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Ueber den heutigen Stand des GieBereiwesens in Deutschland.*
V on In g en ieu r C. I r r e s b e r g e r i n  M ii 1 h  e i m  (R u lir).

A u f e iner V ersam m lung  des V ereins zu r  B efó rd eru n g  des G ew erbfleiBes in  B erlin  im  No- 
v em b er 1907 w u rd e  v o n  einem  R e d n e r* *  gesag t, d ie  E isengieB erei, d as  S tie fk in d  u n d  A schen- 

b ro d e l d e r  E isen in d u strie , sei au f dem  b es ten  W ege, au s  d em  se itherigen  bescheidenen  D u n k e l her- 
v o rz u tre te i\  u n d  e iner schóneren  Z u k u n ft en tgegenzugehen . Schon  in  d e r  k u rzeń  se ith e r  ver- 
flossenen Z e it is t  d iese V oraussagung  in  m eh r a is  e in e r B eziehung  in E rfu llu n g  gegangen .

E in e  R e ih e  groB ziigiger G ieB ereianlagen fiir M aschinen- u n d  A llgem einguB  w ie fu r Sonderzw ecke 
is t  se ith e r e rs ta n d e n  u n d  s te h t m i t  v ielen  w eite r en tw ick e lten  A nlagen  a lte re r  E n ts te liu n g sz e it in  bezug  
a y f  techn ischen  u n d  w irtsch a ftlich en  H ocH stand  den  h en -o rrag en d sten  B e tr ie b s s ta tte n  a n d e re r Zw eige 
d e r  E isen in d u strie  eb en b iirtig  ■ 
a n  d e r  Seite. L eistungsfah ige  
G ieBereien k o n n en  freilich  
n ic h t m eh r n u r ’ d u rc h  d a s  
Z usam m enw irken  e ines Ma- 
sch inen ingen ieu rs u n d  eineś 
G ieB erm eisters en ts te h e n , w ie 
d ies bei e in e r groB en Z ahl 
a lte re r  G ieBereien d e r  F a li 
w ar, h e u te  is t  d a z u d ie T a t ig -  
k e it eines w issenschaftlich  
u n d  p ra k tisc h  durchgeb il- 
d e te n  F ach ingen ieu rs , eines 
G ieB ereiingenieurs, unerlaB - 
lich.

D ie d eu tsch e  In d u s tr ie  ver- 
f tig t iib e r ein  s ta tt lic h e s  H eer 
v o n  G ieB ereifachleuten  griind- 
lich e ru n d m an n ig fa ltig e rA u s- 
b ildung . A is G en era ls tab le r 
k o nnen  d ie  au f  T echn ischen  
H ochschulen  v o rg eb ild e ten
Ingen ieu re , insbesondere  die sich  zu r  GieBerei bek en n en d en  H iit te n le u te , angesehen  w erden . N eben  
e iner abgesch lossenen  g riind lichen  A llgem einb ildung  a is G ym nasia l- o d e r O b e rrea lsch u lab itu r ien ten  
verfiigen  sie iib e r um fassende  K e n n tn is  d e r  a llgem einen  In g en ieu rw issenschaften  u n d  iib e r e ine  be- 
so n d ers  g riind liche  A u sb ildung  in  d e r  E ise n h u tte n k u n d e , dem  B au  vo n  H iitten m asch in en  u n d  d e r  an a- 
ly tisch en  Chem ie. N ach  dem  S tu d iu m  h ab en  sie in  d e r  P ra x is  v o n  d e r  P ik e  a n  g ed ien t, m e ist d ie  F o r- 
m ere i g riind lich  e rle m t, s te ts  a b e r  e rs t a is  G ehilfe eines B e trieb sle ite rs , d a n n  a is  L e ite r  k le in e re r A b- 
te ilungen  sich  m it d e r  P ra x is  u n m itte lb a r  u n d  v o lls tan d ig  v e r t r a u t  g em ach t. Ih n e n  s teh en  a is  O ffiziere 
Ingen ieu re  zu r  Seite , d ie  sich  besonderen  F a c h e m  des G ieB ereiw esens ausschlieB lich gew idm et hab en . 
W ir  h ab en  S onderingen ieu re  fiir den  B au  von  F o rm m asch in en  u n d  G ieB ereim aschinen, In g en ieu re , 
d ie  n u r  im  B au  vo n  S an d au fb e re itu n g en  ta t ig  sind , solche, d ie  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  G uB putzere i ih re  
K ra f t  w idm en , an d e re , d ie  a is  E n tw e rfe r  v o n  Y ergróB erungs- u n d  N e u b a u te n  u n d  inneren

s t u . e . s t s

A bb. 1. B cg ich tu n gsh an gcb ah n .

* Vortrag, gehalten auf dem V. In terna tionalen KongrcB fiir Bergbau, Hiittenwesen, angewandte Mechanik 
und praktisehe Geologie, 19. bis 23. Ju n i 1910, zu Dusseldorf.

** Zivilingenieur O. L e y d e ,  s. „S tah l und Eiscn“ 1907, 4. Dezbr., S. 1767 u. f.
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G ieB ereie in rich tungen  ta t ig  s ind , u n d  noch  m an ch e  S o n d erfach leu te  m eh r. F u r  d ie  w issenschaft- 
liche A u sb ild u n g  d ieser S o n d e rk ra fte  (S pez ia lis ten ) so rgen  s ta a tl ic h e  B augew erk - u n d  
M asch inenbauschu len  u n d  eine R eihe  s ta d tis c h e r  u n d  p r iv a te r  h o h e re r tech n isch e r M itte lschu len .

D iesem  O ffiz ierkorps —  um  be im  Y ergleiche zu  b le iben  —  s te h t eine groBe. S c h a r  ausgezeich- 
n e te r  U n tero ffiz ie re  in un se ren  F o rm er-, GieBer-, M odelltisch ler- u n d  a n d e ren  M eistem  z u r  S eite  
Sie e n ts ta m m e n  zu m  a lle rg ro flten  T eiie  d e r  A rb e ite rsc h a f t u n d  h ab en  m e is t a u f  e in e r s ta a tlic h e n  
o d er p r iv a te n  gew erb lichen  L e h ra n s ta lt  d ie jen igen  g ru n d leg en d en  tech n isch en  K en n tn is se  sich  an- 
geeigne t, d ie  zum  V ers tan d n is  d e r  ta g g e h e n  E rsćh e in u n g en  des G ieB ereibetriebes u n d  zum

fo lgerich tigen  Z iehen  d e r  sich  d a ra u s  ergebenden  
Schliisse u n e n tb e h r lic h  sind . G erad e  d iese G ru p p e  
vo n  G ieB ereifach leu ten  w eist h e rv o rra g e n d  tiich tig e  
L e u te  a u f ; sie  b e ru h t  au f  e in e r A uslese d e r  be- 
fa h ig ts te n  u n d  b e w a h rte s te n  P ra k tik e r , d en n  n u r  
so lche w erden  zu  M eis tem  b e fo rd e rt.

E in e  re iche  F ach p re sse  h a l t  d ie  G esam th e it 
d e r  G ieBer beziig lich  a lles W issen sw erten  au f  dem  
L au fen d en  u n d  so rg t fu r regen  G e d an k en au s tau sch  
sow ie ra sch eV erb re itu n g  a lle r iin  In - u n d  A uslande  in 
d ie  O effen tlich k e it d rin g en d en  N euerungen . A uf 
groBenW erk en  u n d  in  tec lm ischenV erein igungen  w ird  
neb en  d e r  ink ind ischen  P resse  au ch  d e r  h e rv o rrag en d e  
T e il d e r  au s land ischen  F ach p resse  g eh a lten .

W e rtv o ll erw eisen  sich  au ch  a n  d e r  B erg- 
ak ad em ie  in  C lau sth a l e in g e rich te te  F e rien k u rse  
fu r G ieB ereiingenieure. Sie zerfa llen  in  L ab o ra - 
to r iu m su b u n g en  u n d  in  V o rtrag sk u rse , geben  F ach - 
le u te n , d ereń  W issen  L iicken  au fw e is t, G elegenheit 
z u r  V ervo llk o m m n u n g  u n d  tra g e n  w esen tlich  d azu  
bei, d ie  a llgem eine P ra x is  au f  d e r  H ó h e  d e r  gegen- 
w a rtig en  w issenschaftlichen  E rk e n n tn is  zu  e rh a lten .

D ie M óglichkeit, einen  w irtsch a ftlich  erfolg- 
re ichen  G ieB ereibetrieb  neu  zu  b eg riin d en , is t  h e u te  
an  se h r  v ie l m e h r Y o rau sse tzu n g en  g ek n iip ft, a is  es 
noch  v o r  ein igen  J a h rz e h n te n  d e r  F a li w a r; v o r  allem  
s in d  d azu  u n g le ich  hó h ere  G e ld m itte l e rfo rd e rlich . 
N och  v o r zw ei o d e r d re i J a h rz e h n te n  k o n n te  m i t  
dem  K a p ita ł , d a s  h e u te  a lle in  d ie  S a n d a u fb e re itu n g  
e in e r groB eren GieBerei e rfo rd e rt, e ine le is tu n g s- 
fah ige  GieBerei e rs te ll t w erden , d en n  diese L e istungs- 
fiih igkeit b e ru h te  in e rs te r  L in ie  au f  d e r  T iich tig - 
k e it  u n d  S ch affen sk ra ft d e r  F o rm e r , w ah ren d  
sich  h e u te  d a s  S chw ergew ich t m e h r a u f  d ie  S eite  
e in e r v ielg lied rigen  u n d  k o s tb a re n  m echan ischen  
A u sriis tu n g  ve rsch o b en  h a t.  F a s t  n u r  noch  beim  

A bb. 2. F a h rb a re r  K upo lo fenschragaufzug . M aschinenguB , insbesondere  fiir  d en  G roB m aschi-
n e n b a u , sp ielen  d ie  H a n d w e rk s fe rtig k e it u n d  Zu- 

\ e il is s ig k e it des F o rm ers  d ie  g leiche aussch laggebende  R o lle  w ie ehedem , a u f  d en  iib rigen  G eb ie ten  
w ird  sie in s te tig  s te ig en d em  ?.faBe d u rc h  d ie  F o rm m asch in e  e rse tz t.

N euze itliche  G ieBereien verfiigen  iib e r W o h lfah rts-  u n d  tech n isch e  E in ric h tu n g e n , a n  d ie  v o r  
-5  J a h re n  noch  n ic h tg e d a c h t w urde , d ie  u n s a b e r  h e u te  a is  S e lb s tv e rs t;in d lich k e iten  erscheinen . Solche 
GieBereien h ab en  au sre ich en d e  freund liche  Speisesale  m it V o rrich tu n g en  zum  A n w arm en  n h tg e - 
b ra c h te n  E ssen s u n d  yerfiigen  zug le ich  u b e r.W irtsc h a ftsb e tr ie b e , w e lch ed ie  Y erk o stig u n g  zu m  S elbst- 
kostenpre i^e  liefem . Sie s in d  m it K le id e rab lag en , in  je d e r  B ez łeh u n g  e inw andfre ien  B ed iirfn isan sta lten  
u n d  so re ich licher B ad ege legenhe it a u sg e s ta tte t,  daB je d e r  .Mann be im  Sch ich tw echsel sich  m it  einem  
lau en  B ra u se b a d re in ig e n  u n d  erfrischen  k a n n . D ie G ieB hallen sin d  v ie lfa c h g e h e iz t u n d  n ic h t a llzu se lten  
m it  w irk sam en  L u ftw ech se ląn lag en  a u s g e s ta tte t .  G anz  besondere  u n d  erfo lgreiche S o rg fa lt w ird  d e r 
^ ta u b b e se itig u n g  in d en  S a n d a u fte re itu n g s ra u m lic h k e ite n  u n d  d e r  b is v o r  ku rzem  g erad ezu  g esund - 
h e itsw id n g en  G uB putzere i g ew idm et. In  m ech an isch e r B ez iehung  geho ren  zum  e isem en  B estan d e  
n eu ze itlich e r G ieBereien e lek trisch e r A n tr ie b  d e r  H au p tb e tr ieb s teU e , e ine L u ftd ru c k a n la g e  zu m  B e-
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A b b , 3 . K o lle r g a n g  m it  S ie b tr o m m c l u n d  B c c h e r w e r k .

tr ie b e  v o n  G uB putzerm eiB eln , 
von  S tam p fe rn , vo n  H ebezeu- 
gen  u n d  fiir m anche  an d e re  
V e rrich tu n g en  u n d  e in e D ru c k - 
w asseran lage  zum  B e trieb e  v o n  
F o rm m asch in en .

