
zur W erkstuckachse gerichtete W al
zen a, die teils m it Rippen b, teils 
mit keilform igen oder sehrag ver- 
laufonden Flachen c yersehen B i n d ,  

wird in der Niihe des Endes der aus- 
zustreckenden Metallmasse zuerst
eine quer herumlaufende Rille ein- 
gearbeitet und dio so gebildete 
M aterialwelle dann in der Liings- 
richtung des W erkstiickes ausge- 
streckt.

KI. 1 8 a , N r. 195134, vom 6 . Marz 1907. A l l 
g e m e i n  e E l e k t r i c i t i i t s  - G e s e l l s c h a f t  i n  
B e r l i n .  Steuerung fi ir  elektrisch betriebene Trichter- 
drehicerke ton  Hochofen.

Die Steuerung w irkt selbsttatig ; der Drehwinkel 
kann beliebig geandert werden. E r laBt sich auch 
bei zweigeleisigen Aufziigen, dereń Geleise sich an 
der Gicht iiber eine Weiche yereinigen, anwenden.

a

c

Die A b b ild u n g  zeigt fiir einen Trichtor mit 
einer Ausschiittstelle oine Ausfiihrungsform der Er- 
findung, w e lc h e  B olbstverstiind lich  a u c h  bei zwei- 
geloisigon Aufziigen a n w e n d b a r  ist, deron Geleise sich 
an dor Gicht iib e r  eine W eiche vereinigen. a ist der 
den Schiitttrichter antreibende Elektroinotor m it der 
Feldwicklung b, c ein foster Vorsohaltwiderstand und 
d ein Stromschiitz, an dessen Stelle auch ein Selbst- 
anlasser treton konnte. e ist der zur Begrenznng des 
Drehwinkels dienende Grenzschalter, welchor ais 
W alzenanlasser mit den feststehenden Kontaktfingern f  
bis fu. und den b e w e g lic h e n , verschieden langen und 
untereinanderleitend YerbundenenStromschluBstiicken <7 

bis gio ausgebildet ist. Die 
Schaltwalzc wird vom Schutt- 
trichter oder vom Motor odor 
von einem Yorgolege aus bei- 
spielsweiso mittels Kotte und 
K ettenrades angetrioben. Das 
Kottenrad sitzt jedoch nicht 
u n m itte lb a r  a u f  dor Schalt- 
w alze , so n d e rn  es ist eine elok- 
tromagnetisch gesteuerte Kupp
lung h dazwischen gelegt. Im 

entkuppelten Zustande wird die Schaltwalze durch 
eine Riickschnellfeder oder durch ein Gewicht in 
dio in der Abbildung dargestellte Nullage zuriick- 
gebracht. Dio Kontaktfinger fi bis fio sind m it 
den Kontakten ti bis »io eines Einstellschalters k  ver- 
bundon. I ist ein Druckknopf odor ahnlich aus- 
gebildeter Schalter, wolchor jedesmal beim Aus- 
schalton eines Gichtwagens kurzzeitig botiitigt wird. 
Parallel hierzu liegt ein Schiitz m m it Yorschalt- 
widerstand n.

Durch don auf dem Geleise o ankommonden 
Gichtwagcn wird dor Druckknopf l und dadurch

%—h

7̂0
k/70

ein Steuerstrom kreis geschlossen, der die elektro- 
magnetische Kupplung h und das Hauptschiitz d 
schlieBt. Der Jlo tor a setzt sich in Bewegung und 
dreht den Schiitttrichter und die W alze des Grenz- 
schalters e. Nach Drehung eines bestimmten, von der 
Lange des benutzten StromschluBstiickes abhśingenden 
W inkels tritt selbsttatig Unterbrechuug des Steuer- 
stromes ein. — Schiitz d fallt ab und iiffnet den Motor- 
stromkreis, so daB der Motor stehen bleibt. Die 
magnetische Kupplung h wird ausgeruckt, die Walze 
des Grenzschalters c schwingt in die Nullage zuriick 
nnd die Anfanglage ist wieder hergestellt.

Die Patentscbrift sieht noch eine Ausfiihrungs- 
form diesor Steuerung fiir zweigeleisige Aufzuge mit 
zwei Ausschuttstellen am Schiitttrichter vor.
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KI. 2 4 f, N r. 197 287, yom 17. Marz 1907. P a u l  
E n g e l  h a r d t  und H a n s  W  e i s o i n T e g e 1 bei 
B e r l i n .  Schwenkbare St.au- und Abstreifplatte fiir  
die Brennstoffruckstiinde an einem Kettenrost, die 
gegen die Beriihrung m it der RostfUiclie gesichert ist.

Dio Abstreif- 
platte a am hin- 
teron Endo des 
Rostes ist mit 

herabhan- 
genden P latte b 
s ta rr yerbunden, 
beide schwingen 
um dio "Welle c. 
Dio untere Lage 
des Abstreifers a 
wird durch einen 
Anschlag d be- 
stim m t,gegen den 
sich die P latte b 
legt. Die losen 
Schlacken schie- 

ben sich iiber den A bstreifer «, wiibrend die festge- 
brannten Schlackenstiicke den A bstreifer anheben, und 
losen sich beim Umlauf des Rostes um das hintere 
K ettenrad vom Rosto ab.

eine an einen der drei Pbasenleiter angeschlosscn ist. 
Zwei der Elektroden a und b sind wagerecht auf der 
Soliło des Ofens und parallel zueinander befestigt, 
wahrend die dritte c beweglich und in der senkrechten 
Mittelebene zwischen den beiden festen Elektroden 
angeordnet ist. Der Ofen laBt sich sowohl durch 
reine W iderstandslioizung, ais auch durch gemischte 
W iderstands- und Lichtbogenheizung betreiben.

K l. 2 4 e ,  N r. 
197480, yom
11. Januar 1907. 
G a s m o t o r o n - 

F a b r i k  D e u t z  
i n K o l n - D  o u tz. 
Gaserzeuger mit 
mehreren, in sei
nem In n e m  uber- 
einander ange
ordnet en dachfór- 
m igin Rinnen.

Die Luftzufuh- 
rung soli dadurch 
yergleichmiiBigt 

werden, daB die 
ubereinander lie-

genden dachformigen Zufuhrungsrinnen o nicht wie 
bisher in derselben Richtung, sondern yersetzt zu
einander angeordnet sind.

K l. 21 li, N r. 197 524, yom 25. Miirz 1906. F. O.
S c h n e 11 e i n A a c h e n .  Yerfahren zu r  elektro- 
metallurgischen Verarbtitung von Stoffen unter Yer
wendung schmelzflussiger Leiter ais Ileizstrom trager.

Das einor allgemeineren Yerwendung fahige Y er
fahren ist beispielsweise bei der V erarbeitung yon 
Roheisen zu Stahl erliiutert.

Das fliissige (Rob-) Eisen wird entweder unmittel- 
bar aus dem Hochofen oder bosonderen Einschmelz- 
ofen in einen feuerfesten Behalter geleitet. Dieser 
B ehalter ist mit einem Pole der Strom ąuelle yer
bunden, dio in bekannter "Weise zur Erhitzung und 
Yorbebandlung des Schmelzgutcs (Einschmelzen yon 
Rohstoffen, Zuschlagen usw.) mitbeuutzt werden kann. 
Aus diesem Behiilter flieBt das Schmelzgut in Form 
eines glutfliissigen Stranges iu einen darunter befind
lichen zweiten Behalter, der mit dem anderen Pole 
der Stromąuelle yerbunden ist, so daB der Strom 
seinen W eg durch den freifallenden Strahl fliissigen 
Metalls nfinmt. Beim Auftreffen auf das im unteren 
B ehalter befindliche Gut, z. B. eine dem Metallbade 
aufgelagerte Schlackenschicht, tritt eine noch starkere 
W iderstandserhohung an dieser Stelle auf, die zu 
dauernder, iiuBerst intenniyer Lichtbogenbildung be
nutzt werden kann.

Die zur Herstellung bestim m ter Stahlsorten notigen 
Zusclilage, Eisenschrott, Erze usw., werden, soweit 
sie nicht bereits dem oberen Behiilter zugesetzt wurden,

auf das untere Metallbad aufgegeben und durch die 
strablende W arnio des fliissigon Iloizkorpers (Licht
bogens) und Beriihrung m it dem hocherhiizten Bade 
auf dio Reaktionstem peratnr gebracht. Zur Behandlung 
des glutfliissigen Strahles wahrend dos freien Falles, 
namentlich im Augenblick seines Auftreilens, und dor 
durch ihn aufgewiihlten Badoberflacho konnen jo nacb 
Bedarf Luft, Dampf oder Gase in dio Roaktionszono 
eingofiihrt werden.

Durcb bestiindige oder periodische Entnahmo des 
fliissigen Gutes aus dem unteren und Zuriickfiihrung 
in den oberen Behiilter — beispielsweise durch In- 
jektion yon Luft, Dampf oder Gas in eine geschlossono 
Riickleitung — kann das Schmelzgut die Freifall- 
strecke boliebig oft durchlaufen; auf diese Weiso liiBt 
sich das Yerfahren auch im gesehlossenen ICreislauf 
pollos nach dom Transformatorprinzip ausfiihren. Auch 
konnen mehrere Heizstrecken neben- oder hinterein- 
ander geschaltet oder m ehrphasig yerkottet werden.

Kl. 21 h , N r. 197 764, yom 11. Januar 1900. 
S o e i e t a  I t a l i a  n a  d e i  F o r  n i  E l e t t r i c i  und 
A r t u r o  P a o l o n i  i n  R o m .  Elektrischer Drei- 
phasenstromofen, insbesondere f i ir  die Herstellung  
fon K alzium karbid.

Der auch zur Gewinnung von Eisen und Stahl 
dienende Ofen besitzt drei Elektroden, yon denen jo

K l. 21 li, N r. 197 525, yom 16. September 1906. 
A l f r e d  S c h a t z m a n n  i n  S c h a f f l i a u s e n  (Sehweiz). 
Elektrischer Reduktions- und Schmelzofen.

Im Boden des Schmelzraumes b des Seliacht- 
ofons a sind yier sonkrechte, nach unten sich ver-

engende Sammelriiu- 
me c yorgesehen, die 
durch wagereclite K a
nale d m it iiuBeren 
Sammelritumen e yer
bunden sind. Letztere 
sind mit Abstichen f  
yersehen und nehmen 

die yerschiobbaron 
E lektroden^ auf, durch 
dio der Strom zu- und 
abgeleitet wird. Der 
Strom durchliiuft dio 
schmelzfliissige Masse 
(Metali) h und geht 
unter erheblicherW iir- 

moentwicklung durch dio auf der Masso h  ruhende, 
ais .W iderstand wirkende Schlackenschichte i. Die 
Beschickung dos Ofens m it Erz, Kohle und Zuschlagen 
erfolgt in iiblichor Weise.
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Aus Fachvereinen.
Verein fiir die bergbaulichen Interessen 

im Oberbergamtsbezirk Dortmund.
Am 20. Noyember 1858 wurde die Griindung des 

Yereins beschlosBen und am 17. Dezember desselben 
Jah res die Konstituierung Yollzogen. Der Yerein hatte 
die Abaicht, den Tag seines 50 j i i h r i g e n  B e s t e l i e n s  
festlich zu begehen, nahm aber m it Riickaicht auf dio 
durch das Ungluck aufZećhe Radbod yerursachto allge- 
meine Trauer und alB Zeichen seiner besonderen Tcil- 
nahmo von einor Jubiiaum sfeier Abstand. Dagegen fand 
am 21. y. M. eine auflerordentliehe Generalyersammlang 
des Yereins statt, in welcher der 1. Vorsitzende, Berg- 
ra t K l e i n e ,  in warmen “Worten der Teilnabmo an 
dem schweren Ungluck sowie dem Schicksalo der Yer- 
ungliickten und ihrer Hinterbliebenen Ausdruck gab. 
In dor Versammlung wurdo oinstimmig die Stiftung 
eines Fonds von 100 000 J t  besclilossen, aus dem iiber 
das MaB der gesetzlichen Unterstiitzungen hinaus bei 
Unglucksfiillen auf Zechcn des Bezirkes, dic eine be
sondere H ilfeleistung fiir die Betroffenen oder ihro 
Hinterbliebenen erfordern, Mittel bewilligt worden 
sollon; insbesondere sollen Einzelunfalle, bei denen 
die allgemeine Opferwilligkeit nicht hervorzutretcn 
pflegt, Beriicksichtigung finden.

Ferner wurde die Sicherstellung der bestehenden, 
aber nicht lobensfilbigen Kaasen des Yorbandes teeh-

niseber Grubenboainten einstimmig beschlosBen und 
zu diesom Zwecke dio Summo von 400 000 J6 bc- 
willigt. Daven sollen der Grubenbeamten-Pensions- 
kasso 300 000 J i  und der Grubenbeamten-W itwen- und 
W aisenkasse 100 000 J l uberwieson werden. Nachdom 
Oberbotriobsfiihrer Z e n t g r a f  den Dank des Yer- 
bandes technischer Grubenbeamten ausgesprochen hatte, 
scbloB dor Yorsitzende die Sitzung.

Aus AnlaB des Jubilaum s lieBen der „ Y e r o i n  
d e u t s e h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e "  und dio „ N o r d -  
w e s t l i c h e  G r u p p e  d e s  Y e r e i n s  d e u t s e h e r  
E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e l l e r "  dem Yorein 
ihro Glilckwunsche uberm itteln und zur Erinnerung 
bildlicho Darstellungen ilborreichen.

Iron and Steel Institute.
Der Yoretand hat dio goldene B o s s o m e r - M e -  

d a i l l e  dem heryorragenden franzosiachen Metallurgen, 
Hrn. A l o x a n d r o  P o u r c e l ,  yerliehen.

An Stello dos Ycrstorbenen Urn. Bennett H .Brougli 
wurdo der bisherige Sekretar dor „Institution of Elec- 
trical EngineerB11, lir . G. C. L l o y d ,  der bereits von 
1900 bis 1904 ais Asaiatent des Hrn. Brough tatig  
war, zum Geschaftsfiibrer des „Iron and Steel Insti- 
tu te" ernannt. Die Stellung dos Asaistenten wurdo 
Hrn. L. P . S i d n e y  ubertragen.

Referate und kleinere Mitteilungen.

Einigos yom Girodofeu.
D er Ofenkorper des Girodofens wird aus Stablblecben 

zuBammengebaut,die eine "Wanno yon rundem oder reclit- 
eckigcm Querschnitt bilden. Die feuerfeato Ausmaue- 
rung des Ofenraumes besteht aus Magnesit oder Dolomit.
Eine Einsatz- und Arbeitstiir sowie eine 
AusguBrinne aind in den Wtinden an- 
gebraeht. Zum AusgieBen der fertigen 
Charge wird der Ofen gekippt, der zu 
diesem Zwecke auf Rollen gelagert ist.
E in Gewolbe aus Silikatsteinen deckt den 
Ofenraum ab (yorgl. Abbildung 1).

Der Schinelzraum hat oine kreis- 
forniigo oder recliteckige Form , in 
welchem die Badhohe etwa 25 bis 30 cm 
oder mehr, wenn notig, erreicht. Ueber 
dem Bado sind eine oder mehrere Elek- 
troden gleicher 1’olaritiit angeordnet; in 
dem feuerfoaten Herd des Ofens aind, 
gleichmiiBig uber die ganze Flachę yer
teilt, AnschluBkorper aus weichem Stahl 
eingebaut (vergl. Abbild. 2 und 3). Der 
init dem Metallbade unm ittelbar in Be
ruhrung befindliche obere Teil der An- 
schluBstiicko schmilzt auf eine gewisse 
Liinge ab , die aber 5 bia 10 cm nicht 
uberachreitet. Um die Lange dea ab- 
achmelzenden Teilea herabzumindern und 
um auch die Lebenadauer der feuer- 
festen Auskleidung des unteren Ofens 
moglichst zu yerlangern, hat man den 
untersten Teil der AnschlnBkorper, der 
aus dem Ofenkorper herausrag t, mit 
W assorkiihlnng verBehen. Die hierfur 
yorgesehene Hohlung ist etwa 150 mm 
tief. An diesem vorspringenden Teil der 
AnechluBstucke iat gleichzeitig die Strom- Abbildung 1. Girod-Ofen (1,5 bl» 2 t Einsatz, 300 CT.) im Betriebe
abfuhrung angebracht. Den friiher ge- der Firm a Oehier & Cie. in Aarau: AbgieBen in kleine rfannen .

iiuBerten Zweifeln* an der H altbarkeit dieser Aus- 
BchluBkorper kann die Tatsache entgegengestellt wer-

* Yergl. die Angaben von E i c h b o f f  und N e u -  
m a n n , „Stahl und Ei8en“ 1907 Nr. 27 S. 957 bezw. 1908 
Nr. 34 S. 1208.
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* Es muB hier festgestellt werden, dafi im Ge- 
gensatz zu den Angaben von N e  u m a n n  in dieser 
Zeitschrift (1908 Nr. 84 S. 121S) das Einschmelzen 
fester Einsatze sehr ruhig und ohne merkliche Strom - 
stoBe yor sich geht.

zu irgendwelchen Betriebsstorungen An- 
laB gegeben haben. Entsprcchend der 
GroBe des Ofens befinden sich iiber dem 
Badc oine oder mehrere Elektroden. 
Diese sind aber, gleicbgultig wie groB 
ihre Anzahl is t, parallel geschaltet und 
m it derselben Mascbinenklemme yorbun- 
den, die andere Klemme steht mit don 
metallischen AnschluBkorpcrn in Yer- 
bindung.

Der Girodofen gehort zu den L i c h t - 
b o g o n o f e n ,  aber er arboitet zu gleicher 
Zeit teilweisc ais 'Widerstandsofen in
folge DurchflieBens des Stroms durch die 
metallische Besehiekung. Dieses Arboi- 

s/./s.f.jy ten a' s W iderstandsofen spielt eine auBer- 
ordcntlicli wichtige Rolle zu Beginn des 
Einschmelzens einer kalten Besehiekung, 
bestehend aus Schrott, Drehspanen und 
Rohoisen. Der elektrische Strom geht 

dann durch die ganze Masse der Besehiekung, und fast 
die ganze Spannungsdifforenz an don Ofenklommon wird 
durch den groBenW iderstand der Besehiekung und durch 
zahlreicke kleine Bogenbildungen, die zwischen den 
benachbarten M etallteilchen entstehen, aufgenommen. 
Erhitzung und Schmelzung beginnen sofort und zeigen 
sich in der ganzen Besehiekung auf einmal. Das Ein
schmelzen Yollzieht sich auf die W eise sehr glatt und 
bildet einen ausgesprochenon Yorzug des Girodofens. * 

AYie alle Lichtbogenofen eignet sich dieser Ofen 
Yorziiglich zum Raffinieren des Metalls, or bietet aber 
infolge Beiner Einfachheit yerschiedene Y orteile: er
gestattet mit Leichtigkeit die B e l b s t t a t i g o  Regelung
des Lichtbogens dadurch, daB nur e i n Lichtbogen im
Stromkreis zu regulieren ist. Bei einem Ofen mit
mehreren Elektroden sind alle parallel geschaltet und 
jede ist fiir sich regulierbar. Die niedrige Spannung, 
mit weicher der Ofen arboitet (etwa 60 Yolt) m acht

es leicht, eino gute 
Isolierung der Zulei- 
tungen und aller vom 
Strom durchflosBenen 
Teile oder solcher, dio 
leicht Spannung erhal
ten konnen, yorzuneh- 
men. Damit ist gleich- 
zeitig eine yollkom- 
meno Sicherheit ge
geben fiir die am Ofen 
standig arbeitenden 
Leute. Diese Yorteile, 
die fiir einen indu- 
striellen Ofen nicht zu 
untersebatzen sind, 

sf.o.css. wiegen reichlich den
N achteil des hoheren 
Kupfergowichte8 der 
Zuleitungen auf. Man
kann den Ofen be-
liebig m it Gleichstrom 
oder W echselstrom a r
beiten lassen; im letz

teren Falle ist es notig, m it einem cos. ep yon min- 
destens 0,8 zu reebnen.

Da die Betriebsspannung des Ofens eine sehr
Abbild. 3. niedrige ist, so kann die D nrchtrittstelle der Elektrodo 

oder der Elektroden im Ofengewolbe so klein be-
8 bu 1 2  t- me89en werden, daB praktisch keine Luft in den Ofen 
Glrod-Ofen eindringen kann. Auch bei Yorhandonsein m ehrerer 

fiir Elektroden ist ohne Schwierigkeit dieser Yorteil aus-

Abbildung 2.

2 t-G irod -O fen  

fQr 300 KW.

don, daB die gleicbon AnscliluBkórpor seit zwei Jahren 
an dom Ofen in Ugino, d. h. seit seiner Inbetrieb- 
nakm e, in Gebrauch geblieben aind und daB sie nio
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nutzbar, da ja  diese Elektroden allo von gleieher 
P olaritat Bind.

Mit der Tiefe des Stahlbados kann man mit 
Leiclitigkoit iiber 30 cm hinausgehen, sogar bis 75 cm 
und mehr, wie bei dem Tulbot-Ofon. In  diesem 
Falle spielt die Erhitzung durch W iderstand bei dom 
DurchfluB des Stromes durch die Masse eine groBero 
Rollo und die Metallmasse erhitzt sich gleichmilBig in 
ihrer ganzen Tiefe.

Dor elektrische Ofon gostattet die Herstellung 
von Stahl jeder Zusammensetzung; er umfaBt kurz 
gesagt in der YerBchiedenartigkeit seiner Erzeugniaae 
dio Erzeugungsmoglichkoiten des Martinofons und des 
Tiegels. Die qualitative Ueberlegenlieit des Elektro- 
stahls ist einmal Beiner hoheren Reinheit und Homo- 
genitiit zuzuschroiben, anderseits aber der Mogiichkeit, 
den Stahl froi yon absorbierton Gasen herstellen zu 
konnen, da die Sclimelzarbeit sich, vor der atmo- 
aphiirischen Luft geschiitzt, iu einem giinziich ge- 
schlossenen Ofen, der untor standigom Ueberdruck 
stolit, yollzieht. Die sehr hohon Temperaturen*, die 
sich im Eloktroofon erreichcn lassen, miissen gleicher- 
maBen ais ein w ichtiger F ak to r, wenn nicht der 
wichtigste, bei der Behandlung yon Stahl in dieser 
O fenart bozeichnet werden. Sie gestatton z. B. dio 
Anwendung einer liochbasischen Schlacke und lassen 
die Reaktionen m it auBerordentlicher Lcbhaftigkcit 
sich yollziehen. Insbesondere findet hierdurch die 
Mogiichkeit einor sohr weitgehenden Entschwefelung 
und Entphosphorung ihre Erklarung. Im Girodofen 
in Ugine werden Stahle jeder Zusammensetzung aus 
einem Schrott beliebiger Herkunft und zum Teil 
schlochtester Beschaffenheit hergestellt.

Bei der Durcbfiihrung des Yerfahrens wird das 
Schmelzbad durch geniigende Zusatze yon Eisenerz 
so lange raffiniert, bis ein ganz weichea Materiał er
halten ist (h o c h ste n s  0,05 °/o C, 0,05 °/o Mn). Is t dies 
durch die W irkung aufeinanderfolgender oxydierender 
Schlacken erreicht, so werden die letzteren durch 
hochkalkhaltige ersetzt, die sehr schnell eine yollige 
Entphosphorung bewirken und gleichzeitig die Ab- 
schoidung des Schwefels befordern. Das so erhaltene 
ganz weiclie und gereinigte Materiał wird dann in 
entsprecliender W eise fertiggemacht, d. h. einerseita 
deaoxydiert, anderseits mit den entsprechenden Zu- 
siitzon (Ferrosilizium, Silicospiegel, Ferrochrom, Ferro- 
wolfram, Nickel uaw.) yersehen, um einen Stahl yon 
der gewunschten Beachaffenheit zu erhalten. IinY cr- 
lauf dea. ganzen Verfahren8 und besonders im letzten 
Stadium desselben yollzieht sich die Entschwefelung. 
Auf diese A rt werden in Ugine seit etwa drei Jahren 
in oinem Ofen yon 1800 kg Einsatz S ta h le  yerB chie- 
denater Zusammensetzung hergestellt. Diese Betriebs
zeit hat gezeigt, daB der Ofen sowohl in elektro- 
therm iseber wie auch metallurgiBclier Bezichung ein- 
wandfrei arbeitet.