N o ch  v o r io  J a h re n  b e s ta n d  
fa s t a llgem ein  d ie  N eigung , d ie 
G ich tb iih n en  m og lichs t groB 
zu  g e s ta lte n , u m  re c h t v iele  
S a tz e  in  R u h e  v o rb e re iten  u n d  
au fs tap e ln  zu konnen . B ei den  
jiin g s ten  G roBgieBereien is t 
dagegen  die G ich tb iih n e  fa s t 
g an z  v e rschw unden . D ie Z u- 
sam m en ste llu n g  d e r  S a tz e  ge- 
sch ieh t am  R o h e isen lag e rp la tz  
u n m itte lb a r  in  d ie  freischw e- 
benden , m it  e iner W iegevor- 
ric h tu n g  a u s g e s ta tte te n  K iibe l 
e in e r E le k tro -H a n g e b a h n  o d e r 
in  d ic  fah rb a ren  K iibe l e ines 
schriigen K u p o lo fen -G ich tau f- 
zuges, d e r  v o n  e inem  K upo l- 
ofen  zum  an d eren  gefah ren  
w erden  k an n . A bb. i  ze ig t e ine

solche B eg ich tu n g s-H an g eb ah n * , A bb. 2 e inen  fah rb a ren  K upo lo fen-S chriigaufzug** . D u rch  beide  
E in rich tu n g en  w erden  n ic h t n u r  d ie  A nlage e iner G ich tb iih n e  u n d  fe s ts teh en d e  G ich tau fz iige  
e rsp a rt, so n d em  auch  im  lau fenden  B e trieb e  re c h t e rheb liche  L o h n au sg ab en  e riib rig t.

F a s t  du rchw eg  sind  gegenw iirtig  K upo lo fen  e in fachen  E n tw u rfe s  m it gleichm aB ig zy lind rischcm  
oder in  d e r  S chm elzzone eingezogenem  O u e rsch n itte  in  G eb rauch , die W ind zu fiiliru n g  g esch ieh t m it 
e iner o d e r zwei D iisen reihen  o d e r n ach  dem  d e r  F in n a  K  r  i g a r  u n d  I h s s e n  p a te n t ie r te n  V er- 
fah ren . In  n eu es te r Z e it w u rd en  an  e inze lnen  S tellen  am erik an isch e  W h itin g -K u p o lo fen  au fg es te llt, 
d ie  sich g u t b ew ah rt h ab en . D er S tre it  iib er d ie  N iitz lich k e it o d e r N o tw en d ig k e it e ines V orherdes 
is t noch n ic h t v e rs tu m m t; G ieBereien, die in ra s c h e r  F o lgę  hochh itz iges E isen  b eno tigen , lassen  ih n w eg , 
w iih rend  G ieBereien fiir gróB eren M aschinenguB  sich  se in er m it  Y orte il bed ienen . D ie F o rtb ew eg u n g  
des fliissigen E isens w ird  in  gróB eren 
G ieBereien neben  den  L au fk ran en  
d u rch  e lek trisch  o d e r v o n  H a n d  be- 
tr ieb en e  H an g eb ah n en  o d e r d u rch  
fa h rb a re  G ieB pfannen m it H ilfe  eines 
N etzes von  S chm alspurg le isen  be- 
w irk t.

D er S chm elzbe trieb  s te h t in e iner 
s te tig  w achsenden  Z ah l von  GieBe
reien u n te r  s ta n d ig e r  U eb erw achung  
d u rch  ein G ieB ereilaboratorium .
K leinere  G ieBereien b esch ran k en  
sich  d a rau f , n u r  den  S iliz ium gehalt 
des R oheisens fes tzuste llen , and e re  
deh n en  diese U n te rsu ch u n g en  au f 
den  G eh a lt an  Schw efel, P h o sp h o r 
u n d  M angan  aus, w iih rend  d ie  groB- 
ten  W erkc  u m fan g re ich e  chem isch- 
techn ische  P riifu n g sa n s ta lte n  errich-

* A u sg e fiih r t  v o n  d er  B c n r a th c r  
M a sc h in e n fa b n k -A .-G .

** A u sg e fiih r t  v o n  A .-G . V u lk a n  
in  K o ln . A b b . 4 . S a n d a u fb e r e itu n g sm a sc h in c .
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t e t  h ab en , in den en  neb en  g an z  g en au en  an a ly tisc h e n  U n te rsu ch u n g en  a lle r R o h sto ffe  F es tig k e its - 
p riifu n g en  u n d  so nstige  P ro b en  im  regelm aB igen A rbe itsgange  b e w irk t w erden . D ie E in - 
r ic h tu n g  e iner S te lle  zu r  B estim m u n g  des S iliz ium gehaltes k o s te t k a u m  ta u se n d  M ark , w a h ren d  
d ie  E rs te llu n g  e in e r v o lls tan d ig en  chem isch-m echan ischen  P riifu n g s a n s ta lt  re c h t be trćich tliche K ap i- 
ta lan lag en  e rfo rd e rt. Z u r  U n te rsu c h u n g  des R o h eisen s au f  seinen  S iliz ium gehalt k a n n  je d e r  gew issen- 
h a f te  ju n g e  M ensch in  w enigen T agen  a n g e le m t w erden . M an b e tr a u t ih n  g le ichzeitig  m it d e r  B ezeichnung

d e r  R o h e isen v o rra te  n ach  ih rem  
S iliz ium gehalt u n d  d e r  B eaufsich- 
tig u n g  d e r  vo rgesch riebenen  G a t- 
tie ru n g . D e r J a h re sa u fw a n d  fiir 
d a s  L a b o ra to riu m  u n d  d ie  G at- 
tie ru n g sau fs ic h t s te ig t d a n n  n ie h t 
iiber ja h r lic h  1500— x8oo.ll,. D iese 
A uslage, einschlieB lich d e r  V er- 
z in su n g  eines unv erm eid lich  groBe- 
ren  R oheisen lagers , h a b e n  sich 
noch  in  a llen  F a llen  au f  d a s  re ich- 
lich ste  b ezah lt g e m a c h t d u reh  
E rsp a ru n g  te u re r  R o h eisen m ar- 
ken  u n d  V erm in d eru n g  des GieB- 
ausschusses.

F o rtg e se tz te  an a ly tisch e  U n te r 
su chungen  fiih rten  z u r  E rk e n n t-  
nis, daB d ie  W irk u n g  e in iger zu r  
E rre ic h u n g  h o h e re r F e s tig k e it viel 
v e n v e n d e te r  au s lan d isch e r R oh- 
e isen so rten  d u re h  ih ren  n ied rig en  
K o h len sto ffg eh a lt b e d in g t is t. 
Solche S o rten  w erd en  je tz t  au ch  
von  in lan d isch en  H iit te n  e rb la sen  
u n d  zu  angem essenen  P re isen  in  
d en  H a n d e l g e b ra c h t. M it groB em  
V orte il w erden  se it zw ei J a h re n  
n a c h  dem  P a te n t  R o n a y  ge- 
p reB te  G uB stah l- u n d  Schm iede- 
eisensp iine im  K u po lo fen  ver- 
schm olzen . D u reh  sachgem aB e 
G a ttie ru n g  liiB t sich  v e rm e h rte r  
A b b ra n d  v e rm e id en  u n d  d ie  G iite  
des e rz ie lten  G usses a u f  d a s  g iin- 
s tig s te  beeinflussen . D ie V erw en- 
d u n g  v o n  S p a n e b r ik e tts  e rs p a r t 
te u re  S o n d e rm ark en  u n d  erm og- 
lic h t e ine v o r te ilh a f te  Y e rw ertu n g  
d e r  fr iih e r fa s t w ertlo sen  GuB- 
sp an e .

D ie A u fb e re itu n g  des F o rm -

S c h n itt A - B  S c h n itt C - D  SandeS is t  den  I ! n d en  d e r  F o r '
m e r lan g s t en tzogen  w orden . Sie 

A bb. 5 b is  7 . S and au fb e re itu n g sm asch in e . %vird. m e is t in  eigenen , y o n  d e r
GieBerei g eso n d erten  R a u m e n  be

w irk t u n d  e rs tre c k t sich  au f  d a s  L ag ern , T ro ck n en , R ein igen  u n d  Z erk le inern  d e r  R o h sto ffe  u n d  
d es g e b ra u c h te n  S andes, d e reń  M ischung  u n d  B efeu ch tu n g  u n d  schlieB lich a u f  d ie  B efo rd e ru n g  zu  den  
V e rb rau ch ss te llen . D u reh  o rgan ische  V erb in d u n g  y ersch ied en er A ufbere itu n g sm asch in en  e rs p a r t m an  
L ó h n e  u n d  s ich e rt groB ere G riin d lich k e it u n d  Ż u v erla ssig k e it d e r  e inze lnen  A rb e itsv o rg an g e . E in e  
d e r  y e rb re ite ts te n  Z usam m en ste llu n g en  is t d ie  Y erb in d u n g  y o n  K o lle rgang  u n d  S andsieb  m itte ls  
e ines B echerw erkes u n d  e in e r w agerech ten  Sclm ecke (A bb. 3). Y o lls tand ig  s e lb s tta tig  a rb e i te t  e ine 
neue , a lle  H ilfsm asch inen  yere in igende  S an d a u fb e re itu n g  (A bb. 4 b is  7).*  Sie um faB t e inen  K oller-

* A u sg c fiih r t  v o n  d en  Y ere in ig ten  S c h m ir g c l-  u n d  M a sc h in c n fa b r ik c n  A..-G. zu  H a n n o v e r -H a in h o lz .
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g an g  a  zum  M ahlen  u n d  Z erk le inern  des neu en  S andes, ein  sch rages T rom m elsieb  b  zu m  S ieben 
desselben , ein  W alzw erk  c zu m  Z erk le inern  d e r  K no llen  u n d  gro  Gen S tiicke  des a lte n  S andes, ein 
S ch iitte ls ieb  d  zum  S ieben desselben  u n d  eine M ischm aschine fiir den  a lte n  u n d  n eu en  S and . Z u r 
B ew egung des F o rm san d es  vo n  e iner M aschine zu r  a n d e ren  d ienen  die B echerw erke  f  u n d  g, d ie  
B efó rderungsschnecke h  u n d  d ie  M eng- u n d  A n feu ch tv o rrich tu n g  i. A uB erdem  e n th a l t  d ie  M asch ine 
noch den  K o h le n s ta u b b e h a lte r  k. Z u r B ed ienung  is t n u r  ein  einziger A rb e ite r  no tig , d e r  den  a lte n  
u n d  den  neuen  S an d  au f  d a s  W alzw erk  b ez iehen tlich  den  K o lle rgang  au fg ib t. F ii r  e ine A uf- 
b e re itungsan lage  vo n  s tiin d lich  3 R a u m m e te r  L e is tu n g sfah ig k e it is t n u r  e ine B oden flache  v o n  14  q m  
bei e tw a  4 m  H ó h e  erfo rderlich .