Der Stromyerbrauch f. d. Tonne Stahl stellt sich 
auf 800 bis 900 KW.-Stunden an den Ofenklemmen 
(Leistung entsprechend dem Spannungsabfail zwischen 
dem oberen Teil der Elektrode und dem unteren Teil 
der AnschluBkorper). Man kann also bei Annahme 
eines Yerlustes yon 10 o/o in den Zuleitungen mit 
einem Yerbrauch yon rund 1000 KW.-Stunden an der

* H ierdurch wird eine fruhere Behauptung E i -  
l e n d e r a  („Stahl und Eisen" 1907 Nr. 3 S. 86), die auch 
N e  u m a n n  in aeinen Ausfiihrungen (a. g. O. S. 1208) 
anfuhrt, richtig gesteilt. In  der eraten BetriebBzeit des 
Girodofens w ar man m it der metallurgisclien Yer- 
arbeitung des Stahles noch nicht so yertraut. n a tte  
man zuerat den Stahl ao heiB yergossen, daB die Ko
killen auBerordentlich schnell abnutzten, so yerfiel 
man zur Abhiife in das Gegenteil, den Stahl so kalt 
wie moglich abzugieBen. Je tz t sind natiirlich alle 
diese kleinen anfanglichen Fehler behoben.

Primardynam o rechnen, wobei man berucksichtigen 
muB, daB es sich um einen sehr reinen und hoch- 
wertigen Stahl handelt, der aus gewohnlichen Eisen- 
und Stahlabfiillen und unsortiertem Roheisen yon aohr 
billigem Preis hergestellt wird.

H andelt es sich um das einfache Einschmolzen 
einor Charge, dereń Zusammensetzung der des im 
Tiegelyerfahren angewandton Einsatzm aterials gloich- 
kommt, b o  schwankt der Stromyerbrauch zwischen 
650 und 750 KW .-Stunden, aber dabei w ird dio E r
sparnis an Strom wieder wettgem acht durch den 
hoheren W ert des Einsatzmaterials. Die Zusammen
setzung dos Fertigstahles B p i o l t  eine gleich wichtige 
Rollo boziiglich dea fiir eino Tonne autzuwendonden 
Stromyorbrauches. Diose Stromyerbrauchszahlen sind 
die Betriebszahlen, dio bei dem Ofen in Ugine er
halten worden sind (1800 kg Einsatz, 275 KW.). 
Bei Oefen groBerer Leistung und hohoron Einsatz- 
gewichtes stellt sich der Verbrauch an Kilowatt- 
stundon f. d. Tonne geschmolzenen und gefrischten 
Stahles erfahrungsgemiiB erheblich niedriger.

Bei Einsatz yon f l i i S B i g e m  Stahl yom Konvorter 
oder Martinofon wird man bei gleicber OfongroBe 
mit nur 250 bia 350 KW.-Stunden f. d. Tonne Stahl 
zu rechnen haben, jo nach der OfengroBe und der 
gewunschten Beschaffenheit des Fertigerzeugnisses. 
Ueber dio Aufwondungen fiir den Y erbrauch an 
Elektroden findet man in den nachstehenden Auf- 
stellungen dio notigon Angaben. Fiir den Betrieb 
eines Ofena yon 3 t sind ein Schmolzor, ein n ilfa -  
sclimelzer und ein Jungę notwendig.

S c h m e l z k o a t e n .  Bei kaltem Einsatz (Schrott, 
D rehspane, Roheisen) und yollstandiger Rafiination, 
um einen hochwertigen Stahl zu erhalten, muB man 
mit folgenden durchscbnittlichon Schmelzkosten fiir 
1 t  Stahl bei Anwendung eines 2 t-Girodofens rechnen:

100 kg Kalk, 100 kg Eisenerz, Zu- M
satz an yersch. Legierungen . . rd. 3,00 bis 3,40

E le k tro d e n .......................................  . rd. 4,00 bis 5,00
L ó b n o ................................................rd. 4,80
Instandhaltung des Ofens, Abnutzung

der Geriite usw...........................rd. 12,00
Stromyerbrauch 1000 KW .-Stunden ^stromprpla)'

W enn man die einfacho Schmelzung einer Charge 
yon ziemlich bestimmter Zusammensetzung ohne 
Rafiination ausfuhren will, so yerringern sich die 
Kosten erheblich. Man kann dann ungefahr rechnen

K alk und S ch m elzm itte l.................  1 ,0 0 ^
E le k tro d e n ...........................................  3,20 „
L o h n c ....................................................  3,20 „
Instandhaltung dea Ofens, Abnutzung

der Geriite usw..............................  9,60 „
Stromyerbrauch rd. 750 KW.-Stdn. strompreto)*

Fiir die Raffination einer f 1 ii s s i g e n Stablcharge 
yom K onyerter oder Martinofen yerringern Bicb die
yerschiedenen Kosten a u f : Jl

40 kg Kalk, Z u s a t z e ......................2,20 bis 2,60
E le k tro d e n .............................. .... 1,60
L o b n e ....................................................  2,40
Instandhaltung des Ofens, Abnutzung

der Geriite ubw ................................. 4,00
Stromyerbrauch rd. 300 KW.-Stdn. *s?romprei™

Die Baukosten fur einen Ofen yon 2 t Fassungs- 
raum stellen aich folgendermaBen:

Generator, 400 PS, mindeatena . . .  12 000 Jl
Apparatur,Regulierung, Stromzuleitung 2 400 „ 
Ofen (auf Rollen gelagert, Gehause aus 

StahlguB,Ofenteile, Gewicht 1 lOOOkg) 8 800 „

23 200
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• Uobor die Yerwendung yon Schienen 
ans Manganstahl.

H. M. S t e w a r d  berichtet* iiber Erfahrungen, 
die m it M anganstahlschienen bei der Boston Elevated 
Railway Co. gem acht worden sind. Man hatte ge- 
gcfunden, dafi dio gewohnlichen Schienen in don 
Kurven in einor ganz auBergowohnlichen Weise ab- 
nutzten. Da ungefahr 40 °/0 der ganzen Lango dor 
Linie in Kurven vorlegt sind, so spielte naturlich die 
Frago der U ntcrhaltung und der Kosten der Schienen- 
erneuorung eine sehr wichtige Rolle. Dio zuerst yer
wendeten Bessemerstahl-Schienen hatten einen niedrigen 
KolilenstofTgehalt (0,45 °/o) und die BetriebBdauer der 
auBeren Schiono in scharfen Kuryen w ar sehr kurz, 
im Mittel etwa 60 Tage. Auf Grund dieses sehr 
holion YerschleiBes entscbloB man sich zu einem Yer- 
such mit Schienen aus M a n g a n s t a h l ,  dio im Jahre 
1902 ais AuBenschienen einer Kurvo yon 25 m Radius 
yorlegt wurden.

Der Kopf dor Bessomerstahl-Schieno (Gewicht rd. 
42,2 kg/m), welche durch dio Manganstahlschiene er
setzt wurdo, biiBte durch VcrsclileiB nicht weniger ais 
19 mm in 44 Tagon oin. Dio M anganstahlschiene blieb 
im Geleise bis zum August 1908, zu wolcher Zeit sie 
infolge eines Unfallos entfernt werden muBte. Sio 
wird aber in Kurze wieder eingobaut werden, um ganz- 
lich zu verschleiBon. Nachdem die Manganstahlschieno 
sechs Jahro, droi Monate und sieben Tage oder zu- 
sammen 2291 Tage im Betrieb gewesen war, be
trug dio Hohe des yorschlissenen Teiles nur 14 mm, 
ein Beweis fiir die bemerkenswerte W iderstandsfiihig- 
keit dieses M aterials gegen rollonde Reibung.

Steward berichtet gleichzeitig iiber andere Y er
suche, dio mit besonders gewalzten Bessomorstahi-, 
Nickelstahl- und M artinstalil-Schienen gemacht worden 
sind. W enn auch einige der Bessemerstahl-Schienen 
m it einem Kohlenstotfgehalt von 0,78 °/° sehr befrie- 
digenden AYiderstand gogen YerschleiB zeigten gegen- 
iiber der gewohnlichen Bessemorstahl-Schiene, und auch 
in dieser Beziehung die Nickelstahl- und Martinatahl- 
Schiene ubertreffeu, so hat doch keine dieser Schienen 
die Betriebsdauer der Manganstahlschiene erreicht. 
Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt im Yergleich 
die Betriebsdauer von fiinf yerschiedenen Sorten y o i i  
Schienen, die unter ziemlich gleichen Yerhaltnissen 
in scharfen Kuryen gelegen hab en :

Rndius 
der Kurvc 

in m
I

Gcwohnl.
Bessemer-

stahl

Besseiner- 
stabl mit 

hohem 
Kohlen- 

stoiTgehalt

Nickel
stahl

M angan
stahl

Martin-
stahl

1
2 5
2 7
2 7 .5
3 0 .5  
3 2 ,3

Tage
6 3
n
7 6

1 2 3
9 7

Tago

2 5 8 f  
3 1 5  
3 1 1  f  
3 4 3  
3 9 8

Tage 
1 0 2  f  
1 2 4 f  
1 2 3  f
1 9 9  
1 5 7  f

Tage
2 2 8 4 * *
2 4 1 0 f
1 9 9 5 * *
3 S 4 9 f

3 0 3 5 f

41
57
5 0  f
81
6 7

** Noch in Betrieb.
f  Lebensdauer geschatzt an Betriebsergebnissen 

yon Kuryen m it ahnlichem RadiuB.
Nach don Erfahrungen von Steward bietet die 

M anganstahlschiene gegeniiber starken Schliigen und 
StoBen nicht die gleiche W ideratandsfahigkeit, wie 
gegeniiber der rollenden Reibung. U nter schwerem 
Lokomotiybetrieb scheinen die SchienenstoBe zu leiden 
und eher zu yerschleiBen, ais der iibrige Teil der 
Schiene. Im  iibrigen yerbiete ja  auch das hohe 
A nlagekapital die Yerwendung dieser Schienen auf 
der geraden Strecke, wo sich auch Besseinerstahl- 
Schienen sehr gut bewiihrt hatten. Auch gegeniiber

* „The Iron A ge“ 190S, 29. Okt., Seite 1224.

seitlichor Reibung scheint dio Manganstahlschiene 
empfindlicher zu sein ais gogen YerschleiB am Kopfe. 
Es hat sich daher ais notwendig herausgestellt, die 
Seiten des Kopfes der Manganstahlschieno derart zu 
B c h u t z o n ,  daB die Flanschen der R a d e r  d u r c h  eine 
Schutzschiono yon ihnen fern gehalten werdon, die in ent- 
sprochendor W eise an dor inneren Schiono dor Kuryo 
bofestigt wird. Dadurch, daB man dieso Schutzscliiene 
fortlaufond schmiert, yerschleiBt sie nicht sehr schnell 
uud es ist moglich, den seitlichen YerschloiB aufzu- 
nohmen und auf diese Weise die Manganstahlschieno 
zu schiitzen.

Auf Grund der ausgezeichneten Yorsuchsergeb- 
nisse mit Manganstahl kaufte dio Eisenbahngesell- 
schaft wahrend der letzten zwei oder droi Jah re  unge- 
fiihr 1430 m dieser Schienensorto zu einem Durch- 
schnittspreis yon rund 92 J i  fiir das laufende Meter. 
Dio Kosten der Bessemerstahl-Schienen stollton sich 
dagegen auf etwa 5,38 J i  fiir das laufendo Meter.

Die bisher yon dieser Gesellschaft benutzten 
M anganstahlschienen waren in Langen yon nicht iibor
6,1 m g e g o B s e n .  Die Ausgaben fiir die Schienen 
waren sehr hohe, nicht so sehr durch dio ICoston fiir 
das Materiał, ais durch dio Arbeit, die mit der H er
stellung der Modelle, durch das GieBen und besonders 
durch die Fertigbearbeitung der Schienen hervor- 
gerufon worden. Da es nicht moglich ist, das M ateriał 
auf dem gewohnlichen W ege zu boarbeiten, so kann 
es nur durch Schleifon in seine ondgiiltige Form  ge- 
bracht werden. In letzter Zoit ist dio F rage dea 
W a l z e n s  von M anganstahlschienen yon zwoi am erika
nischen GeBellschaften und mindeBtens einer englischen 
ihrer Losung niiher gebracht worden. Dio hier in 
Rede stehende Eisenbahngesellscliaft hat eino kloine 
Menge von diesen g e w a l z t e n  Manganstahlschienen 
in A uftrag gegeben und wird in Kurzo in der Lage 
sein, yergleichendo Yersuche gegeniiber den gegosBenen 
M anganstahlschienen anzustellen. Sollte sich das 
W alzen yon solchen Schienen ais erfolgreich heraus- 
stcllen und das M ateriał ebenso gut sein wie in ge- 
gossenem Zustand, bo  muBten die AiiBchafFungskoaten 
sehr viel niedriger sein ala bisher und der V erbrauch des 
M aterials fiir Geleiszwecke wiirde entsprechend steigen.

Auf derselben Bahn sind auch in ausgiebigem 
MaBe Herzstiicke und W eiehen aua Manganstahl be
nutzt worden. D er Unterschied in der Lebensdauer 
dieser Teile aus Manganstahl und gewohnlichem 
Materiał ist groB genug, um seine Anwendung zu 
rechtfertigen, und m acht sich m ehr ais bezablt in An- 
sehung der Anlagekosten allein. W enn auch dio 
U nterhaltungskosten mit in Rechnung gezogen werden, 
so ist Manganstahl das billigste Slaterial. Unter 
Zugrundelogung der Kurve, auf der die oben erwalintcn 
Yersuche angestellt worden sind, und unter der An- 
nahme, daB die Lebensdauer dor Manganstahlschieno 
in dieser Kurye aclit Jahro  betragt und die der 
Bessemerstahl-Schiene ungefahr zwei Monate, so geben 
die nachfolgenden Zahlen oinen annahernden Yergleich 
fiir die Kosten der Unterhaltung des laufenden Meters 
einer einzelnen Schiene iiber einen Zeitrauin yon 
acht Jahren.
Kosten fiir Manganstahlschienen f. d. m . 92,28 J i
Schienenniigel usw............................................... 1,24 „
L o h n e .................................................................. 3,02^,,

Geaamtkosten fiir U nterhaltung 96,54 Ji
Kosten fiir Bessemerstahl-Schienen (50 Er-

neuerungen) f. d. m ................................  268,66 M
Schienennagel usw...............................................  44,75 „
S chw ellenerneuerung......................................... 40,09 „
L o h n e ................................................................... ...... 213,44 „

Zus. 566,94 J i

Es muB ausdriicklich heryorgehoben werden, daB 
diese Yergleichung sich auf einem Sonderfall aufbaut,
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f iir  welchen die Kosten ziem lich genau geschatzt 
worden konnen. E s  muB dahingestellt bleiben, ob 
aich in anderen Fallen  gleicho Żabien ergeben 
■wiirden.*

Dio Knpforammoiiiumchlorid-Aetzung zwecks 
makroskopischer 1’riifuug iu der Praxis.
In  wiedorholton F a lle n  h abe  ich  auf dio ISTutzlich- 

keit der yon m ir im K onigl. Matorialpriifungaam t aus- 
gebildeten Aetzung m it Kupferam m onium chlorid binge- 
wiesen und dargetan, wie wenig zweekiniiBig die alte 
Salzsaurefitzung ist, bei der stellenweiae Locher in das 
M ateriał hineingefreBsen werden. H ierbei ist dio Ge- 
fah r  vorhanden, daB nicht genugend eingoweihte 
Beobacbter aus der Zahl der oingoatzten Lochor auf die 
„Porositat" des Stahlea schlieBen, ohne sich scharf die 
F ra g e  yorzulegen, welche Lochor kiinatlich erzeugt 
und welche ursprtinglicli yorhanden waren. D er Y orteil 
der Kupferam m onium chloridatzung liegt nun in erster 
L in ie  darin, daB keine Locher im Stahl erzeugt werden, 
sondern nur Bolcho L ocher sichtbar aind, dio von 
yornbcrcin dem M ateriał anhaften. Trotzdem gibt 
dieses Aetzyerfahron alle AufscliliisBe, die ein Aetz- 
yerfahren iiberhaupt zu geben imstande ist. (Y ergl. 
„B erich t iiber Aetzvorfahren zur m akroskopischen 
Gefiigeunterauchung des achmiedbaren Eisens uud 
iiber die damit zu erzielenden Ergebnisse" von E . Heyn, 
Intcrnationaler Verbaud fiir dio M atcrialpriifun g der 
Technik, Briisseler KongreB 1906. Mitt. des Konigl. 
M aterialpriifungsam tes GroB-Lichterfelde.)

Dio genannten Y orteile des Y erfahrens Bind nie 
bestritten worden. Dagegen machte man wiederholt 
geltend, daB diese A rt der Aetzung fiir die Zwecke 
der P raxis nicht geeignet sei. So sagt z.B .C h . F r e m o n t  
im Oktoberheft der „Reyue de M otallurgie" (S. 649), daB 
die Kupferam m onium chloridatzung „nur auf Probestiicke  
kleiner Abmessungen beschriinkt sei, daB sie eine 
absolut vollkommeno P olitur yoraussetze, die man in 
der P ra x is  zu orreichen nie hoffen durfe, und daB sie 
zu lange Zeit bonotige, um viele Proben hintereinander 
zu untersucheuu. Dieselben Einwondungen wurden 
m ir bei Gelegonheit des Briisaeler Kongreeses yon 
Ile rrn  v. D o r m u s  entgogengehalten.

Dem gegeniiber mochte ich betonen, daB diese 
Schwierigkeiten in W irk lich k e it nicht beBtehen. W or 
einm al die kleinen anfSnglichen Schwierigkeiten iiber- 
wunden hat, dio dio E in fiih ru n g jedes neuen Yerfahrens  
mit sich bringt, kann sich leicht aelbat hierTOti iiber- 
zeugen.

A u f der in  dieaem Ja hre in  B erlin  Btattgefundenen 
Deutachen Schiffbau - Auastellung waren vou der 
Goworkschaft Deutscher K aiser, Bruckhausen (Rhein), 
m ehrere mit Kupferam m onium chlorid geatzte Scheiben 
von 300 mm D urchm esser ausgeatellt. A u f meino 
A nfrage w ar die D irektion der Gewerkachaft Deutscher 
K a ise r so liebonswiirdig, m ir die folgondo Auskunft 
zu geben:

„D er D urchm esser der Aetzproben w ar 300 mm 
und dio Aetzung wurde m it einer goaattigten Losung 
von Kupferam m onium chlorid yorgenommen. P rak- 
tiacho Schwierigkeiten haben w ir bisber bei dieser 
Aetzung noch nicht bomerkt, trotzdem w ir in unserem  
Laboratorium  etwa acht Ja hre lang nach dieser 
Methodo arbeiten. D ie Aetzproben fiir die Schiff- 
bau-Ausstellung wurden mit Griffen festgehalten und 
nur mit der Oberflache in die Aetzflusaigkeit ein-

* Steward macht leider keine Angaben iiber die 
Zusammensetzung des yerwandten Manganstabla. Nach 
einer M itteilung dea „En gin eor" (1908, 20. Noyember,
S. 544) ist dio Analyse etwa folgende: 11,73 °/o M n;
1,12 °/o C ; 0,07 o/„ P'; 0,04 %  S. Yerfaaser hat auch 
keine Mitteilungen gemacht iiber das Yerhalten der 
Radbandagen gegeniiber dem harten Schienenmaterial.

getaucht. Bei noch groBoren Proben stellen w ir dio 
zu Stzenden Flacb en  sebriig auf und lassen die 
Aetzfliissigkeit langaam abflieBen. Auch hiorbei hat 
aich dio Aetzung m it Kupferam m onium chlorid vor- 
ziiglich bewahrt.“

Man Bieht hieraus, daB die P ra sie  sehr wohl yer
standen bat, dio A usfiihrung der Aetzprobo ibron Be- 
diirfnisBon anzupassen.

Ic h  gebe mich der Hoffnung bin, daB nun endlich 
oinmal dor bo oft orhobene Einw and gegon das 
K upferam m onium chlorid-Yerfahren, daB ea prnktiach  
nicht auafuhrbar sei, fallen gelaason wird.

E .  I l e y n ,  GroB-Lichterfelde.

Zur Yorgcscbichte der Walzwerke.
J o h a n n  G a b r i e l  D o p p e l m a y r  erwahnt 

im  II .  T eil seiner 1730 zu N iirn b crg  orachiononon 
„Historiachen Naohricht yon den Niirnbergiscbon  
M athem aticis und K unstlern " S. 291 einen in yiolon 
Sachen sehr geiibton Mochanicus mit Namen H a n n s  
L o b s i n g o r  (gest. um 1570), der nicht nur im Form en  
und GieBen groBe E rfab run g bosaB, sondorn auch im  
Hiitten-Maschinonbau sehr bewandort war. So yoratand 
er es, u. a. kloino und groBo Blaaebiilgo ohne Leder, 
yon purem Holz, dio zu Scbmelz- und atidern Iltitten  
dienlich waren, zu yerfertigen, daneben auch kupferne  
Blasebalgo herzustellon, „dio beatiindig einen gleichen  
W ind gaben". F e rn e r baute er allerlei Miiblen, 
Stampfwerko und Schleifworke. Zum SchluB w ird  
von ihm gesagt: „ E r war auch letztens in D arstellung  
eines und dea andern kunatlichen und besondern 
PreB-W erckoa gar gliicklich, indeme er unter andern 
einige in  F o r m  e i n e r  M i i h l e  m a c h t e ,  d a r 
i n  n o n m a n  d a s  E i s e n  o lu ie  H a m m e r  z a i n e n  
u n d  s t r e c k e n ,  dick und diinn ais gesśigte Blatter, 
richten kimdte.u —  O tto  Y o g e l.

Lloyd’s Register of Britisli aud Foroigu Sliipping.*
Aua dem Bericht fiir das Ja h r 1907/08 ist zu er- 

sehen, daB bei dieser KlasaifikationageaellBchaft am 
Schluaae des Berichtsjabros 10 472 Kauffahrteischiffo  
m it iiber 20 M illionen Tonnon Inhalt registriert waren, 
von denen 3531 Schiffo mit 7 118 212 t Iu b alt unter 
fremder Flaggo aegolten.

W io yorauazusehen war, zeigt auch angeaichts 
dea allgem einen Darniedorliegens des Schiflbauoa der 
von der genannten Geaollschaft wahrend des Borichts- 
jahres rogistrierto Tonnongohalt einen erheblichen  
A b fa ll gegeniiber den hohen Zahlon dea V orjahres, 
welche die je  erreichte Hochstleistung darstellten. ** 
In  der mit dom 30. Ju n i d. J . abschlieBenden B e 
richtszeit wurden 648 neuo Schiffo mit rund 1151791  
Reg.-Tona in die Register der Gesellschaft aufgenommen. 
Yon dieser Geaamtzahl entfielen 58‘/2 %  auf GroB- 
britannien, wahrend 479 948 t oder 411/a 0/0 fiir  die 
britiachen Kolonien und fremde Nationen gebaut 
wurden.

Daa am meisten bemerkenswerte Sehiff, daa in 
der Berichtszeit abgenommen wurde, ist das an der 
Tyne erbaute Schwesterachiff der „L uB itan ia“ , die 
„Slauretania", m it 31938 t. Seit der Herausgabe  
des letzten Jahresbericbtea wurden 49 D am pfer mit 
iiber je  5000 t Gehalt registriert, yon denen sieben einen 
Tonnengehalt yon 10 000 t uberaebritten. Unter diesen 
letzteren ist besonders zu nennen die „Rotterdam 14 
mit 24149 t, die, fiir die H ollan d -A m erik a-Lin ie  ge
baut, jetzt das groBte Scbiff yon Holland ist. Eine  
japaniache W erft in Nagaaaki lieB die „Tenyo M aru“

* N ach „R eport of tho Society’s O perationa during
the y ear 1907— 1908“.

** Y ergl. „S tah l und E isenK 1907 N r. 50 S. 1819.
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boi dem Englischen Lloyd mit 13 454 t regiatrioren. 
Dieses Schiff durfte das groBte sein, welches jo in 
Japan gebaut ist, und jedenfalls das orste japanische, 
das m it Turbinenm ascliinen ausgeriistet ist. Zwei 
Schwesterturbinenschiffe sind bei derselben G esell
schaft im Bau und liefern oinen Bewois dafiir, mit 
weicher Energio dio Ja p an cr an dor Arboit sind, 
ihren Schiffbau zu fordern.