D ie F o n n a rb e i t  w ird  im m er m e h r d u reh  M aschinen b e w irk t; in sbesondere  a rb e iten  A rm a tu re n -, 
P o te rie -, N ahm asch inen -, H eizkessel- u n d  H eizkórper-G ieB ereien  sow ie G ieBereien fiir B iigeleisen , 
T ex til- u n d  lan d w irtsch a ftlich en  M aschinenguB  fa s t ausschlieB lich m it F o rm m asch in en . D ie  w irk sam e 
K ra f t is t in  d en  w e itau s  iiberw iegenden  F a llen  W asser v o n  15  b is  50 A tm o sp h a ren  D ru ck , doch  finden  
sich au ch  v ie lfach  v o n  H a n d  b e ta tig te  K n iehebe lp ressen  u n d  v e rsch iedene  F o rm e n  vo n  H an d -A b h eb e- 
u n d  D urchziehm asch inen . In sb eso n d ere  in  H eizkesse lfab riken  sin d  D urchz iehm asch inen  in  groB em  
U m fange in  V erw endung . B is v o r e tw a  2 J a h re n  w aren  au slan d isch e  F o rm m asch in en  in  d eu tsch en  
G ieBereien e ine groBe S e lte n h e it; s e it d ieser Z eit v e rm o ch ten  sich  a b e r  au ch  d ie  B  o n  v  i 11 a  i n  s c  h  e n 
M aschinen* v ie lfach  m it g u te m  E rfo lge  einzufiih ren . D ie neu esten  un d  n ach  den  b isherigen  Y ersuchen  

v ie lversp rechenden  
E rsch e in u n g en  au f 
dem  G eb ie te  das 
F o rm m asch in en b au es  
sin d  e lek trisch  b e trie - 
bene F o rm m asch in en  
u n d  R iitte lfo rm m a- 
schinen. V on beiden  
M asch inenarten  sind  
b e re its  m eh re re  von- 
e in an d e r in  w esen t- 
lichen P u n k te n  ab- 
w eichendeA usfiih run- 
gen  in  erfo lgreichem  
B etriebe . GroBe F o rt-  
s c h r itte  m a c h te n  auch  
d ie  an fang lich  n u r  

zum  E in s tam p fen
groB er F o rm en  in  G ieB gruben b e n u tz te n  P reB lu fts tam p fe r, w elche a llm ah lich  a u ch  bei d e r  e igen t- 
lichen  F o rm a rb e it V erw endung  finden.

E s  d iirf te  k au m  ein  b rau ch b a re s  F o rm v e rfah ren  geben , d a s  n ic h t au ch  in  d eu tsch en  G ieBereien 
au sg e iib t w ird ; in sbesondere  sind  d as Schab lon ieren  in  T rocken- u n d N a B sa n d , die freie K ern fo rm ere i, 
d ie  SchalengieB erei, d ie  V erw endung  n asse r K ern e  u n d  d a s  A rb e iten  n ach  R ah m en m o d ellen  v ielen - 
o r ts  zu h o h er E n tw ick lu n g  gediehen . In  H eizkesse lfab riken  w erden  d ie  G lied erk em e au s  F luB sand  
m it M ehl- u n d  G lu tro sezu sa tzen  e rs te llt u n d  d a n n  gebacken . D ie T ro ck en k am m em  h ab en  H eiB w asser- 
heizung  u n d  k o n n en  stćindig in  e iner W arm e  v o n  2 5 0 0 b is  300 0 C g eh a lten  w erden . Solche K e rn e  s in d  
w ah ren d  des GieBens auB ero rden tlich  w id e rs tan d sfah ig  u n d  zerfa llen  sp a te r  zu  P u lv e r , d a s  d u reh  
le ich tes A bk lopfen  d e r  G uB stiicke e n tfe m t w ird . In  d en  R ohrgieB ereien  sind  die g e le m te n  F o rm e r 
lan g st v e rsc h w u n d e n ; gegenw artig  w erden  a b e r  au ch  d ie  gew Shnlichen S ta m p fa rb e ite r  d u re h  n eu e  
S tam p fm asch in en  v e rd ra n g t. D ie frtihere  T ro ck n u n g  d u re h  a n  d ie  F o rm e n  g e h a n g te  H eizko rbe  h a t  
g anz  au fg eh o rt u n d  d e r  T ro ck n u n g  m it  G as P la tz  g em ach t, w elche d u re h  e ine R e ihe  y o n  E rfin d u n g en , 
besonders d ie jen ige  d e r  sich  m it den  G ieB trom m eln  d re h e n d e n ‘B reń n d u sen , v e rb e s se rt w urde . In  ein- 
zelnen G ieBereien w ird  gere in ig tes H ochofengas zum  T ro ck n en  v o n  F o rm en  u n d  K e m e n  m it bestem  
E rfo lge b e n u tz t .

B ei d e r  dem  h eu tig en  V o rtrag e  zugem essenen  k n a p p e n  Z e it is t  es le ider n ic h t m óg lich , a u f  d ie  
m echan ische  A u srtis tu n g  u n se re r G ieBereien, au f  ih re  L au f-, D reli-, A u s lad e lau fk ran e  u n d  L au fd reh - 
k ran e , au f ih re  H iingebahnen  u n d  S an d fo rd e re in rich tu n g en , au f  P reB lu ft-, D ruckw asser- u n d  ah n lich e  
A nlagen  irgendw ie n a h e r  einzugehen . N u r d e r  G uB putzerei seien noch  einige W o rte  gew idm et. N eb en  
d en  D ruck lu ftm eiB eln  u n d  S chm irge lvo rrich tungen  h a t  sich  d a s  S andstrah lgeb liise  in  \ Te rb in d u n g  m it

* In  d er  A u sfu h ru n g  v o n ]  L e n t z & Z im m erm a n n , G ie B e r e im a sc h in e n -G e sc llsc h a ft  m . b. H . in  
D iis s e ld o r f -R a th .

Abb. 8. Putzhaus m it Arbeitsm ann.
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Versuche mit Ferro-Titan-Therm it und niedrigprozentigem Ferro- 
Titan fur GuBeisen und Stahlformgufi.

Von GieBereichef L e o n h a r d  T r e u h e i t  in Elberfeld.

(Hierzu eine dreiscitige K unstdrucktafel.)

A  ngeregt durch die Erw iderung des H m . E d. 
*- v. M a l t i t z  auf raeine M itteilungen iiber 

Yersuehe m it hochprozentigem  T itan  ais Zusatz zu 
GuBeisen und Stahlform guB * habe ich w eitere Yer-

* Vgl. „Stahl und Eisen" 1909, 7. Juli, S . 1025, 
u . S. Sept., S. 1410.

suche m it 25prozentigem  Ferro-T itan-T herm it und 
m it 10- bis 15prozentigem  Ferro-T itan  angestellt, 
dereń Ergebnisse ich nachstehend wiedergebe. Es 
kam  m ir darauf an, zu erfahren, ob durch Zusatz 
genannter Legierungen zu GuBeisen und StahlguB 
die T em peratur des flussigen Eisens gesteigert

sch a rfw irk en d e r L u fta b sa u g u n g  eine v o rh e rrsch en d e  S te llu n g  e ro b e rt. E s  w ird  in  versch iedenen  
F o rm en , a is  D reh tro m m e l, D reh tisch  u n d  a is F re is tra h l, an g eo rd n e t, am  w irk sam sten  in  P u tz h a u se rn  
n ach  dem  P a te n t  d e r  F irm a  A lfred  G u t m a n n  in  O tte n se n -H a m b u rg  (A bb. 8 u n d  9). D u rch  
S ch litze , w elche im  F uB boden  u n d  a n  d e r  S tim se ite  o d e r d e r  D ecke des P u tz h a u se s  in  vo lle r B re ite  
d u rch g eh en , s a u g t ein  E x h a u s to r  m it  groB er G eschw ind igkeit L u ft an  u n d  b ild e t e ine fiir  d en  S ta u b  
u n d u rch d rin g lich e  L u ftzo n e , d en  so g en an n ten  L u ftsch le ie r. D ieser te i l t  den  R au m  in  zwei H a lften . 
I n  d e r  e inen  b e fin d e t sich  d e r  zu p u tz e n d e  GuB, in  d e r  a n d e m  d e r  d ie  S an d d iise  bew egende M ann . 
W a h re n d  d e r  S a n d s tra h l d en  L u ftsch le ie r m it L e ich tig k e it d u rc h d r in g t, b le ib t d e r  A rb e ite r  v o m  S ta u b e  
v e rsch o n t. L e ic h te r  S ta u b  w ird  v om  L u ftsch le ie r m it fo rtgerissen , d e r  schw erere  S an d  fa lit d u rc h

d e n  ro s ta r t ig e n  Bo- 
d e n  u n d  w ird  d u rch  
Schnecke u n d  B echer- 
w erk  dem  G ebliise 
se lb s tta t ig  w ieder zu- 
g e fiih rt. A bb . 9 ze ig t 
e in  P u tz h a u s  n eu este r 
A u sfiih rung . In sb eso n 
d e re  w ird  d ie  abge- 
sa u g te  L u ft v o r  dem  
E in t r i t t  in  den  E x h a u - 
s to r  ge re in ig t. D ie von  
d e r  S tim se ite  des P u tz -  
hau ses in  zw ei H a lfte n  
g e te ilte  D rehsche ibe  er- 
m o g lich t es, d ie  auB ere 
H a lf te  m it G uB stiicken 
zu  belegen, w a h ren d  
d e r  au f  d e r  in n eren  
H a lf te  b e find liche  GuB 

A bb. 9 . P u tz h a u s  n eu este r A usfiih rung . g e p u tz t w ird . N a c h
Y ollendung  d ieser A r

b e i t  d re h t m a n  d ie  Scheibe, r a u m t den  g e re in ig ten  GuB w eg u n d  b e se tz t sie au fs  n eue  m it rohem  
GuB. E s  w ird  a lso  ein  u n u n te rb ro c h e n e r  B e tr ie b  e rm og lich t.

D ie E n tw ic k lu n g  u n se re r G ieBereien laB t zwei e in an d e r en tg eg en g ese tz te  S tro m u n g en  b eo b ach ten . 
W a h re n d  ,,re in e“ G ieBereien d a n a c h  tr a c h te n , ih re  ganze  K ra f t  n u r  w enigen G uB arten  zu  w idm en  u n d  
d a d u rc h  zu B e trieb sv e re in fach u n g en  u n d  h ó ch s te r L e is tu n g sfah ig k e it zu  gelangen , bem iih en  sich  d ie  
G ieB ereien d e r  H ochofenw erke , einen  S onderzw eig  n ach  dem  a n d e m  sich  an zu g lied ern , u m  d u rc h  
s te tig  w ach sen d en  B e trieb su m fan g  Y erw altungs- u n d  sonstige  A llgem einkosten  zu  ern ied rigen . D ie 
H ochofengieB ereien  sin d  d en  „ re in e n "  G ieB ereien g egen iiber im  Y orte il, d a  sie d a s  R oheisen  o h n e  A n- 
fu h r- u n d  H an d e lsu n k o s ten  h ab en , u n d  w erden  es n o ch  m e h r se in  n ach  E in f iih ra n g  vo n  R oheisen- 
m isch em , d ie  d a s  U m schm elzen  im  K upo lo fen  au ch  fiir  em pfind lichere  G uB arten  u n n ó tig  m achen .

A llgem ein  w ird  die W ich tig k e it e in e r zuverlassigen  S e lb s tk o s te n e rm ittlu n g a n e rk a n n t, u n d  es be- 
sc h a f tig t sich  in  d e r  P resse  u n d  in  se lb s tan d ig en  S ch ritten  e ine  R eilie  vo n  F a c h m a n n e rn  m it d ieser F rag e .

U n te r  d em  allgem einen  g esch aftlich en  T ie fs ta n d  d e r  le tz te n  J a h r e  h a t te n  a u ch  d ie  G ieBereien 
sch w er zu  le iden ; d ie  jiin g s t ve rg an g en e  Z e it b ra c h te  a b e r  doch  an  y ielen  S te llen  w esen tliche  B essen ing , 
so  daB e ine v e n n e h r te  E in s te llu n g  vo n  A rb e itsk ra f te n  erfo lgen  k o n n te . Z u rze it w erden  in  r a n d  1800  
B etrieb en  e tw a  120  000 A rb e ite r  b e sch a f tig t, w elche jah rlich  23/.1 M illionen T o nnen  G uB w aren im  W erte  
v o n  fa s t 500 il i l l io n e n  .Mark e rs te lien .
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w erde*; ferner aber auch, ob die Festigkeitseigen- 
schaften des GuBeisens sowie des Stahlform gusses 
yerbessert wurden.