Dor B ericht macht weiter darauf aufinerksam, 
daB sich ein steigender B edarf bem crkbar macht fur 
Dampfer, die besonders fur Oelfeuerung eingorichtet 
sind. Seit Ju n i 1907 sind allein 14 solchor Schiffe 
klassifiziert worden und gegenwartig sind niebt woniger 
ais 27 solclier Schiffe mit Oelbunkern mit einom Ge- 
samttonneninhalt yon 128 473 t unter der A ufsiclit des 
Lloyda im  Bau.

D ie Tatsache, daB am 30. Ju n i d. J. der Begut- 
achtung der Aufaichtsbeamton der Gesellschaft nur 
ein Tonnongehalt yon 745 538 t unterlag, was gegen das 
Endedea yorhergogangenenGoscbaftajahres ein W eniger 
yon 300 000 t bedoutet, beweist deutlich den R iickgang  
in der Schiffbauindustrio ■wiihrend der gedachten Zeit. 
W iihrond der Boriclitszoit wurden insgesamt rund 
620 000 t an Schiff- und Kesselbaum aterial yon den 
Abnahmebeamten in England und im  Ausland ab- 
genommen. Gegenwartig sind 72 englischo und 145 
auslandischo Stahlwerke und sonstige Betriebe zur 
L ioferung yon Stahl usw. nach den Bedingungen des 
E nglischen Lloyds zugelasBen.

Die Anzahl der m it der Ueberwachung dea Bauea 
der zu klassifizierendon Schiffe usw., der Yornahme 
yon Besichtigungen und Abnahme yon M ateriał be- 
trauton Beamten stellt sich auf 307.

D ie Geaamtlango der in doraelben Zeit abgenom- 
menen Ankerketten belief sich in  GroBbritannien auf 
rd. 608 000 m. AuBerdem wurden 7961 A n ker ab- 
genommon. "Wahrend samtlicho offentlichen M aterial- 
priifungsam ter in GroBbritannien der Oberaufsicht der 
Gesellschaft unterstehen, beflnden sich noch 19 Ketten- 
priifungsanatalton auf dem Kontinent und 17 in Am erika, 
dio yon dem Englischen Lloyd anerkannt sind.

A uch dieser Bericht betont wie der yorjiihrigo  
die zunehmende Anwendung der Turbinenm aschine  
im  Betrieb der Kauffahrteiachiffo. D er Gesamt- 
tonneninhalt der Turbinenschiffe, die bei Lloyds regi-  
striert sind, belauft sich auf rd. 165 922 t und uber- 
trifft damit die entsprechende Zahl des Y orjahros

um fast daa Doppelto. A uch acheint man der E in 
fiihrung yon N iederdruckdam pfturbinen in Y e rb in d u n g  
mit Kolbendam pfm aschinen gegenwartig ein erhohtea 
Interesse entgegenzubringen. Diese Entw icklung durfto 
unter Umstanden den Erfolg, den man schon mit 
Turbinenm ascliinen im Schiffbau erreicht bat, orhoben 
durch eine groBere W irtschaftlichkeit des Dam pfver- 
brauches und einen Ycrminderten Koblenbedarf.

D ie technische ICommisBion der Gesellschaft, der 
Vertretor dos Schiffbaues, der Maschinenindustrie, der 
Stahlwerke und neuerdings auch der Ilam m erw erke  
angehoren, hat in dom abgelaufenen Ja hre sich  
m it Aenderungen der yerschicdenston Bestimmungen 
dea Lloyds befaBt, unter denen uns besonders 
folgende intereBsieren: Bestimmungen beziiglich der 
Qualitat und Abnahme von StalilformguB und Hammor- 
werke fiir Schiffo und Schiffsmaschinen und dio A b- 
nahmo yon Stehbolzen fiir Kessel. Dieae Yorschriften  
wurden yon dem Gesichtapunkte aus einer Um arbei- 
tung unterzogon, um sio mit don Normalbestimmungen 
des Engineering Standards Committee in Uebereinstim - 
mung zu bringen. W eiter wurden auch die britischen  
Normalprofilo fiir den Schiffbau neu durchgesehon. 
D ie yon der technischon Kommiasion empfohlenen 
Abiinderungen sind angenommen und in dio Bestim 
mungen der Gesellschaft aufgenommen worden.

Dio Yerhandlungen iiber eine gomeinsame Rege- 
luug der Bestimmungen fiir Freibord, die zwischen 
der deutschon und englischen Regierung gefiihrt w ur
den, sind zu einem gliicklichen Endo gobracht worden. 
D am it iat diese fiir  den Schiffbau und die Reedereien  
der beiden bcteiligten Nationen ungemein wichtige 
Sache endgiiltig geregelt und es sind yon der dout- 
achen Regierung entapreebendo Freibordbestim mungen  
erlaBsen worden, die mit dem 1. Ja n ua r 1909 in K ra ft  
treten. Auch die von der franzosischen Regierung  
in diesor Richtung angenommenon Bestimmungen 
scheinen mit don englischen Bestimmungen ziem iicli 
iibereinzustimmen. D er B ericht gibt der Hoffnung 
Ausdruck, daB auch die R egierungcn der anderen 
hauptsiichlichen Seemiichto in iihnlicher W eise diese 
F rago  loaen werden.

Die iibrigen Angaben des Bericlites konnen hier 
iiborgangen werden, da sie uns ferner liegen. A lle s  
in allem  zeugt auch dieser B ericht yon der groB- 
artigen Organisation des Englischen Lloyds und der 
groBziigigen A rbeit seiner Leiter.

Bucherschau.

B a r z i n i ,  L u i g i :  Peking—Parts-im  Automobil. 
Eine W ettfahrt durcli Asien und Europa in 
seclizig Tagen. Mit einer Einleitung von 
F iirst S c i p i o n e  B o r g h e s e .  Mit 168 Ab
bildungen und einer K artę. Leipzig 1908, 
F. A. Brockhaus. Geb. 10 J6.

D as tadellos ausgestattetc B uch hat vor Jahres-  
frist groBes und berechtigtes Aufsehen erregt. W ir  
hatten gehofft, den geniigenden Raum  zu finden, um  
dem W orke eino ausfObrlichere Besprechung zu wid- 
men, glauben aber, nachdem w ir mangels Raum  
hierzu nicht gekommen sind, uns jetzt d arauf be- 
schranken zu sollen, das Buch allen unseren Lesern, 
denen es inzwischen noch nicht bekannt geworden 
sein sollte, ais flott geschriebene interessanto Lektiire  
fiir die MuBestunden bestens zu empfehlen.

K a l e n d e r  f i i r  1909. 
Felilands Ingenieur - Kalende)- 1909. F iir Ma- 

schinen- und Hutteningenieure herausgegeben

yon Professor F r .  F r e y t a g ,  Lehrer an den 
technisclien Staatslehranstalten in Chemnitz. 
In zwei Teilen. EinunddreiBigster Jalirgang.
1. Teil in Leder geb., 2. Teil geheftet, zu
sammen 3 J L

F iir  den neuen Ja hrg a n g 1909 sind hauptsachlich 
dio Absclinitte: „M echanik", „M aschinenteile1', „Y er-  
brennungsmotoren“, „Pumpen und G eblase" durch- 
gearbeitet und ergiinzt, „Eisenhiittenwesen und Eisen- 
gieBerei“ ist yollstandig um gearbeitet und endlich 
sind die K apitel „Brennstoffe“ und „Erfindungsschutz 
im  In - und A uslande" einer erneuten D urchsicht  
unterzogen worden. Neu aufgenommen sind „Regeln 
fur Leistungsyerauche an Gasmaschinen und Gas
erzeugern" und die „Gebiihrenordnung der beratenden 
Ingenieure fiir  Elektrotechnik".

Dem  ohne Einschrankunganzuerkennenden Streben 
der Y erfasser nach V ervollstandigung entsprechend 
hat der erste Band, der fu r die Tasche des Ingenieurs  
bestimmt ist, gegeniiber dem yorigen Ja h re  um 12 Seiten, 
seit 1906 insgesamt um 64 Seiten, zugenommen. In -
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folgodesson ist wohl der W unsch nicht unberechtigt, 
ein weitorcB Anwachsen des orsten Teiles mogę zu- 
gunsten des zweiten, des Ergiinzungsbandes, yerhiitet 
werden. In  der Tat sind jetzt bereits dort Angaben 
yorhanden, die, solbBt durch dio B rillo  des Eisen-  
huttenmannes betrachtet, nicht von so groBer W ich tig-  
keit Bind, daB sio standig in der Tascho getragen 
werden miisson. H ierh er gehoren z. B. im Ahschnitt 
„Brennstoffe" statistischo Uobersichten iiber Koks- 
erzeugung in don Jahren 1893 bis 1903, getrennt 
nach den einzelnen deutschen Bezirken; ferner hatten 
zweifellos dio Angaben iiber Aschen- und Scliwefel- 
gehalte der Kokssorten gedriingter gefaBt werden 
konnon, —  nehmen ja  a lle in d io  Mitteilungen iiber bel- 
gischen K oks anniihornd eino volle Seito ein. W a r  
eine K iirzu n g h ier nicht m oglicli, so ware im  zweiten 
T e il sicher Platz zur Geniigo gofunden worden. Zu 
einem iihnlichen U rteil komint Rezensent betreffs der 
Statistiken fiir Eisenerzgewinnung und -Yerbrauch  
(1903 bis 1905) sowio fiir Roheisenerzeugung (1870 
bis 1906), wobei or noch dem W unsch A usdruck gibt, 
daB daa gesamte statistischo M ateriał in der n i i c h B t e n  
Ausgabo um z w e i  Ja hre weitorgefiihrt sein mogę. 
Dio Ergiinzungen an und fiir sich sind sehr zweck- 
dienlich uud werden ohne Zweifel B eifall finden. Eine  
sehr erfreuliche Erw eiterung ist auch dem Ahschnitt 
„EisengieBorei“ zuteil geworden, doch hiitte hior zum 
T e il eino Uebertragung in den zwoiten Band —  schon 
der gleichmiiBigon Behandlung wegen, gegeniiber 
anderen gleichwichtigon Kapiteln, selbst wenn die bo- 
treffenden Tabellen „Stahl und Eison“ entstammen
—  ohno Schaden des Ganzen stattfinden konnon. C. G .

P. Stiihlens Ingenieur-Kalender fiir  Maschinen- 
und Hiiltentechniker. 44. Jahrgang, 1909. Her
ausgegeben von C. F  r a n  z e n ,  Zivil-Ingenieur, 
uud Professor K. M a t h e e ,  Ingenieur-und 
D irektor der Konigl. Maschinenbauschule in 
Essen. Zwei Teile. Essen, G. D. Baedeker. 
E rster Teil in Leder (ais Brieftasche), zweiter 
Teil geh., zusammen 4 d l .

D er neue Ja hrga n g  dieses bewiihrten Taschen- 
buches fiir Ingenieure und Techniker hat in A b-  
schnitt I I I  eine zweckmaBigo Um arbeitung der che- 
mischen Tabellen erfahren. D ie Anzahl dor in T a 
belle I  aufgenommenen chemischen Elemente ist 
wesentlich yerm ehrt worden, die Atomzahlen sind 
sowohl auf I I  ais auf O bezogen angegeben. Im  
iibrigen haben die V erfasser sich bemttht, den Te.xt 
durch entsprechende Ergiinzuiigen und Zusatze auf 
dor Iloho zu erhalten, und so d''m „Stiihlen“ seinen 
guten R u f auch fiir 1909 zu wahren.

Kalender der Technischen Hochschulen Deutsch- 
lands, Oesłerreichs und d-r Schweiz. Heraus- 
gegeben mit amtlicher Uuterstiitzung. Erste 
Ausgabe. Studienjahr 1908.09. Leipzig, Jo- 
hann Ambrosius Barth. 2 d l ,  geb. 2,60 <jfl.

D e r Kalender, der sich in seiner Anordnung dem 
bekannten O niversitats-Kalender anseblieBt, enthalt 
fiir die Technischen Hochschulen des Deutschen 
Reiches, OesterreichB und der Schweiz Angaben uber 
die Aufnahmebestimmungen, die Gebuhren und Y e r-  
waltungskorper, die VorlesungBverzeichnisse, die Samm- 
lungen und Institute. F ern er sind die studentischen 
Korporationen der deutschen Technischen Hochschulen 
sowie die Yerbindungen der Tierarztlichen Hoch
schulen, der Berg- uud Forstakadem ien, der Land- 
wirtschaftlichen und Handelshochschulen im Deutschen 
Reiche aufgenommen. Den SchluB bilden eine Chronik  
und Statistik des letzten Studienjahres sowio ein alpha- 
betisches Namenyerzeichnis.

W ir  m o ch ten  dem Yorleger, der um  Hinweiso  
f iir  dio Ausgestaltung dos Kalonders b itto t, a n h e im - 
g e b e n , f iir  d ie  Folgę doch a u c h  d ie  Y orlosungB ver- 
ze ic h n is 80 usw . dor Bergakademien zu b e r iic k s ic h tig e n .

Forner inachon w ir noch auf das Erschoinen  
folgender F a c h  - K a l e n d e r ,  yon dereń Besprechung  
w ir leider absehen miissen, besonders aufm orksam : 
B e r g -  n n d  H i l t t e n - K a le n d e r  f i i r  d a s  J a h r  1909. 

Mit mehreren Uebersichtskartchon in Buntdruck, 
einom Schroibtisch-Kalender und drei lose bei- 
gefiigten Boiheften. Yierum lfiinfzigster Jahrgang. 
Essen, G. D. Baedeker. Haupttoil in Leder gob., 
Beilagen geh., zusammon 4 M .

B e to n - T a s c h m b u c h  1 9 0 9 .  Zwei Toilo. B e rlin  (N W . 21), 
V erla g  der „Tonindustrie -  Zeitung“, G. m. b. H . 
E rste r T e il in Leinen geb., zweiter T eil geh., zu
sammen 2 J l .

C o l l ie r y  M a n a g e r 's  P o c k e t  B o o k ,  A l m a n a e  a n d  D ia r y  
f o r  th e  Y t a r  1 9 0 9 .  (Being tho fortieth Y e a r of 
Publication.) Edited by A l l a n  G r . e o n w e l l ,  
Editor of the „C olliery G uardian". London (30 
and 31, F u rn ica l Street, nolborn, E . C.), The C h i
chester Press. Geb.

I n g e n ie u r -  u n d  A r c h i t e k t e n - K a le n d  e r ,  O e s te r r e ic h is c h e r ,  
f i i r  1 9 0 9 .  E in  Taschenhuch nebst Notizbuch fiir  
Architekten, Baumeister, Zivilingenieuro, Eisenbahn- 
und Maschinenhauingenieure, Studieronde an Tech
nischen Hochschulen usw. Herausgegeben von Pro- 
fe8sor Dr. R. S o n n d o r f e r ,  k. k. Regieruns-srat, 
und D ipl.-Ingenieur J. M o l a n ,  o. o. Professor an 
der k. k. deutschen technischen Hochschule in 
Prag. Einundvierzigster Jahrgang. M it einer Bei- 
lage. W ien, R. v. Waldhoim. Hauptteil in Leinen  
geb., Beilage geh., zusammen 4 K .

K a le n d e r ,  D e u ts c h e r ,  f i i r  E h  k t r o t e c h n ik e r .  Begriindet  
von F. U p  pen  b o m  f .  Sechsundzwanzigster Ja h r
gang, 1909. In  neuer Bearbeitung herausgegeben 
von G. D o t t m a r ,  G eneralsekretar des Yerbandes 
Deutscher Elcktrotechniker, Borlin. In  zwei Teilen. 
Milnchen und Borlin, R. Oldenbourg. E rster T eil 
in Leder geb., zweiter T eil geh., zusammen 5 J t .  

K a le n d e r  f i i r  B e t r ie b s l r i tu n g  u n d  P r a k t i s c h e n  M a 
s c h in e n b a u  1 9 0 9 .  X V II .  Jahrgang. Hand- und 
H ilfsbuch fiir Besitzer und L eiter m aschineller A n 
lagen, Betriebsbeamte u b w .  Herausgegeben yon 
H u g o  G i i l d n e r ,  Direktor. Zwoi Teile. Leipzig,
H . A. Ludw ig Dogonor. Erster T e il geb., zweiter 
T eil geh., zusammen 3 

K a le n d e r  f i i r  E i s e n b a h n - T e c h m k e r .  Begriindet yon 
E d m . H e u s i n g e r  v o n  W a ld o g g .  Neu bearbeitet 
unter M itw irkung yon Fachgenossen yon A. W . M e y e r , 
R egierungs- und Baurat in Allenstein. Sechsund- 
dreiBigster Jahrgang, 1909. Nebst einer Beilage. 
W iesbaden, J. F . Bergmann. Hauptteil in Leder 
geb., Beilage geh., zusammen 4,60 M .

K a le n d e r  f i i r  S t r a p e n -  &  W a s s e r  b a u -  u n d  K u l t u r -  
l n g t n i r u r e .  Begriindet yon A. R h e i n h a r d .  Neu  
bearbeitet unter M itw irkung yon Facbgenossen yon 
R. S c h e c k ,  Regierungs- und Baurat in Fiłrsten-  
walde (Spree). SechsunddreiBigster Jahrgang, 1909. 
Nebut emer Beilage. Wiesbaden, J . F . Bergm ann. 
Hauptteil in Leinen geb., Beilage geh., zusammen 
4,60

P t t z o l d s  V e r k e h r s -  u n d  A u s k u n f t s - K a l e n d e r .  Siebenter 
Jahrgang, 1909. V erzeichnis a iler nennenswerten 
Y erkehrsorte des Deutschen Reiches mit Angabe  
der neuesten Einwohnerzahl, der Verw altungs- und 
Gerichtsbezirke usw. Bischofswerda, E . H . Petzold. 
Geb. 2 J l .

P o l s te r ’s J a h r b u c h  u n d  K a le n d e r  f i i r  K o h le n - H a n d e l  
u n d  - I n d u s t r i e .  Neunter Jahrgang, 1909. Zwei 
Teile. Leipzig, H. A. Ludw ig Degener. E rste r  
T e il geb., zweiter T e il geh., zusammen 4 J l .
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Nachrichten vom Eisenmarkte —  Industrielle Rundschau.
Die Lage <les Roheisengeschiiftes. — Yom

e n g l i s c h e n  Rohoisenmarkte w ird uns untor dem 
5. d. M. aus M iddlesbrough folgendes berichtet: Das 
Roheisongeschaft bleibt sehr still. D er Umsatz stockte 
besonders durch das Ausbleiben fiillig e r Dampfer, dic 
wegen dichten Nebels weder ein- noch auslaufon 
konnten. F e rn e r w irkt bereits die Nahe des W eih- 
naclitsfestes und Jaliresachlussea auf den inlandischen  
Begehr. F iir  1909 w eigern sich die K a u fe r noch immer, 
die etwas lioheren Preise anzulegen. Dio W arrants  
gingen bis auf sh 48/6 d Kaasa zuriick und schlieBen zu 
sh 48/7 d K aufer, sh 48/8 d Abgeber. GieBereiroheisen  
G. M. Ti. N r. 1 notiert sh 52/—  bis sh 52/3 d, Nr. 3 
sh 48/9 d fiir sofortige Lieferung, fiir F riib ja h r 6 d 
mehr, Ham atit in gleichen Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 56/—  
fiir Dezember, sh 56/6 d fiir Januar/M arz. D e r geringen 
Yerschiffungen wegen (welche durch nun eintreffende 
Dam pfer sich wieder vergroBern) stiegen die W arran t-  
yorriite auf 109408 tons, davon 108 423 tons N r. 3.

Łuxemburger Roheisen-Syndikat. —  D ie am
2. d. J l. erneuten Yerhandlungen der lusem burgi-

Vereinigung Rheinisch-W estfalischer Band- 
eisenwalzwerke, Schlebusch-M anfort. —  W ie die 
„D. Ztg.“ mitteilt, ist in einer am 1. d. M. in Koln  
abgehaltenen Sitzung beschlossen worden, fur das 
ersto Y ie rte lja h r 1909 die Preise (G rundpreis 127,50c<*) 
unverandert zu lassen. MaBgebend fur diesen Be- 
schlufi w ar der Umstand, daB auch die Halbzeug- 
preise fiir das erste Y ie rte lja h r 1909 eine Aenderung  
nicht erfahren haben.

sehen und lothringiaclien Hochofenwerke zweeks V e r -  
l a n g e r u n g  des Luxem burger Roheison-Syndikates  
hatten, wie w ir der „D. Ztg.“ entnehmen, den Erfolg,  
daB auch dio sich bisher ablehnend yerhaltenden W erke,  
die Gelaenkirchener B e rg w e rk s-A ctie n -G ese llsch a ft  
und dio Deutsch-Luxem burgische Bergw erks- und 
H iitten-A.-G., Abteilung Dilferdingen, ihren Beitritt  
erklarten. Jotzt sollen nur noch mit den H iiudler-  
gruppen Yereinbarungen getroffen w erden ; Difterenzen 
stehen dort nicht zu erwarten, so daB das Luxem - 
burgische Roheisen-Syndikat ais auf drei Ja hre Yer- 
langert angesehen werden kann.

Rheiuisch-W estfiilisches Kolileu-Syndikat zu 
Esson a. d. Rnlir. —  Dem schon mitgeteilten Be- 
schlusse des B e i r a t e s *  lassen w ir die nachstehende 
Aufstellung der R i c h t p r e i s e  fiir  das ani 1. A p ril  
1909 beginnende neue AbschluB jahr folgen. Zu be- 
achten ist daboi, daB die ermiiBigten Preise fiir K o k s
kohlen und Hochofenkoks schon am 1. Ja n ua r 1909 
in K ra ft treten und bis zum 30. September G iiltigkeit  
haben sollen.

Aktiengesellscliaft „Eiseinrerk Rotbe Erde“ 
iu Dortmund. —  W ie  uns m itgeteilt wird, hat die 
Gesellschaft den Bau des neuen Stahlwerkes ** der 
F irm a  P o e t t e r  &  C o ., Aktiengesellscliaft in Dort
mund, iibertragen.

* „Stahl und E ise n u 1908 N r. 49 S. 1797. —  
W egen der friiheren R ichtpreise vergl. „Stahl und 
E ise n “ 1906 N r. 22 S. 1414 und 1907 N r. 43 S. 1558.

** Y ergl. „Stahl und E ise n “ 1908 N r. 48 S. 1766.

Alter Neuer Alter Neuer Alter Neuer
Preis Preis Preis Preis Preis Preis

1. F e t t k o h l e n . NuBgruskohl. iib.30m m 10.00 9,00 Forderkohlen mit 351 5 10,75 10,25

Fordergruskohlen . . . 
Forderkoblon (25 °/o St.) 
M el.K ohlen ( 4 0 %  St.) . 
Bestmel. K olii. (50o/o St.) 
Forder - Schmiedekohlen  
M elierte Schmiedokohl. 
Stuckkohlen I  . . . .

I I  . . .  . 
I I I .  . . .

Gewaschene mel. Kohlen  
Gew. NuBkohlen I  . . .

» . „ n  . .
K I

10,00
11,00
11.50 
12,10
11.50 
12,00
13.50 
12,75
12.25
13.00 
13,20
13.50
13.00
12.25
12.00 
11,00
12.25

9,25
10.50
11.50 
12,10
11.50 
12,00
13.50
12.75 
12,25
12.75 
13,20
13.50
12.75
11.75
10.75 
10,00 
11,00

bis 30 „ 
Ungewasch. Feinkolilen  
Gewaschene „

3. E B k o h l e n .

Fordergruskohlen 10 'j g 
Forderkohlen m it 25 I s

„ 35 IS

9,00
7.50
9.50

10.00
10,50
11,00

8,00
6.25 
8,50

9.25 
10,00 
10,50

M elierte K olii.  
Bestm. Kohlen

W ))
Stiickkoblen . 
Gew. Anthra- 
zitnuBkohle I  

Gew. A nthra- 
zitnuBkohl, I I

.  «  1  
„ 60135 
„ 75jo?

Sommer
W in ter
Sommer
W inter

11.25
12.25
13.25
14.50
17.00
19.50
21.00
23.50

11.25
12.25
13.25
14.50
17.00
19.50
21.00
23.50

Bestm. Kohlen „ 50 * 12,10 12,10 Gew. AnthrazitnuBk. I I I 18,00 18,00
Stiickkoblen
Gewaschene Sommer

W inter

13,00
14,75

13,00
14,75

Gew.Anthr. IIIf.K e s s e lf.  
Gew. AnthrazitnuBk. I I I

13,25 12,75

NuBkohlen I 16,50 16,50 fiir  Generatorfeuerung — 17,50
Gewaschene ’ Sommer 14,75 14,75 Gew. N u B k .IV  (8/15 mm) 11,50 11,50

i  i  i y  ; ;
v

NuBkohlen I I W inter 16,50 16,50 Ungewasch. Feinkohlen 6,00 5,00
Gewasch. NuBkohlen I I I 13,25 13.00 Gewaschene Feinkohlen

n « • •
Gewasch. NuBgruskohl. 