A. Versuche mit Ferro-Titan-Thermit und GuBeisen.

E r s t e r  Y e r s u c h .  700 kg GuBeisen wurden 
vom Kupolofen aus in eine ro tw arm  erhitzte Pfanne 
abgestochen. Die T em peraturen des fliissigen Eisens 
betrugen in der A bstichrinne, m ittels eines W anner- 
Pyrom eters gemessen, von Anfang bis zu E nde der 
Fullung: 1332 <>, 1352 1342 1363 0 und  1375 0 C,
dagegen nach der Fullung auf der Oberflache des 
fliissigen Inhaltes gemessen: 1279° und  1287° C. 
Ich lieB etw a 200 kg GuBeisen ohne Zusatz m it
tels Scherenpfannen zu Probestiicken vergieBen. 
Hierbei ergaben mcine Tem peraturm essungen 1263 °, 
1234 0 und  1220 0 C. In  den in der groBeren P fanne 
verbleibenden etw a 500 kg betragenden R est fliis
sigen Eisens wurde eine Biichse m it 0,65 kg Ferro- 
T itan-T herm it bis auf den Boden der Pfanne ein- 
getaucht. Die Au f wali u u g des Bades w ar n icht be
sonders s ta rk  und dauerte etw a l 1/., M inuten. 
Meine Tem peraturfeststellungen ergaben:

kurz vor dem Zusatz 
nach dem Zusatz . .

1235° und 1228 o C 
1220“ „ 1200° C

W iederum wurden nach dem Umfiillen in eine 
Scherenpfanne Probestucke gegossen, und  ich stcllte 
w ahrend des GieBens die T em peraturen: 1199°, 
1178° und 1170° C fest. Nach dem Zusatz von 
Ferro-T itan-Therm it zeigte die Obcrfliiche des fliis- 
sigen Eisens „F ettaugenbildung11, welche bis kur/. 
vor der E rstarrung  beobachtet werden lconnte. 
Samtliche Probestucke w urden in getrocknete, fiir 
aufrechtstehenden GuB eingerichtete Form en ge
gossen. Aus der nachstehenden Zahlentafel 1 sind 
die Ergebnisse der Zugproben, aus der Zahlentafel 2 
die der Bruehproben zu ersehen.

Im  M ittel ergaben som it je  12 ZerreiBproben:
kg/qm m

ohne Ferro-Titan-Therm it-Zusatz 20,3 Zugfestigkeit 
m it .. >, .. 19,8

je 12  B ruehproben:
B ruchbe lastung  D urchb iegung  

kg/qm m  mm
ohne Ferro-Titan-Therm it-Zusatz 447,9 8,71
m it „ „  „ „ 543,7 8,90

Aus den Festigkeitsprtifungen geh t hervor, daB 
die Zugfestigkeit durch Zusatz von Ferro-T itan- 
Therm it n icht gesteigert, die B ruchfestigkeit um  
21 ° / 0 erhoht, dagegen die D urchbiegung n ich t er- 
hoht wurde.

Die Analyse des GuBeisens ergab im M ittel:
Silizium  M angan P hosphor Schwi-fel T itan  

% % % % % 
1,68 0,024 1,168 0,0994 —

ohne Ferro-Titan- 
Thermit-Zusatz 

m it Ferro-Titan- 
Thermit-Zusatz 1,63 0,610 1,150 0.0S33 spuren

** „Stahl und Eisen“ 1909, 13. O kt., S. 1594 sowie 
A. M e s s e r s c h m i t t :  „D ie Technik in  der Eisen-
gieBerei" 1909 S. 116.

Zahlentafel 1. 

a) 12 ZerreiBstabo ohne Ferro-Titan-Therm it-Zusatz  
ergaben folgende Zahlen:

Nr.
D urchm esser 
de* Stabcs 

in  mm

Zug- 
k ra ft 
ln  kg

Zug- 
k ra ft 
f. d.
qmm

B em erkungen

1 19,9 6400 20,6
2 19,9 6700 21,5
3 19,9 6000 19,3 Fehlstelle.
4 19,9 6400 20,6
5 19,9 6400 20,6
0 19,8 6400 20,8
7 19,9 6100 19,0
8 19,9 5600 18,0 Fchlstelle.
8 19,9 0300 20,3 nochmals eingespannt.
U 19,9 6500, 20,9

10 19,9 6200 19,9 Fehlstelle.
10 19,9 6400 20,6 nochmals eingespannt
11 19,9 5600 18,0 Fehlstelle.
12 19,9 6500 20,9

Im  M ittel: 20,3

h) 12 ZerreiBstabe m it Ferro-Titan-Tlicrm it-Zusatz  
ergaben folgende Zahlen :

Nr.
D urchm esser 

des S tabci 
In mm

Zug- 
k ra ft 
in kg

Zug. 
kraft 
f. d.
qmm

B em erkungen

1 19,S 6600 21,4
o 19,9 6S00 21,9
3 19,8 6500 21,1
4 19,8 6000 19,5 Fehlstelle.
5 19,9 6600 21,2
6 19,9 6600 21 2
7 19,9 6800 21,9
8 19.9 6600 21,2
9 19,9 5300 17,0 Fehlstelle.

10 19,9 5600 18,0 Fehlstelle.
11 19,9 5700 18,3 ganz.
12 19,9 5000 16,1 Fehlstelle.

Im  M ittel: 19,8

Zahlentafel 2. 

a) 12 Bicgeproben ohne Ferro-Titan-Therm it-Zusatz 
ergaben folgende Zahlen:

Kr.
Quer- 
schn itt 

in  qmm

A uflage- 
Lange 
in mm

Be- 
la stu n ę  
in  kjf

D urch
biegung: 
in  mm

B em erkungen

1 30 750 500 1 1 ,0
2 30 750 500 1 0 ,0
3 30 750 550 1 0 ,0
4 30 750 425 9,5
5 30 750 275 5,0 Sandstellen.

Fehlstelle.
6 30 750 150 5,0 Sandstellen.

Fehlstelle.
7 30 750 475 7,5
8 30 750 500 10,5
9 30 750 525 10,5

10 30 750 575 9,6
11 30 750 425 7,5 Fehlstelle.
12 30 750 475 8,5

Im M ittel: 447,9 8,71
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b) 12 Biegeproben m it Ferro-Titan-Therm it-Zusatz 
ergaben folgende Zahlcn:

Nr.
Qucr- 

sehuftt 
in qmm

A ufiugc - 
Lanjje 
In mm

Bo 
iastnn g 

in k g

fturcli- 
b iegung  

in min

Hcm erkungtin

1 30 750 300 5,5 Fehlstelle.
2 30 750 050 10,0
3 30 750 025 10,0
4 30 750 450 .7,0
5 30 750 550 9,5
6 30 750 325 fi,5 Fehlstelle.
7 30 750 725 12,0
8 30 750 500 7,0 k i.  Fehlstelle.
9 30 750 625 10,5

10 30 750 C>50 10,5
11 30 750 625 10,0
12 30 750 500 8,5

Im  M ittel: 543,7 8,9

Zahlentafel 3.

a) Versuehc ohne Zusatz von  Ferro-Titan-Therm it. 
8 ZerreiBstabe ergaben folgende Zahlen:

Nr.

Tłurch- 
ni caicr

fiC9 
Stabes 
in mm

Zug- 

kraft 

in  kg

Zug-

kraft

kg/qmm

Bcm erkungen

i 19,9 5550 17,85 feinkorniger Brueh
2 19,9 4450 17,65 1 poróse Stelle im Bruch
3 19,9 5600 18,00 feinkorniger Bruch.
4 19,9 5550 17,85 ..
5 19,9 5200 16,70 >*
6 19,9 4800 15,40 »
7 19,9 4700 15,10
8 19,9 4900 15,80

Im  M ittel: 16,79

Wio zu ersehen, ist eine Schwefelabnahm e nach 
dem  Zusatz urn 0,016 °/0 festzustellen. Siimtliche 
Abgiisse m it und  ohne Z usatz zeigten beziiglich 
ihrer D ichte und B earbeitungsfahigkeit keine U nter- 
schiede.

Z w e i t e r  V e r s u c h .  Zwecks Erzielung eines 
sicheren U rteils iiber d:e N iitzlichkeit des Zusatzes 
von Ferro-T itan-T herm it zu GuBeisen, ferner auch, 
urn m einen ersten Yersuch zu erganzen, stellte  ich 
einen zweiten Versuch m it F erro-T itan-T herm it und 
GuBeisen ati. 800 kg flitssiges E isen w urden aus 
dem  Kupolofen in eine P fanne gefiillt und  aus 
dieser etw a 400 kg Eisen in eine zweite P fanne 
eingegossen.

Wahrend des Fiillens der ersten P fanne betrug 
die T em peratur 1345 0 bis 13500 C, dagegen beim 
Einfullen in die zweite P fanne 1332°, 1328°, 1335 0 
und 1330° C.

D er In h a lt der zweiten P fanne w urde sofort 
zum GieCen von Probestiicken benu tz t, w ahrend 
der etw a 400 kg betragende In h a lt der ersten 
P fanne m it 0,65 kg F erro-T itan-T herm it in be- 
k ann te r Weise geinischt w urde. Meine Tem peratur- 
feststellungen ergaben:

kurz vor dcm Zusatz von
Ferro-Titan-Therm it . . 13353, 1330° und 1332“ C

nach dem Zusatz von
Ferro-Titan-Therm it . 1325", 1328“ „  1325“ C

Eine T em peratursteigerung w ar also n ich t fest
zustellen, auch keine besondere Sehlackenanreiche- 
rung. Dagegen zeigte 
sich dio auch beim  er
sten  Versuch beoDach- 
te te  „F ettaugenb il- 
dung“ , welche eben- 
falls bis kurz vo r der 
E rstarrung  des E isens 

beobachtet wurde.
Siimtliche Probestiibe 
sowie GuBstucke w ur
den in getrocknete 
Forinengegossen. Beim

a) Versueho ohne Zusatz von Ferro-Titan-Therm it. 
8 ZerreiBstabe ergaben folgende Zahlen:

Nr.

D urch- 
messer 

d«*s 
Stabea 
in  nim

Zug-

kraft

in  kg

Zug-

kraft

kg/qmm

.............. .......  ' " ....... ‘
■

|
B c m crku n jcn

i

i 19,9 5550 17,85 feinkorniger Bruch
2 19,9 5700 18.30
3 19,9 5S00 18,70
4 19,9 5300 17,00
5 19,9 5300 17,00
6 19.9 5700 18.30 i

7 19,9 5200 16,70 i, ,,

8 19,9 5200 16,70 „

Im  M ittel: 17,57

Zahlentafel 4. 

b) Yersuche m it Zusatz von Ferro-T itan-T herm it. 
8 Biegeproben ergaben folgende Zahlen:

Xr. Querschnitt 
in  qmm

A u f la g e -L in g e  
in  mm

Bełastung: 
in  k g

D urrhb ipgung 
in  mm

1 30X30 750 650 8,5
2 650 8,5
3 600 8,0
4 700 9,0
5 525 7,0
6 600 8,0
7 600 8,5
8 „ 650 8,5 •

Im  M ittel: 622 8,25

ću/sproden ro/r ferro-Won Therm/f
jejossen

Schaubild 1.

Gu/ś/jrober ofrne Zt/$otz vtvj ferro -7łtan TTiermif 
gegoese/j



Lichtbild 7. L ichtbild  8.

Lichtbild l bis 10 gehoren zu Zahlentafel 5. D ie m it ungeraden Zahlen bezeichneten Proben sind ohne, die m it 
geraden Zahlen bezeichneten m it Zusatz von Ferro-Titan-Therrait gegossen.

V e rs u ch e  mit  F e r ro -T i tan -T herm i t  und  niedr igprozent igem Fer ro -T i tan  

fur GuBeisen  und  StahlformguB.

Lichtbild 5.

Lichtbild  6.

L ichtbild 2.

Lichtbild  4.

L ichtb ild  1.

Lichtbild 3.



mm

L ich tb ild  9. L ichtb ild  10.

L ichtb ild  11 .

L ich tb ild  12. L icktb lld  13, U ch tb lld  14

Lichtbild  15. L ichtbild 16.



Lichtbild 19. Llchtblld  20.

Lichtbild 11__20 gchoren zu Zahlemśafel 14. Dio m it ungeraden Zahlen bezeichncten Proben sind ohne, die m it
geraden Zahlen bezeichneten mit Zusatz von Ferro-Titan gegossen.
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b) Versuche m it Zusatz von Ferro-Titan-Thermit. 
8 Biegeproben ergaben folgende Zahlen:

Zahlentafel 5. 

a) Versuche ohne Zusatz von Ferro-Titan-Therm it. 
. 9 Bruehproben ergaben folgende Zahlen:

b) Versuche m it Zusatz von Ferro-Titan-Therm it. 
9 Bruehproben ergaben folgende Zahlen:

GieBen der P robestabe wurden folgende Tem pera- 
tu ren  festgestellt:

ohne Zusatz . . . .  1235°, 1230° und 1232" C
m it Z u sa tz ........................................  1220°, 1224° „  1220° C

Aus den Zahlentafeln 3 bis 5 sind die E r-
gebnisse der Zugproben, der B ruehproben m it Q]
Q uerschnitt und der B ruehproben m it 0  Quer- 
sehn itt zu ersehen. Schaubild 1 zeigt die von der 
Priifungsm aschine aufgenommene graphisehe Dar- 
stellung der Zugfestigkeiten.

Aus den Festigkeitspriifungen ergeben sich im 
M ittel:

B ei den Zugproben 
ohne Ferro-Titan-Therm it-Zusatz 16,79 kg f. d. qmm  
m it ,, ,, ,, ,, 17,57 ,, ,, ,, ,,

X X V I I I 80

Bei den Bruehproben m it [p  Quersohnitt
Bclas tung  Durehbiegung 

kg  mm

ohne Ferro-Titan-Therm it-Zusatz 022 8,25
m it ,, ,, „ ,, 006 9,06

Bei den Bruehproben m it 0  Querschnitt
Bclas tung  D urehbiegung 

kg  mm
ohne Ferro-Titan-Therm it-Zusatz 13 038,8 3,88
m it „ „ „ „ 13402,7 3,66

Es w urde som it durcli Zusatz von F erro-T itan- 
T herm it eine Steigerung der Zugfestigkeit um  4,6 % , 
der Bruehfestigkeit bei ąuadratischem  Q uersehnitt 
um 7 % , der D urehbiegung derselben S tabe um  9,8 %  
erzielt; dagegen zeigte sich eine A bnahm e der 
Bruehfestigkeit um 1 %  und der D urehbiegung um
4,4 %  bei den B ruehproben m it rundem  Q uer- 
schnitt.

Von den Abgussen lieB ich einige Stiickc po- 
lieren und fand, daB, wie auch bei der B earbeitung, 
keine Unterschiede festzustellen waren.

Die Analyse des GuBeisens ergab im  M ittel:
. . G.c,s '  S i-  M an- P h o s -  S c h n ę -  ...........................Kohlcn-  . . .  , -  . TItanlizium pan  phor  fel

ohne Ferro-Titan- % % % % °/° %
Thermit-Zusatz 3,27 1,73 0,578 0,478 0,092 —

m it Ferro-Titan- 
Thermit-Zusatz 3,35 1,77 0,555 0,518 0,873 Spuren

Auch bei diesem Versuch nahm , wenn auch 
n ich t erheblich, der Schwefel um  0,0046 %  ab.

Wie aus den Lichtbildern der Bruchfliichen 
(s. Tafel) zu ersehen ist, w urden keine U nterschiede 
in der D iclite des GuBeisens m it und  ohne Ferro- 
T itan-T herm it-Zusatz festgestellt.

D r  i 1 1  e r V e r s u c h. U eberreste des m it F erro- 
T itan-T herm it behandelten GuBeisens vom zweiten 
Yersuch lieB ich im Tiegel ohne jeden w eiteren 
Zusatz umschmelzen und  das Sehm elzgut zu Zug- 
und Bruehproben vergieBen. In  Zahlentafel 6 sind 
die Ergebnisse der Zugproben, in Zahlentafel 7 die 
der B ruehproben yerzeichnet.

Im  M ittel ergaben diese Zugproben 19,62 kg/qm m  
gegen 17,57 kg und  16,79 kg beim fruheren zweiten 
Versuch m i t  bezw. o h n e  Ferro-T itan-T herm it. 
Die R esultate  der Bruehproben ergaben im  M ittel 
13 646 kg gegen 13 402 kg und  13638 kg m i t

Zahlentafel 0.

8 Zugproben ergaben folgende Zahlen:

I*robe

Nr.

DurchmcHser 
des Stnbea 

in mm

ZugbrUstung 
in kR

W
Zugfestigkeit 
f. d. kg/qmm

i 10,0 5500 17,7
2 19,9 6900 22,2
3 19,8 7000 22,5
4 19,9 5600 18,0
5 19,9 5000 10.1
6 19,9 5900 19,0

i 1 19,9 6300 20,3
8 19,9 6600 21,2

Im  M ittel: — 19,62

8

Nr. Q u c rsc h n it t  
in  qmm

A u flag c -L a n g e  
in  mm

B e la stu n g  
In k(t

D u rc h b łc jru n g  
in  mm

1 30X 31 750 725 9,0
2 » 700 10,0
3 tt ' 600 8,0
4 700 9,5
5 025 8,0
6 650 9,0
7 625 9,0
8 ii 700 10,0

Im  M ittel: 666 9,06

Sr.
IJurch- 
messer 

des Stabes 
in mm

Belnstung 

In kg

Auflage- 
LUnge 
in mm

Durch- 
biegung 
in mm

BruchflSłche 

s. Lichtbild

1 20 200 300 4,0 Tafel Nr. 1 !
2 30 1 150 ,, 3,5 tt tt 3
3 40 2 800 a 4,0 „ 5
4 50 5 500 3,0
5 60 9 500 3,0
6 70 14 200 >» 3,0 „ 7
7 80 21 550 ,, 4,0

i 8 90 29 200 ii 5,0 „  „ 9
I 9 100 38 050 ii 5,0

; Im M ittel: 13 638,8 | 3,88

Nr.
D u rch - 
m esse r  

d es  S tab es  
In m m

B e la s tu n g  

ln  k f

A u flag e - 
L ttn g e  
in  mm

D u rch - 
b ieg u D g  
‘ in  mm

B ruchfiiiche 

8. L lc h tb i td

1 20 200 300 3,5 Tafe! Nr. 2
2 30 1 200 ,, 7,0 „ „ 4
3 40 2 700 2,5 „  o !

i 4 50 5 000 2,5
5 60 9 700 ,, 3,0

i 6 70 11 650 ,, 3,0 ii 8
i 7 80 20 800 >* 3,5

8 90 28 675 4,0 „  „ 1 0
9 100 40 700 ii 4,0

Im M ittel: 13 402,7 3,66
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Zahlentafel 7.

9 Bruchproben m it runden (Juerschnitten.
V
ow
•Ch
Kr.

Querschnitt 
in mm

Auflageliinge 
in mm

Bruch- 
belustuu*: 

In  k g

D urchb iegung  

In  mm

1 20 300 320 2,5
2 30 >> 1 200 2,0
3 40 2 800 2,0
4 50 ,, 5 100 2,0
5 60 9 300 2,0
G 70 13 700 3,5
7 80 , 1 21 400 4,0
8 90 ,, 29 900 5,0
9 100 39 100 6,0

Im  M ittel: 13 646 3,2

bezw. o h n e  Zusatz bcim zweiten Yersuch. Die 
D urclibiegung ergab im  M ittel: 3,2 m m  gegen 
3,60 m m  m it und 3,83 mm ohne Zusatz bcim 
friiheren zweiten Yersuch.

An den Bruchfliichen aus den runden Proben 
zeigte sich w iederum kein m erklichcr U nterschied 
in der D ichte des Bruclies gegenuber dem Gusse 
vom zweiten Versucli.

B. Versuche mit Ferro-Titan-Thermit und FluBeisen- 
lormguB.

E ine etw a 600 kg fassendc P fanne w urde d irek t 
vom  Stahlofen aus gefiillt. T em peraturm essungen 
ergaben bcim A uslauf des FluBeisens aus dem 
Ofen: 1608" und  1635“ C; dagegen auf der ge- 
fiillten Pfanne gemessen: 1510° und  1491° C. Aus 
der groBen Pfanne w urden m ittels Scherenpfannen 
zunaehst Probestiicke fiir Zerreifi-, Biege- und 
Schlagversuche ohne Zusatz von Ferro-T itan-T her- 
m it gegossen. W ahrend des GieBens ergaben meine 
Tem peraturm essungen 1450“ und 1455“ C. Sodann 
■wurde eine Biichse, en thaltend  0,65 kg Ferro-T itan- 
T h en n it, in don etw a noch 400 kg bctragenden 
R est fliissigen FluBeisens der groBen P fanne nach 
schon beschriebener Weise bis auf den Boden der 
P fanne eingetaucht. Die T em peraturen  betrugen:

kurz vor dem Zusatz . 1394“, 1385“ und 1390° C
naeh „ „ . 1375“ und 1363“ C.

Auch bei diesem Yersuch konnte ich keine 
sta rk ę  Schlackenanreicherung beobachten. Wiih- 
rend des GieBens der Probestiibe m it Zusatz lieB 
ich ebenfalls die T em peraturen feststellen und fand 
13 6 1 “ und  1347“ C.

Yon je vier bearbeiteten  Stiiben a) 25 x  25 mm 
(Juerschnitt und 280 mm Liinge lieB ich K altbiege- 
proben m achen. Sam tliche S tabe konnten , ohne 
Briichc oder K antenrisse zu zeigen, auf 180° zu- 
sammengebogen werden.

Aus der Zahlentafel 8 sind die Ergebnisse der 
Zugproben, aus Zahlentafel 9 die d e j Schlagproben 
zu ersehen.

Die ZerreiBstabe w urden aus je  einer P la tte  
von 280 X 40 mm Q uerschnitt und 220 mm Holie 
herausgeschnitten. Die Zugproben ergaben im M ittel:

Elast.-
festigkelt

Zug-
featigkclt Dehnung

E in 
schnurung

kg kg % %
ohne Zusatz 25,7 39,3 33,5 58,7
m it 24,7 38,9 32,4 60,9

M ithin w urde durch Zusatz von Ferro-T itan-
T herm it eine A bnahm e der E lastizitatsgrenze um 
3,9 % , der Zugfestigkeit um  1 % , der D ehnung um  
1,1 % , dagegen eine Steigerung der E inschnurung 
um  2,2 %  bew irkt.

Die S c  h l a g p r o  b e s t i i  b e  ha tten  ąuadra ti- 
sclien Q uerschnitt von 30 mm Seitenliinge und eine 
G csanitlange von 200 mm. Die Stiibe w urden 
horizontal auf zwei um  160 m m  von einander ent- 
fern te S tiitzpunk te  gelegt, welclie w iederum auf 
einem AmboB von etw a 500 kg G ewicht befestigt 
w urden. Ueber einen so gelegten S tab  w urde aus 
3 m  Holie cin B ar von 50 kg G ewicht fallen ge- 
lassen. Nacli dem ersten Schlag wurde jeder Probe- 
s tab  um  18 0 0 gewendet. Sodann w urden ihm zwei 
Schliige gegeben und  in dieser Weise fortgefahren, 
bis der B ruch erfolgte.

Zahlentafel 8.
a) Je  0 ZerreiBstabe ohne Zusatz von Ferro-Titan- 

T herm it gegossen ergaben folgende Zahlen:

Nr. $

In  mm

Elast.-
Grenze

kff

Elast.-
Fcstig-

kelt
kg/qmin

Zug-
festlg-
k«lt

In
kg/qmm

D eh
nung

in %

K o n -
traktlon

In  %

1 19,9 7800 25,1 39,6 32,5 58,6
2 8500 27,3 39,2 33,0 56,0
3 8100 26,0 39,6 34,5 60,5
4 7500 24,1 39,2 32,5 60,5
5 8000 25,7 39,2 34,0 57,3
6 »» 7900 25,4 39,2 35,0 59,9

Im M ittel: 25,7 39,3 33,5 58,7

b) Je  G ZerreiBproben m it Zusatz von Ferro-Titan-
T herm it ergaben folgende Zahlen:

Nr. 0  

in mm

Elast.-
Grenze

k g

Elast.- 
Festłg- 

keit 

kg/<t mm

Z u g 
festig
keit
tn

kg/<]mnt

D eh
nung

in  %

K o n -
traktion

in %

1 20 sooo 25,5 38,S 33,5 64,0
2 19,8 7800 25,3 39,3 30,0 57,9 ;
3 19,9 7600 24,4 39,2 32,0 57,3 ;

! 4 19,9 7300 23,5 38,6 33,0 62,4
5 19,9 7400 23,8 38,9 33,0 63,6
6 19,9 8000 25,7 38,9 33,0 60,5

Im M ittel: 24,7 38,9 32,4 60,9

Zahlentafel 9.