! K o k s k o h le n ................ Feinkolilen .
IY 12,50

8,50
12,00

7,50
(bis 7 °/o A sclie) . . 

5. K o k  s.

7,50 6,50

Gewaschene Feinkolilen 9,50 8,50 4. M a g e r k o h l e n .
nochofenkoks I. Sorte 18,50 16,50

i 2. G a s -  u n d  G a s - ft) Oestliches Rcvier. „ II-  , 17,50 15,50

f l a m m k o h l e  n. Fordergruskohlen 10 | 9,50 8,75 V I I I .  „ 16,50 14,50
Forderkohlen m it 25 i 10,50 10,00 GieBereikoks 19,00 17,00

Fordergruskohlen . . . 10,00 9,25 „ „ 35 11,00 10,50 Brechkoks I  iiber 50 mm 20,50 19,50
Flam m forderkohlon . . 11,00 10,50 Bestm. Koblen „ 50 s? 11,60 11,60 * I I 30 „ 19,50 19,00
Gasflam m forderkohlen . 11,75 11,25 Stiickkohlcn 14,25 14,25 „ H I  » 20 „ 15,00 14,00
Generatorkohlon . . . 12,75 12,25 Knabbelkohlen . . 14,50 14,50 „ I V  unt. 20 „ 8,50 8,50
Gasfordor- /  Sommer . 12,50 12,00 Gewaschene Sommer 15,50 15,50 H alb gesiebter und halb

kohlen \  W in ter . . 13,50 13,00 NuBkohlen I W in ter 17,00 17,00 gebrochener K o k s . . 16,00 15,00
Stuckkohlen I  . . . . 13,50 13,50 Gewaschene Sommer 15,50 15,50 Knabbelkoka . . . . 15,50 14,50

I I  . . .  . 13,00 13,00 NuBkohlen I I W inter 17,00 17,00 Kloinkoks, gesiebt . . 13,00 13,00
m :  . . . 12,50 12,50 Gewasch. NuBkohlen I I I 13,25 13,00; Perlkoks, eesiebt . . . 8,00 8,00

Gew. NuBkohlen I . . . 13,50 13,50 I Y 12,00 12,00 K oksgrus , , 3,251 1,50
I I  . . 13,20 13,20 Feinkohlen 7,25 6,25

„ „ I I I  . . 13,00 12,75 6. B r i k e t t s .
I V  . . 12,00 11,75 b) W estliches Revier. T. Sorte 13,75' 13,25
V  . . 11,50 11,00 Fordergruskohlen 1 0 /  d S,25 8,50 II .  „ . 13,00 12,50

Ungewasch. NuBkohlen I 12,50 12,50 Forderkohlen mit 25 \  sę 10,25 9,75 I I I .  „ . . 11,50 10,50
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Baroper Walzwerk, Actien-Gesollschaft, Barop.
—  D er B ericht des YorBtandes bezeichnet das Go- 
schaftsjahr 1907/08 ais ein fiir dio Gesellschaft Behr 
ungiinstiges. Im  ersten Ila lb ja h re  stellte sich starker 
A rbeitsm angcl ein, wahrend im zweiten Ila lb ja h re  bei 
allerdings auBerst yerlustbringonden Preisen dio Bo- 
Bchaftigungzufriodenstellenderwar. Besonders durch das 
bestohendo groBe MiByerhaltuis zu den Rohstolfpreison 
wurde die Lage fiir das Untornehmen verscharft. 
H inzu kamen noch dio W irkun gen dos toilwoison 
Umbaues dor W alzw erke und die Einrichtung eines 
W arm w alzw erkes fiir Herstellung dflnner Spezial- 
blocho. Die Neubauten wurden im allgemeinen zu 
Endo gefiihrt. Das M artinw erk arbeitete zufrieden- 
Btellend, doch wurdo dio vollo Ausnutzung desselben 
durch die goringo Boschaftigung yerhindert. Die Zahl 
der A rbeiter betrug im Mittel 432 (451) mit einem 
durchschnittlichen Schichtlohno yon 4,46 (4,42) J i .  
D ie Gewinn- und YorluBtrechnung orgibt bei einem 
Betriebsgewinno yon 50 068,07 J t  nach Yerbuchung  
a lle r Unkosten, nach V ergiitung yon 3000 J t  an den 
Aufsichtsrat und Yornahm e dor Abschreibungen in  
Ilo b e  yon 74 251,59 J t  einen Y erlust yon 219 021,12 ^ .

Diisseldorfer Eisenhuttengosellschaft zu lMissel- 
dorf. —  D er Geschaftsbericht fiir das J a h r 1907/08 
fiihrt aus, daB dio Gesellschaft trotz der schlechten 
allgemeinen W irtschaftslage ein gunstiges ErgebniB  
erzielen konnte. Sie yerdankt dasselbe yorteilliaften, 
in das G eschaftsjahr hinuberreichonden Auftriigen und 
einom ungeatort yerlaufenen Betriebe ih re r yerbesserten 
Einrichtungen, der allerdings im  zweiten Ila lb ja h re  
eingeschriinkt werden muBte. Die Erzeugung belief 
sich auf 21 020 t gegen 21 526 t im  yorigen Jahre. 
D er Reinerlos stellt aich boi 54 042,60 ^  V ortrag und 
22 325,35 J t  Zinseinnalime nach Abzug aller Unkosten 
und Yornahm e dor Abschreibungen in Hohe yon
49 533,66 J t  auf 356 228,27 J t .  Hieryon sollen 
15 109,28 der gesetzlichen und 20 000 J t  der beson- 
doren R iicklag e uberwiesen, 49 021,32^* zur Zahlung yon 
Gewinnanteilen und Belohnungen benutzt, 195 000 J t  
(13°/o) ais Diyidende yerteilt und die restlichen  
77 097,67 *<t auf neue Rechnung yorgetragen werden.

Hiistonor Gewerkscbaft, AKtieu-Gesellscliaft 
zu Hiisten in  W estfalen. —  DaB Geschaftsjahr 
1907/08 yerliof nach dem Bericbto dos Yorstandes fur 
die E i s e n  w o r k s  - A b  t e i l u n g  sehr unbefriedigend. 
Zu den durch die allgemeino Lage yerursachten un- 
giinstigon Yerhaltnissen traten noch die Schw ierig
keiten, die boi einer wosentlieben Umgestaltung eines 
in Betrieb befindlichen W erkos nicht zu umgehen 
sind. D ie Hochofenanlago und das neue Stahl- und 
W alzw erk konnten Uberdies im F riih ja h r 1908 noch 
nicht in Botrieb gesetzt werden, da durch den E in -  
Bturz des W asser-H ochbehalters eine weitere wesent- 
liche Yerzogerung in der Fertigstellung eintrat. Die  
Inbetriebsetzung der Hochofenanlago mit einem Ofen 
erfolgte am 11. August d. J. U ngefahr gleichzeitig  
wurde in dem neuen M artinw erk ein Ofen angeheizt, 
wahrend dio Inbetriebsetzung des zweiten Hochofens, 
dor M ischeranlage und deB neuen W alzw erkes un* 
mittelbar bevorstelit. Dio in Aussicht genommene 
Bausumme muBte wosentlich iiberschritten werden; 
dio Gesellschaft w ar deshaib genotigt, einen Bank- 
kredit in A nspruch zu nehmen, zumal da sich eine Y er-  
starkung der Betriebsm ittel ais notwendig erwies. Um  
der Gesellschaft die Schuldentilgung zu erleichtern, 
schlagt der Yorstand der Generalyersam m lung die 
Yerpachtung der Cbem ischen Abteilung an die Holz- 
yerkohlungs-Industrie, Akt.-Ges. iu Konstanz unter 
Uebortragung des Yorkaufsrechtes yor. In  d e r C h e -  
m i s c h e n  A b t e i l u n g  w ar der Absatz der Erzeug- 
nisse bis zum F riih ja h r recht flott, in den folgenden 
Monaten trat infolge des allgemeinen wirtschaftlichen  
Ruckganges eine Stockung des Absatzes von Essig-  
saure und Azeton ein, so daB eine Einschrankung des

Betriebes notwondig wurdo. D a auch die Preiso fiir  
essigsauren K a lk  um 20 °/o horuntergesetzt werden 
muBten, konnte trotz dos orhohten UmsatzOB das Ge- 
samtergobnis nicht ganz zufriedonBtellon. D er Y e r
sand dor Eisenw orks-Abteilung belief sich auf 24049 t 
im W erte yon 4 408 717,45 J t , wahrend dio Chemischo 
Abteilung fiir 3 192 604,41 J i  umsetzte. Boi jen er  
waren durchschnittlich 1016,. bei dieser 303 A rbeiter 
beschaftigt. —  Unter B oriicksichtigung des yorjahrigen  
Yortragos yon 7766,70 J t  und nach Yornahm e yon 
Abschreibungen in Hoho von 223 158,54 ^6 yerbleibt 
ein Y erlust yon 424 176,82 J t ,  der nacb dom Antrage  
des YorBtandes mit R ucksich t auf die boabsichtigte 
Yerpachtung bezw. den Y e rk a u f der Cbemischen A b 
teilung, durch den sich dem -Buchw ort gogeniiber oin 
Gewinn ergeben diirfte, auf neuo Rechnung yorgo
tragen worden soli.

Friod. Krupp, Aktiengesellschaft zu Esson 
a. d. Ruhr. —  Dem Berichte des D irektorium s iiber 
das mit dem 30. Ju n i 1908 abgelaufene fiinfte Ge
schaftsjahr dor Aktiengesellschaft ontnelimen w ir fol- 
gendes: D or Bostand an Im m obilien botrug am
30. Ju n i 1908 206 788098,76 J t ,  dio Abschreibungen  
an don Im m obilien sind mit 16 528 647,92 vtt einge- 
stellt, 80 daB sich die Im m obilien fiir die Bilanz auf 
190259 450,84 J i  berechnen; dio W erksgerato und 
Transportm ittel sind mit 9 807 816,63 bewertet, 
das Inyontar an Vorraten, hall) und ganz fortigen  
W aren mit 114754 873,34 J t .  D ie Patento und L i-  
zonzen sind mit 893 515 „H yorgetragen; Kasse, 
WechBel und Bankgutbaben belaufen sich auf zusammen 
12 943 415,04 v!t. Yon den W ertpapioren und Bo- 
teiligungen mit zusammen 52 795 325 46 J i  entfallen 
auf feBtyorzinsliche W ortpapiere 33 269 692,8 i J t ,  auf 
andere W ertpapiere und Beteiligungen 19525 632,65 c<-. 
llio rz u  w ird bemerkt,, daB die boi der F irm a  be- 
stohenden Pensionakassen fiir Beamte und A rbeiter 
in gesonderter Verwaltung stehen; das in miindel- 
sicheren W erten angelegte Yerm ogen dieser Kassen  
im Nennbetrago yon 32 948 450 J t  erscheint daher 
nicht im Jabresabschlusse dor F irm a  K rupp. Die  
Guthaben bei den offentlichen Sparkassen im  Betrage 
yon 3 762127,54 dienen zur D eckung der Einlagen  
boi der Spareinrichtung. D ie sonstigeu AuBenstande 
der F irm a  belaufen sich auf 44 307 161,70 J t \  dar
unter befinden sich Guthaben fiir Lieferungen mit
29 384 415,57 J t ,  sowio Abschlagszahluugen an Bau- 
unternehmer, Lieferanten usw. mit 4 784 825,13 J t .  
Yon don biBherigen boiden Anleihen steht die yom 
Jahro 1893 (24 M illionen vK) noch mit 16 224 000 J i ,  
die yon 1901 (20 M illio n e n -£) noch mit 1 8 4 6 3 0 2 0 ^  
aus. Ausgelost wurden im Berichtsjahre die yer- 
tragsmaBigen Betrage, und zwar yon der alteren An- 
leiho 741 000 von der letzten 434 000 J t ,  zusammen 
also 1 175000 J t .  Im  Ju n i d. J . wurde eine weitere 
yiorprozentige, zu 100 rilckzahlbare Anleihe in Hohe  
yon 50 M illionen J t  mit einem Bankkonsortium  ab- 
geschlossen. Von dieser Anleihe ist zunachst ein 
Betrag yon 20 M illionen begeben worden.* Dio 
Begebung erfolgte jedoch erst nach dem 30. Ju n i d. J.  
D ie Delkredere- und Garantiefonds, darunter dor all- 
gemeine Delkrederefonds, die Ruckstellungen fur 
Garantieyerbindlicbkeiten, Bergschaden und dergl. 
betragen 8 884 045,55 J i .  Die Depositen der W erks-  
angehorigen der F irm a  belaufen sich auf 2 8 0 4 0 1 6 7 ,0 6 ^ ,  
dio Einlagen bei der Spareinrichtung auf 3680933,07 «1t\ 
beide werden mit 5 o/o yerzinst. A u f abgescbloseene 
Lieferungsgeschafte wurden 87 301 205,68 ange- 
zahlt. D ie sonstigen Yerpfliohtungen beziffern sich  
auf 53 663 353,40 J t \  darunter sind die Forderungen  
yon Lieferanten mit 8 673021,25 «*, die Fonds fiir  
Unterstiitzungs- usw. Zwecke mit 9 052 830,21 J t ,  
Lohne, Frachten, Zoile, Anleihezinsen, Restkaufgelder