Probe

Nr.
Anzah l der Schlagc 

b is zum  Bruch

Ohne 1 17
Zusatz 2 19

3 15
4 18
5 16 Jeder

Mit Zusatz 1 15 Sch lag

2 12 50 kg X  3 m
f* 3 14
J ł 4 12
» 5 17
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Auch bei dieser Priifung zeigte sich kein ver- 
bessernder EinfluB des Zusatzes von Ferro-T itan- 
Therm it.

Die cheraische Zusainm ensetzung des FluBeisens 
betrug:

SI- P h o s -  
iiz iu m  p h o r 

% %
0,08 0,071 
9,092 0,074

Zahlentafel 11.

K o h ien -
*tofT

ohne Zusatz 0,09 
m it ,, 9,081

M an 
g a n

%
0,480
0,530

S chw e-
fel

%
0.0482
0,0452

Ti ta n

%

Die Schwefelabnahme durch 
Them iit-Z usatz betrug 0 ,0 0 3 % .

den Ferro-T itan-

C. Versuche mit Ferro-Titan-Thermit und FluB- 
stahiformguB.

Aus einer FluBstahlcharge w urden vom  Stahl- 
ofen aus m ittels Scherenpfannen Zug-, Biege- und 
Schlagproben ohne Zusatz von Ferro-T itan-T herm it 
gegossen. W ahrend des Fiillens der Pfannen bc- 
trugen dic Tem peraturen 1639° und 1645° C, wah- 
rend des GieBcns der Proben betrugen die Tem pe
raturen  1560° und  1580° C.

Danach lieB ich eine vorlier rotw arm  erhitzte 
Pfanne m it etw a 400 kg S tahl fullen und dann m it 
0,65 kg Ferro-T itan-T herm it in schon beschriebener 
Weise mischen. Nach dcm Zusatz w ar eine starko 
Aufwallung des iliissigen Stahles zu beobacliten; 
dagegen w ar die Schlackenanreicherung nach dcm 
Zusatz sehr gering. Tem peraturm essungen ergaben 
kurz vor dem Zusatz 1635° und 1630° C, nach 
dem Zusatz 1510° C.

Aus der Zahlentafel 10 sind die Ergebnisse der 
Zugproben, aus Zahlentafel 11 die der Schlagproben 
zu ersehen.

Je  vier K altbiegeproben von 25 X 25 mm Quer- 
schn itt, m it und ohne Zusatz von Ferro-T itan- 
Therm it gegossen, lieBen sich, ohne K antenrisse zu

Zahlentafel 10.

«

"E, c
o
£

©&o
£

V

■©■
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o
3
* ^  
'Z —X) —fcr3
s

o  S 

| l  
f. 11 

*2 J*
^  r. 3 --

i  to 
•B = u

m w
w "

I -

*W

s s

a?
a
te
B
a

i
&JJ
B

1 ° °  ; 
• S £
a

u

i i 19,9 15 400 49,5 8 500 27,3 18 18,2
ohne < 2 19,9 14 700 47,3 8 500 27,3 12 13,li

FeTiThermit! 3 19,9 14 200 45,7 7 900 25,4 7 9,0
2 1 19,9 14 600 46,9 8 500 27,3 24 35,4

ohne < 2 15,9 9 200 46,3 5 300: 26,7 20 35,2
FeTiThermit! 3 19,8 14 000 45,5 7 700 25,0 18 22,0

3 | 1 19,9 14 700 47,3 8 700 28,0 27 27,9,
ohne 2 19,9 14 100 45,3 8 000 25,7 23 25,0:

FeTiThermit! 3 19,8 14 000 45,5 7 700 25,0 16 20,0;
4 I 1 19,9 14 500 46,6 7 900 25,4 25 43,2

m it ł 2 19,9 14 500 46,6 7 900 25,4 25 35,4
FeTiThermit! 3 19,8 14 100 45,3 7 700 25,0 23 30,6

5 ( 1 19,9 14 500 46,6 8 200 26,4 24 41,7
m it ■' 2 19,9 14 000 45,0 8 000 25,7 25 35,4

FeTiThermit! 3 19,8 14 000 45,5 7 900 25,7 24 30,6:
6 1 19,9 14 200 45,7 8 200 26,4 26 27,0'

mit J 2 19,9 14 200 45,7 8 000 25,7 26 35,4
FeTiThermit! 3 19,9 14100 45,3 7 900; 25,4 22 39,3

P ro b e p la t te
K r.

S ta b
K r.

I
o h n e  Z u sa tz  f

TOU
F e  T iT h e rm it  [ 

I I
o h n e  Z u sa tz  

v o n  
F e T iT h e rm i t

I I I
o h n e  Z u sa tz  

▼ on 
F e T iT h e rm it

IV  ( 
m it Z u sa tz  )

v o n  \ 
F e T iT h e rm i t  l

V fm it Z u sa tz  )
v o n  | 

F e T iT h e rm i t  \

! VI (i m it  Z u sa tz  I
v o n  ) 

F e T iT h e rm i t  l

Q u e r« c h n itt  
des  S tab es  

in  i |m m

A n zah i
d e r

S c h lag e

.11

,11
tli
J
.1

1 30 9
2 30 8
3 30 5
1 30 8
2 30 8
3 30 6
1 30 8
0 . 30 7
3 30 4
1 30 9
2 30 8
3 30 6
1 30 9
2 30 7
3 30 6
1 - 30 10
2 30 8
3 30 7

J e d e r

S ch lag

3m X50ks:

zeigen, auf 180° zusammenbiegen. Aus je 9 Zug
proben folgt im M ittel:

ohne Zusatz von Ferro- 
Titan-Therm it . . 

m it Zusatz yon Ferro- 
Titan-Therm it . .

Z ug-
fe s t ig k e i t

kg
46,6

45,8

E last.-
fe s t ig k c it

kg
26,4

D eh-
n u n g

%
18,3

25,07 23,5

Mithiri erg ib t sieli durch Zusatz von

E in -
sc lin iiru n g

%
22,9

35,4

Ferro-
T itan-T herm it eine A bnahm e der Zug- bezw. E lastizi- 
tiłtsfcstigkeit um  1,7 bezw. um  3,0 kg/qm m  und 
eine Zunahm e der D ehnung und E inschnurung um  
0,2 bezw. um  0 ,5 % .

D er Zusatz von Ferro-T itan-T herm it h a t bei 
diesen Yersuchen keine nennensw erten Yerbesserun-

D. Versuche mit 10- bis 15prozentigem Ferrotitan 
und GuBeisen.

E  r s t  e r V e r s u c h. Zur Y crwendung gelangte 
Ferro-T itan  m it 14 ,52%  T itan  und 0 ,458%  Mangan. 
Eine m it 400 kg flussigem Eisen gefiillte GieBpfanne 
wurde bis zur Hiilfte in eine andere rotw arm  er
h itz te  P fanne entleert. K urz vor dem EingieBcn 
wurden 2,5 kg Ferro-T itan , rotw arm  erh itz t, auf 
den Boden der zweiten P fanne gescliu tte t und  so
dam i der ln lia lt kriiftig um geruhrt.

Tem])eraturmessungcn ergaben auf der m it 200 kg 
Eisen gefiillten ersten Pfanne ohne Zusatz von 
Ferro-T itan  13130 C, auf der m it 200 kg Eisen ge- 
fullten zweiten P fanne m it Zusatz von Ferro-T itan  
1308 »C.

Eine Tem peratursteigerung konnte ich n ich t 
feststellen. Das Ferro-T itan  loste sich im fliissigen 
Eisen etwas schwer. D er Inha lt beider Pfannen 
wurde getrenn t zu Probestiiben vergossen, und  zwar 
zu je 17 ZerreiBstaben, jc 10 B iegestaben m it qua- 
dratischem  Q uerschnitt und je 10 Biegestaben m it 
rundem  Q uerschnitt.
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Die Ergebnisse der angestellten ZerreiB- und 
Biegeversuche sind aus den Zahlentafeln 12 bis 14 
za ersehen. Ferner zeigt die Tafel eme groBere 
Reihe L ichtbilder der Bruchflachen der m it und 
ohne F erro-T itan-Z usatz gegossenen runden Biege- 
stiibe. Aus fast allen A ufnahm en ist ersieht- 
lich, daB die Bruchflachen der m it F erro -T itan  ge
gossenen S tabe kein feineres K om  aufweisen ais 
die ohne Ferro-T itan  gegossenen. E inzelne B ruch- 
ilachen zeigen sogar porose Stellen.

Die Analyse beider Giisse ergab im M ittel:

i
*  S 2 

%

SI-

lizium

%

M a n 
gan

%

Phoa-

phor

%

Schwefel

%

Titnn

%

Ohne Zusatz 
Mit

3,45
3,52

1,35
1,28

0,628
0,580

0,637 i 0,1054 
0,742 0,0856

—

Auch bei Ferro-T itan-Z usatż  zeigt sich eine 
Schwefelabnalune um  0 ,0198% .

Die angestellten  Festigkeitspriifungen ergaben 
im M ittel:

Z u ? -
festig-

kcit
kg/ąmm

Iłruch-
festig-

keit

k g

Durch-

b iegung

mm

Bruch-
festig-
kc it

k g

Du rch  '  
bie-
ffung

ram

Ohne Zusatz 
Mit

20,1
15,S0

510
490

6,85
6,10

13 066 
10410

2,38
1,94

Zahlentafel 12.
a) Versuch ohne Zusatz von Ferro-Titan. 
17 ZerreiBstabe ergaben folgende Zahlen:

Nr.
Durch- 
messer 

des Stabes
Zugkraft Zug-

kraft Bcmerkungen
In nim In k" kg/qram

1 20 0 150 19,5 feinkorniger Bruch 
>> >>2 19,9 6 100 19,6

3 19,9 6 100 19,6
4 20,0 6 000 19,1
5 18,9 5 600 20,0 >i tt
6 20,0 6 300 20,1 ii tt
7 19,9 6 200 19.9
8 19,9 6 200 19,9
9 19,9 6 200 19,9

10 19,9 0 200 19,9
19,9 6 300 20,3 ii ii

12 19,9 6 300 20,3 fi a
13 19,9 6 300 20,3
14 19,9 6 500 20,9
15 19,9 6 800 21,9 a  a
16 19,9 6 300 20,3 a  a
17 19,9 6 300 20,3 a  ii

Im  M ittel: 20,1 |

E. Versuche mit 10- bis 15prozentigem Ferro-Titan 
und FluBeisenformguB.

E r s t e r V c r s u c h :  Aus einer FluBeisencharge 
lieB ich m ehrere in Zahlentafel 15 dargestellte  
P la tte n  ohne und  m it Ferro-T itan-Z usatz in getrock- 
nete , beim  GuB aufrechtstehende Form en gieBen. 
Das GieBen der P la tten  erfolgte aus Scherenpfannen. 
Ohne Zusatz von F erro-T itan  w urden ach t P la tten

b) Versucho m it Zusatz von Ferro-Titan 
17 ZerreiGstabe ergaben folgende Zahlen:

Xr,

Durch- 
mosser 

des Stabes

in mm

Zugkra ft 

in kg

Zug-
kraft

kg/qmm

Bcmerkungen

i 20 5 200 16,6 poroser Bruch
2 19,8 5 000 16,2 dichter „
3 19,9 5 500 17,7 >»
4 19,9 5 000 16,1 poroser „
5 19,9 4 200 13,5 ii ii
6 19,9 3 300 10,6 a
7 19,9 5 600 18,0 dichter „
8 19,9 4 400 14,2 poroser „
9 19,9 5 200 16,7 dichter „

10 19,9 5 700 18,3 >» »
11 19,9 5 400 17,4 99
12 19,9 5 200 16,7
13 19,9 4 700 15,1
14 19,9 5 200 16,7 „
15 19,9 5 000 16,1 X
16 19,9 4 500 14,5 poroser „
17 19,9 4 700 15,1 ,, ,,

I r a  M ittel: 15,80

Zahlentafel 13.

a) Vevsuche ohne Zusatz von Ferro-Titan. 
10 Biegeproben ergaben folgende Zahlen:

Kr.
Querschnltt 

in  mm

Auflagc - 
liintre 

in  mm

Belastung 

in  k g

-
Durchbiegung 

in mm

1 3 0 x 3 0 700 . 450 7,0
2 ,, 700 580 8,0
3 a 700 500 6,5
4 „ 700 500 7,0
0 700 450 5,5
6 700 470 5,5
7 „ 700 600 8,0
8 ,, 700 500 7,0
9 „ 700 550 7,0

10 „ 700 500 7,0
Im  M ittel: 510 6,85

b) Versuche m it Zusatz von Ferro-Titan. 
10 Biegeproben ergaben folgende Zahlen:

Xr. Querschnitt 

In  mm

Auflage- 
l&n ge 

in  mm

Belastung 

in  kg-

Durchbiegung 

in  mm

1 3 0 x 3 0 700 500 6,0
2 a 700 500 6,0
3 ,, 700 450 6,0
4 a 700 500 6,0
5 a 700 510 6,5
6 a 700 500 6,0
7 a 700 480 6,5
8 „ 700 450 6,0
9 „ 700 500 6,5

10 ii 700 510 5,5
Im  M ittel: 490 6,1

gegossen. Meine T einperaturm essungen ergaben 
Yrahrend des Fiillens der P fanne 16800 C, dagegen 
w ahrend des GieBens der P la tte n  1610° und 1580 °C. 
Die zum  GuB der P la tten  benu tz te , s ta rk  erliitzte 
Pfanne (etwa 100 kg fassend) erhielt einen Zusati 
von 1 kg F erro-T itan  und  w urde sodann m it FluB-
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Zahlcntatcl 14.
• a ) V e r s u e h e  o h n e  Z u s a t z  t o n  F e r r o - T i t a n .  

9 Bruchproben ergaben folgende Zahlen:

b) V e r s u e h e  m i t  Z u s a t z  v o n  F e r r o - T i t a n .  

9 Bruchproben ergaben folgende Zahlen:

Kr.

P u rc li-  
m esse r 

des 
S tab es  
in  m m

B e la stu n g  
In  k g

A u flag e - 
la n g c  
in  m m

D u rc h -  
b lc g u n g  
ln  m m

B ruchfl łlche 
(s. L ic h tb ild )

Kr.

D u rch - 
m esse r  ■ 

des 
S ta b es  
in  m m

B e la s tu n g  
In k g

A u flag e - 
liin g e  

in  m m

D u rc h -  
b lc g u n g  
In  m m

B ru c h fla c h c  
(s. L ic h tb ild )

1 20 250 300 3,5 T afelN r. 11 1 20 205 300 2,0 T afelN r. 12
2 30 1 000 300 1,5 — 2 30 890 300 1,5 —
3 40 2 800 300 2,0 — 3 40 2 100 300 1,5 —
4 50 5 800 300 2,0 „ Nr. 13 4 50 4 500 300 1,5 „ Nr. 14
5 60 8 150 300 2,0 „ „ 15 5 60 5 000 300 1,5 „ „  ic
6 70 13 850 300 3,0 „ „ 17 6 70 11 700 300 2,0 „ „ 18
7 80 20 350 300 3,5 „ „ 19 | 7 80 16 000 300 1,5 „ „ 20
8 90 25 700 300 3,5 8 90 23 000 300 2,5 —
9 100 39 600 300 4,5 — 9 100 30 300 300 3,5 —

Im M ittel: 13 066 2,83 — Im  M ittel: 10 410 — 1,94 —

Zahlentatei 15.

S k izzc  d e r  

P la t t e

- 280-

Probeplatlc
Nr.

Probe
Nr.

Durch- 
m«sser 

des Stabes 
mm

Zug-
bclastung

kR

Zugfestig;- 
keit 

kg qmm

1 19,9 11 900 38,3
1 2 19,9 12 000 38,G

ohne Zusatz 3 19,9 11 900 38,3
4 19,9 11 700 37,6

E la s t.-  
g re n z e  

___ kg-___

7500
7200
7200
7500

m it Zusatz

19.9
19.9
19.9
19.9

12 750 
12 200 

8 900 
3 000

41.0  
39,3  
28,6
15.1

1.

3
m it Zusatz

m it Zusatz

1 19,9
1 2 19,9

3 19,9

1 19,9
2 18,7

1 3 19,9

12 600 
12 800 
12 800

40,5
41.2
41.2

9000
8500
8100

E la it .-
F e s tlg -

k c lt
k p q m m

24.1
23.2 '
23.2  
24,1

D ehnung;

%

E ln -
sc h n u ru n s

%

28,9
27,3
26,0

32.0
30.0
27.0
19.0

57.3  
46,9
35.4 
31,3

28,0
14.0
15.0 

1,5

7500
8000
8500

24,1
25.7
27.7

32.0
31.0
29.0

50,5
22,7
26,0

49,1
47,6
46,9

--2S O -

5 1
ohne Zusatz | 2

19.9
19.9

11 600 
12 200 
12 900

12 600 
12 600

40.5  
40,7
41.5

40.5
40.5

7200
6800
7800

23,1
24,8
25,0

31.0
29.0
29.0

50.5  
51,8
42.5

7400
7400

24.0
24.0

31.0
27.0

31.3
34.4

6
m it Zusatz

1
2

19.9 12 600
19.9 9 200

40.5
29.6

8G50
7100

27,7
23,0

26,0
7,5

27.0
10.0

7 1 19,9 12 600 40,5 8500 27,3 30,0 35,4
i m it Zusatz o 19,9 12 500 40,2 8500 27,3 25,0 27,0

8 1 19,9 12 700 40,8 8400 27,0 27,0 35,4
| m it Zusatz 2 19,9 8 700 28,0 7000 22,5 7.0 18,2

Anhang zu Zahlentafel 15, Analysen.

Ge«.-
S ch w cfc l

%

P h o s-
p la tte

N r.

P ro b e
N r.

K o h len -
sto ff

%

S iliz ium

%

M a n g an

%

p h o r

%

i 0,183 0,149 0,707 0,057 0,0797
1 2 0,1 S6 0,140 0,865 0,058 0,0790

o h n e 3 0,193 0,083 0,825 0,057 0,0677
4 0,190 0,177 0,903 0,054 0,0742

1 0,180 0,168 0,523 0,048 0,0797
2 2 0,184 0,140 0,531 0,053 0,0703

m it 3 0,187 0,187 0,572 0,056 0,0699
4 0,185 0,159 0,589 0,051 0,0757

■eisen gefullt. Es wurden drei P la tten , gezeichnet 
m it Nr. 2, 3 und 4, gegossen. Die T em peratur be- 
tru g  w ahrend des Fiillens 1639° C, nach kurzem

U m riihren des Zusatzes 1580° C und w ahrend des 
Gusses 1535° C.

Dieselbe Pfanne wurde fiir w eitere drei P la tten  
Kr. 6, 7 und 8 nockmals nach einem Zusatz von 
1 %  Ferro-T itan  gefullt. T em peraturm essungen er
gaben w ahrend des Fiillens der P fanne 1035° C, 
nach dem U m riihren des Zusatzes 1585° C und 
w ahrend des GieBens 1528° C. Ferner wurden 
noch einige P la tten  zu Schlagprobezwecken m it 
Ferro-T itan-Z usatz gegossen.

D as U m riihren des flussigen Eisens in beiden 
P fannen nach dem Zusatz von Ferro-T itan  ver- 
anlaBte keine Schlackenbildung. Siimtliche Probe- 
p la tten  w urden 24 S tunden lang gegliiht und 
daraus ZerreiB- und Schlagprobestabe geschnitten.
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Die Ergebnisse der ZerreiBversuche sind aus der 
Zahlentafci 15 zu ersehen.

Wie berich tet w ird *, soli bei maBig w arm  ver- 
gossenem, m it Ferro-T itan-Z usatz  behandeltem  Stalli 
oder Flufieisen die Lunkerbildung yerringert werden. 
Um diese E igenscliaft a a  Flufieisen- und F lufistahl-

aus P /a tfe J  
w /t 7%  ferro -fifo rr Zuja/z

aus f/offe /Vę ¥■
mt 7 % fe.-TtZw. 

Sohaubild 2.

formguB festzustellen, lieB ich aus ste ts ein und 
derselben P robep la tte  m ehrerc ZerreiBproben ka lt 
abtrennen. E ine A bnahm e der L unkerbildung nach 
einem Zusatz von Ferro-T itan  zu FluBeisenformguB 
konnte ich niclit feststellcn. Bei allen m it Ferro- 
T itau  versetzten Proben w ar eine auBerordentliche 
L unkerbildung zu verzeichnen. Aus den Schaubil- 
dern 2 und 3 sowie aus der Zalilentafel 15 sind die 
Ergebnisse m einer U ntersuehungen zu ersehen.

Die chemische U ntersuchung beschriinkte sich auf 
je vier ZerreiBstśibe einer P la tte  m it und ohne Ferro- 
T itan , wie aus der Zalilentafel 15 (A nhang)ersiehtlieh.

Die P riifung derjenigen ZerreiBstabe, welehe aus 
den un tersten  Stellen der P robep la tten  entnom m en 
w urden, ergab im M ittel:

Ich konnte som it durch den Zusatz von Ferro- 
T itan  zu FluBeisenformguB eine Zunahm e der Zug- 
festigkcit um  3 % ,  eine Zunahm e der Elastizitats- 
festigkeit um  4 % ,  eine A bnahm e der D ehnung um 
2,5 %  und der E inschnurung um  4 %  feststellen. 
Mit je vier bearbeiteten  S taben von 25 m m  Seiten- 

. lange und 250 mm 
2SW0 Lange m achte ich Kalt- 

biegeproben. Siimtliche 
S tabe (m it und  ohue 
Ferro-T itan-Z usatz ge- 
gossen) lieBen sich, ohne 
an  den K an ten  Eisse 
zu zeigen, auf 18 0 0 zu- 
sammenbiegen.

F erner stellte  ich, 
wie schon bei meinen 
Yersuchen m it Ferro- 
T itan-T herm it an FluB- 

eisen- und FluBstahlguB beschrieben , Schlag- 
versuche an.

In  Zalilentafel 16 sind die Ergebnisse meiner 
U ntersuehungen wiedergegeben. Wie aus diesen zu

FluBei.seuformguB
Probe
platte

Nr.

Probe
Nr.

Zuff-
festlif-

kclt

kp'qmm

W  "3 S 
C

.2 ~7? T. tóet *  ja
E ' *

Deh-

nung

%

Ein
schnu
rung

%

Ohne Zusatz i i 38,3 24,1 32 57,3
» 2 i 40,5 24,0 31 31,3

Ini M ittel: 39,4 24,5 31,5 44,3
M it Zusatz 3 i 41,0 28,9 28 50,5

4 i 40,5 24,1 32 49,3
»» >» 5 i 40,5 23.1 31 50,5

6 i 40,5 27,7 26 27,0
» ,, 7 i 40,5 27,3 30 35,4

ił 8 i 40,8 27,0 27 35,4

Im  M ittel: 40,63 26,3 29 41,3

/77/Y fi/a/7

Sohaubild 3.

Zahlentaiel 10.

Vgl. „S tahl und Eisen“ 1009, 13. Okt., S. 1595.