* Diese A ngabe be rich tig t unsere fru h ere  Mit-
teilung. — Y ergl. „S tahl und E isen “ 1908 N r. 27 S. 974.
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und andere am J&hresschlusae noch nicht fallige Y e r-  
hindlichkeiten mit 22 388 091,61 enthalten. Samt- 
liche W erko der F irm a  erzielten 28 372677,56 Ji Be- 
triebsiiberschuB; ferner waren an Yerschiedenen E in 
nahmen noch 2 144 608,16 Ji zu verzeichnen, so daB 
sieli oin Rohgewinn von zusammen 30 517 285,72 Ji 
ergibt. Dagegen betrugen die Ausgaben fiir Steuern 
(darunter an Aktienstempel 400 000 <■%) 3368 051,70 «/#, 
fiir die geaotzliche Arbeitervorsicberung 3566304,83 J i  
und fiir Wohlfalirtaauagaben allor A rt 5032099,11 Ji, 
wahrend gloicbzeitig das Mohr an Zinsausgaben gegen- 
iiber den Zinseinnahmen 62 659,99 Ji erreichte. Mit- 
hin bleibt fiir das B erichtsjahr eiu Reingew inn yon 
18 488 170,09 J i  oder, unter Zurechnung des Gewinn- 
Yortrages aus 1906/07 (100881,90..*), Yon 18589051,99^.
—  Die Hauptyersam m lung voin 5. ds. Mta. bescliloB, 
Yon dem Ileingew inne der gesetzlichen R iicklago 5 °/o 
(924 408,50 Ji) und der Sonderriicklage 1000 000 
zu uberweisen. F e rn e r sollen 1 4 4 0 0 0 0 0  (8 '/#)
Diyidende ausgeschuttet und 500 000 <.£ ais auBer- 
ordentlieher Beitrag der BeamtenpensionskasBe ttber- 
wiesen werden. N ach Abzug dor Tantióme des A uf-  
sichtsrates ergibt sich dann ein Y o rtrag auf neue 
Rechnung in Ilo h e  yon 1 554 643,49 J i .

S o cie tś  A nonym o M e t a lin rg u in e  D n ie p ro v ie n u e  
(lu M id i do la  R u ssio . —  N ach dem in der ordent- 
lichen Hauptyersam m lung yom 24. yor. Mts. erstatteten 
Berichte des Yorwaltungarates hatte das Unternehmen 
im Geachaftajahre 1907/08 nach Verrechnung der all- 
gemeinen Unkosten, Betriebsausgaben und Zinsen 
einen Reingew inn yon 1 814 867,84 (i. Y . 1 796 278,68) 
Rubel zu yorzeichnen. Rechnet man hierzu den Ge- 
winnyortrag aus 1906/07 in Hoho yon 66 998,94 Rbl., 
so ergibt sich ein yerfiigbaror UeberschuB yon 
1 881866,78 Rbl. Yon diesem Betrage werden 600000 
R bl. abgeachriebon, 96 790,09 Rbl. an Steuern auf 
R eingew inn und K ap itał entrichtet, 1 0 5 0 0 0 0  Rbl. 
ais Diyidende (10 °/o) ausgeschuttet, 81 139,93 Rbl. 
Tantiómen ausbezablt und endlich 53 936,76 Rbl. auf 
neue Rechnung yorgetragen. Im  B erichtsjahre wur
den yon der Gesellschaft gefordert bezw. hergestellt 
767 845 (i. Y. 650 894) t Stcinkohlen, 73 299 (73 861) t 
Koks, 541441 (537 113) t Eisenerze, 121555 (91 500) t 
gew. Manganerze, 376 871 (355 884) t Spiegeleisen und

Ferrom angan, 191 391 (191 031) t Rohstablblocke,
188 075 (145 960) t W alzfabrikate und Schmiodestucke 
sowio 13300 (13 739) t feuerfestes M ateriał. D er Go- 
samtbetrag aller Rechnungen belief sich auf 21031640  
(18 860 466) R b l., die Zahl der Angestellten auf 
481 (446) Beamto und 13 934 0 3  387) Arbeiter. In  
K am enskoi standen yier (i. V. fiinf) und in K adiofka  
zwei Hochofen im  Feuer. D er eine Hochofen der 
letzteren Abteilung wurde Endo A p ril d. J. ausgo- 
blasen, um neu zugestollt zu werden.

Societe dos Minerais do Fer de Krivoi-Rog 
(RuGlnud). —  Aua dem Berichte, den dor V erw al- 
tungsrat in der Hauptyersam m lung vom 24. y. M. 
eratattete,* ist zu ersohen, daB die G esellschaft in- 
folge der industriellen K ris is  in RuBland und in  
Deutschland ihro Steinkohlen- wie auch Erzforderung  
nicht in dem yorgesehenen Um fang yermehren konnte. 
Das Steigon dor Lebonsmittelpreiae in SiidruBland 
beeinfluBte dio Lohne. Ilin z u  kommt das śtete An- 
wach8en der Steuern und Abgaben. Trotz aller diesor 
ungiinstigen Yerhaltnisae sind die Botriebsergebnisse 
bedeutend hoher ais im  Ja hre zuvor. D ie Forderung  
der Erzgruben yon K riy o i-R o g belief sich auf 61S823  
(i. V. 568797) t; yersandt wurdon 610118 (540285) t. 
D ie Hochofenanlage in Gdantzefka, die anfangs mit 
einem Ofen, seit Endo J u li 1907 mit zwei Oefen 
arbeitete, stellte 5 1 0 7 8  (22 536) t Roheisen ber ;  vor- 
kauft wurden 42 090 (23 675) t. In  dem Steinkohlen- 
bergw erk yon O rlofka - Elenefka wurden 347 126 
(321834) t gewonnen, die teils yerkauft, teils in den 
yorhandenen 80 Koksofen yerkokt wurden, und zwar 
betrug dio ICokserzeugung 66 380 t, fiir  die 93 718 t 
K ohle erforderlich waren. —  D er Rohgewinn dos 
B criclitajahres bol&uft sich auf 742 544,09 F r. ITior- 
yon sind fiir Steuern 68 181,34 Fr., fiir  Riickatelliing  
auf zweifelhafte Forderungen 86 442,24 F r .  und fur 
Abschreibungen 100 000 F r .  zu kurzeń. Untor Ein - 
acliluB des yorjahrigen Vortrages in Hoho yon
30 636,36 F r. yerbleibt ein Reinerlos von 469 764,82 F r.  
Yon dieaom Betrage aollen 450 000 F r. (5°/o) ais D i- 
yidendo yerteilt und dio restlichen 19 764,82 F r. auf 
neue Rechnung yorgetragen werden.

* -,L’Echo des Minea et de la M ćtallurgie" 1908, 
30. Noyember, S. 1214.

Y ereins- Nachrichten.
V erein  deutscher Eisenhiittenleute.

Fiir die Yereiusbibliothek sind eiugegangon:
(Die E in sen d er s ind  durch  * bezeichne t.)

A n n u n l  R e p o r t  o f  th e  S u p c r in t e n d e n t  o f  M in e s ,  D e
p a r t m e n t  o f  th e  I n t e r i o r  ( C a n a d a )  1 9 0 6  resp. 1 9 0 7 .  
[D r. Eugeno Haanel*, Ottawa.]

H e y m a n n ,  E d u a r d :  D ie  d e u ts c h e n  A r b e i tg e b e r c e r -  
b a n d e .  (Ih re  geschichtliche Entw icklung, ihre Zwrecke 
und Ziele und ihre Stellung gegeniiber den Gewerk- 
yereinen.) Diss. B e rlin  1908. [Q niveraitats-Biblio- 
thek* zu Berlin.]

I s t  es  n o tw e n d ig ,  d ie  A b m e s s u n g e n  d e s  R h e in - H e r n e -  
K a n a l s  z u  r e r g r o /S e r n  ? Erw iderung der Ilan dels- 
kam m er* in D uisburg und des Yereina* zur W ahrung  
der Rheinschiifahrtsinteresaen auf die gleichbenannte 
D enkschrift dea Ministeriuma der offentlichen A r 
beiten. D uisburg-R ubrort 1908.

J a h r e s b e r i c h t  d e r  H a n d e l s k a m m e r *  z u  H a g e n  f u r  1 9 0 7 . 
K a ta lo g  d e r  B ib l iu th e k  d e s  K S n ig l i c h e n  O b e rb e rg -  

amts* z u  C la u s th a l .  Nebst V e r z e ic h n is  d e r  d e r  
B i b l io th e k  im  J a h r e  1 8 9 8  b is  E n d e  19 0 1  n e u  e in -  
v e r le ib te n  W e r k e  Bowie drei autographierten Nach- 
tragen fu r 1904/05, 1905/06, 1906/07.

K a ta lo g  d e r  B i b l io th e k  A c h e n b a c h  ( T e i l  d e r  B ib l io th e k  
d e s  K S n ig l ic h e n  O b e r b e r g a m ts * )  z u  C la u s th a l .

Aendorungan in der Milgliederliste.
B a r g le m , W .,  Ingenieur, Godesberg, Goebenatr. 1.
D e m m e r ,  Y ic to r ,  Betriebsingenieur des Stahlwerks 

Becker, Akt.-Ges., Crefeld, Ontwall 48.
E i c k w o r th ,R e g n ie r ,  Ing.,W itten a.d.Rulir, Gerichtsstr.28.
G e p h a r t ,  H u g o ,  Betriebaassistont im M artin werk der 

Gewerkscliaft Deutscher K aiser, Bruckhausen a. Rb., 
Kronprinzenstr. 7.

G d r t n e r ,  E w a ld ,  Gescbiiftsfuhrer der Rhein. Dam pf- 
keasel- und M aschinenfabrik Biittner, G. m. b. II., 
Uerdingen a. Rb.

H a c k e m a n n ,  H ,  Ingenieur der F irm a  F . Kom nick, 
Elbing, Herrenatr. 41/43.

K e u p ,  A l b e r t ,  Betriebsehef des M artinw erks der Ge- 
werksebaft G rillo, Funke &  Co., Gelsenkirchen.

P e h a n i ,  I g n a z , Ing., D iroktor dea Eisenwerka Sulzau- 
W erfen, Konkordiahiitte, 1’ost W erfen, Salzburg.

R e in in g ,  H e in r ic h ,  Aachen, Ilirachgraben 13.
S ie in b r e c h t ,  E r n s t  T r g . ,  Ingenieui, Aachen, Burgatr. 12.
T e ic h g r a b e r ,  G e o r g ,  Ingenieur, Diroktor, E l Pedrosa, 

Prov. Seyilla.
W a ld e c k ,  D r.-In g . C a r l ,  Furstenbausen a. d. Saar
W e y e l ,  H .,  Gescbaftsfuhrer und T eilh ab er der Fa. Peter 

Langen Sohn, G. m. b. H., Duisburg, Hedwigstr. 25.
Y e r s t o r b e n :

C h a r y ,  J o s e f ,  Diroktor, Junkerath.