Probe A n /ahl
Nr. der Schlane

Ohne
Zusatz 1 14

, , 2 15
, , 3 17
ł > 4 15 Jedcr Schlag
i i 5

6
15
16 3 m hoch mit

Mit Zusatz 1 12 50 kg

J ł

2

3
10
12 Gewicht

f t 4 11
» 5 12
’> 6 12

aus Ptafo AfrJ 
/tri? 7% ferro-2Ko/i-Z<*safz

ausPtzffe M? 2  
/n/f 7 % ferro-TTfart -Zusafz

Sohaubild 4.

aus Pbfe A& 7  
ohne ferro 'fifaa-ŚZtisotz

eisehen ist, w urde durch 
den Zusatz von Ferro- 
T itan  zu FluBeisen 
das M ateriał ninht ver- 
bessert.

F. Versuche mit 10- bis 
15prozentigem Ferrotitan 

und FluBstahlformguB.

In  gleicher Weise wio 
bei dem  Versuch mit 
FluBeisenformguB lieB
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Zahlentafel 17.

P la t te  Nr. P ro b e  » .
4)

d es  S ta b es  
mm

Z u g - 
.b e la s tu n g  

in  k g

Z ug-
fe s t ig k r i t
k g /q n im

E la s t.-  
B c la s tu n g  

In k g

E last.-
F e s tig k e tt
kg(qmm

D e h n u n g  

in  %

E in -
•c h n iiru n g

in %

i 1 10,9 16 600 53,4 8200 26,4 23 32,0
ohne Zusatz < 2 19,9 16 900 54.3 8700 28,0 20 21,0

von Ferro-Titan { 3 19,9 14 000 47,9 8600 27,5 18 10,0

2 | 1 19,8 16 400 53,3 8600 27,9 21 28,0
m it Zusatz ' 2 19,9 16 700 53,7 8800 28,3 18 18,2

von Ferro-Titan ( 3 19,9 14100 45,3 8700 28,0 ° 8,8

3 1 19,9 16 200 52,1 8200 26,4 22 27,0
mit Zusatz •! 2 19,9 16 400 52,7 8200 26,4 18 17,4

von Ferro-Titan^ 3 19,0 14 900 47,0 8500 27,3 18 8,8

Anhang zu Zahlentafel 17, Analysen.

P la tte  K r.
P ro b e

Nr.

- i  Sl- 
Koh- ! llzlum 

lensto ffj

% 1 %

M an
g a n

%

Sehwe-
fel

%

PllOS-
phor

%

1
ohne Zusatz

i
o

3

0,264
0,274
0,285

0,138
0,129
0,131

0,785
0,820
0,814

0,053 10,073  
0,051 0,0704 
0,055 0,071

o

m it Zusatz

1
2
3

0,259
0,262
0,276

0,141
0,132
0,130

0,72
0,741
0,698

0,042
0,046
0,048

0,075
0,073
0,077

Zahlentafel 18.

P ro b e
Nr.

A n z a h l : 
d . Scbl&gc

Q u e r* c h n ltt  
d es  S ta b es  

ni m

Ohne 1 8 3 0 x 3 0 i fcc
Zusatz von 2 8 y> O

Ferro- 3 9
Titan 4 7

*» 5 8 ,, Cio
,, 6 7 „

Mit Zusatz 1 7
von Ferro- 2 8 t c

Titan 3 8

»> 4 7 t f
co

>> a 8 „ u
13

» 6 8 i-a

f.

Sam tliche Biegeproben, auf 25 mm Seitenliinge 
des ąuadratischen Quersclinittes bearbeite t, lieBen 
sich, olme K antenrisse zu zeigen, um  180° im  
kalten  Zustande zusammenschlagen.

Die Schlagprobcnergebnisse 
sind aus der Zahlentafel 18 zu 
ersehen. Sam tliche P robeplatten  j. | ' I N 0 
ha tten  die in nebenstehender 
Skizze Abbildung 1 ersiclitlichen 
Abmessungen. Ebenso ist aus 
dieser die A rt und Weise der 
P robeentnahm e zu ersehen.

In  ahnlicher Weise wie bei der E ntnahm e der 
Probestiibe fiir ZerreiBzwecke lieB ich aus je einer 
P la tte  Stiibe fiir Schlagyersuche entnehm en. Die 
Ergebnisse der Schlagproben zeigen auch hier 
wieder, daB das Ferro-T itan keinen giinstigen E in 
fluB ausiibte.

Die Prufung derjenigen ZerreiBstiibe, welche 
aus den untersten  Stellen der P robep la tten  en t-  
nom m en w urden, ergab im  M ittel:

Abbildung 1.

ich m ehrere P robeplatten  m it und ohne Ferro- 
T itan-Zusatz aus einer FluBstahlformguBcharge 
gieBen. Auch hier betrug  der Ferro-T itan-Zusatz
1 % , ich konnte gleich nach einem Zusatz von 
Ferro-T itan eine Tem peratursteigerung n ieh t fest- 
stellen. Es war, wie auch nach jedem anderen Zusatz, 
eine T em peraturabnahm e um  30" bis 50° C zu 
beobachten. Aus den gegossenen P la tten  entnahm  ich 
Stabe zu ZerreiB-, Biege- und Schlagprobezwecken.

Die Ergebnisse der Zugpriifungen sind aus der 
Zahlentafel 17 und  dem Schaubild S r . 4 zu ersehen.

feJ r  Dehn-" s s^ -
k g |q m m  k g /q m m  % %

Ohne Zusatz von Ferro-
T itan .............................  53,4 20,40 23,0 32,0

.Mit Zusatz von Ferro- 
T itan .............................  52,7 27,15 21,5 27,5

E s wurde som it eine A bnahm e der Zugfestig- 
ke it um  1 ,3 % , eine Zunahm e der E lastiz ita ts- 
grenze um  2 ,8% , eine A bnahm e der D ehnung um 
1 ,5%  und eine A bnahm e der E inschnurung u m  
4 ,5%  festgestellt.

Yon einem hartenden EinfluB des Ferro-T itans 
an den Gcbrauchsgegenstanden bei der B earbeitung 
habe ich nichts beobachten konnen.

Untersuchungen von GuBeisen-Emails.
Yon J  u 1 i u s G r ii n w a 1 d in Lafeschotte (Doubs).

V V /  enn auch die Fabrikation  em aillierter GuB- 
’  ’ eiśengeratc an B edeutung der Blechemailfabri- 

kation  nachsteht, so ist der Bedarf an Gegen- 
standen, aus cmailliertem GuBeisen hergestellt, wie 
Badewannen, Kuchenausgiisse, Bohren, Siphons und

insbesondere Kessel und A pparate fiir die chemisehe- 
Industrie , noch immer ein bedeutender, teilweise 
sogar ein steigender. Die B ehandlung des zu einail- 
lierenden GuBeisens weieht nieht unwesentlieh yon 
der des Bleches ab, hauptsftchlich beziiglich Beizen,
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Em aillieren und  Brennen. Ueber diese Yorgiinge 
habe ich an  anderer Stelle berichtet,*  heute soli 
die teilweise von den Blechemails abwcichende 
chemische K onstitu tion  der liier in Frage komm enden 
Em ails ero rtert werden.

Das Em aillieren von GuBeisen is t alteren Ur- 
sprunges ais die Blechemaillierung, ** und  es diirfte 
die iilteste GuBemaillierurig auf B a r t e 1 u m  s gegen 
1836 in N eu-Joaehim stłial bei B eraun in Bohmen 
zuruckzutiihren sein.

Bei der Em aillierung von GuBeisengeraten kom- 
men in der Regel zwei Y erlahren in B etrach t, nam - 
lich das A nfpudern des Deekemails d irck t auf die 
zur R otglut erh itzte GuBeisenflache, oder das NaB- 
iąmailyerfahren u n te r Yerwendung eines Grund- 
und eines Deekemails. Die direkte NaBemaillierung 
m it einem Deekemail ist im  allgemeinen nich t durch- 
ftibrbar, indem das Zinnoxyd, welches ais uner- 
laBliches W eiB trubem ittel in das weiBe Em ail (6 bis 
25 % ) e in tritt, u n te r dem Einflusse des Kolilen- 
stoffes des Eisens zu Zinn reduziert w erden wiirde, 
und die fertig emaillierte W arc eine unschćinc, m it 
yielen Blasehen verseliene Oberflaehe zeigen wiirde, 
hervorgerufen dureh die entweichende Kohlensaure 
bei der Zinnoxydreduktion.

Yon verschiedenen Seiten wurden Yorschliige 
gem acht, um  ein Em aillieren des GuBeisens m it 
AusschluB eines G rundem ails zu ermoglicłien. Die 
Vorschlage berulien darauf, durch  geeignete Be- 
arbeitung  der Eisenoberflache die O sydation des 
Kohlenstoffes unmoglieh zu m achen oder zu er- 
schweren. R. V o n d r  a  c e k  , f  welcher dies- 
beziiglich eine in teressante A rbeit veroffentlicht 
h a t, ebenso wie J .  S c h 1 e m  m e r , f f  sind zu iiber- 
raschenden Ergebnissen gelangt dadurch, daB er- 
sterer den zu cmaillierenden GuBeisengegenstand 
m it einem diiiinflussigen Brei von Colcotar (bei 
B enutzung von sehwach salpeterhaltigem  Wasser) 
uberzieht und im Muffelofen andauem d erhitzt. 
D urch die grundliche O xvdation der Oberflaehe 
soli sieli eine auBerordentlich kraftige Y crbindung 
des Deekemails m it dem Eisen bilden. Es scheint, 
ais ob einige am erikanische W erke auf lihnliche 
Weise zu iliren hervorragenden Erfolgen gelangt 
sind. E in  anderes Y erlahren soli in der E in- 
w irkung von K ohlensaure auf das GuBeisen in 
der H itze des Muffelofens bem hen. * M an iiber- 
zieht das GuBeisen vor dem Gldhen m it einem 
Gamische von S ilikaten und kohlensaureabgebendtn 
Korpern, wie N atrium bikarbonat.

* „S tah l und Kiscn" 1909, 27. Jan ., S. 13"; ygl.
ferner des Yorfassers >Theorio und Praxis der Blech-
iiml GuBemailindustrie«, Leipzig 1908.

** I)es Verfassers »Gcschiclite des Emails und der 
E m aillierteehnikc, im „Archiv fiir Gesehichte der 
Naturwisaenschaften und der Technik", Leipzig, Febr. 
1909.

t  „Chenńker-Zeitung“ 1906, 13. Ju n i, S. 575;
f f  „S tah l und Eisen“ 1900, 15. Marz, S. 350.
* I>. R . P . 5239 roni 22. Ajwil 1879.

Man scheint jedoeh diesem V erfahren in  E uropa 
skeptisch gegenuberzustehen; tatsachlich  arbeiten 
die m eisten W erke nach den eingangs erw ahnten 
zwei Y erfahren, das heiBt durch A ufpudern eines 
leichtschm elzbaren, in der Regel s ta rk  bleihaltigen 
Em ails auf die rotgliihende Eisenfliichc, oder durch 
NaBemaillierung m it Zuhilfenahme eines Zwischen- 
emails, des Grundemails oder, wie m an liier sagt, 
der Grundmasse.

Das Puderverfahren ergibt ausgezeichnete Re- 
su lta te , ist jedoch infolge des Bleigehaltes des Emails 
auf gewisse Gegenstande beschriinkt und w ird in 
europiiischen W erken n u r fiir Ofenemaillierung usw. 
angewendet. Uebrigens werde ich an dem Beispiele 
eines weiBen Puderem ails zeigen, daB sieli ein solches 
auch ohne B leizusatz gu t herstellen liiBt. Das Puder- 
verfahren ist auBerdem kostspielig, und die natur- 
gemśifi leichtschmelzenden Puderem ails sind wenig 
saurebestandig.

Am gebrauchlichsten ist das NaBemaillieren 
des GuBeisens u n te r Zuhilfenahme einer „G rund- 
masse“. Die Grundmasse ist im  Gegensatze zum 
Grundem ail in der Blechem ailindustrie eine F ritte , 
hergestellt in der Regel durch ein wechselndes 
Gemisch von Silikaten, Kieselsaure, B orax und 
Ton. Die Masse w ird fein gemahlen, gem ischt und 
in m it Ton ausgeschm ierten GefaBen im Jluffel- 
ofen so lange erhitzt, bis sie zu sintern beginnt, das 
heiBt ungefiihr bis zu dem Momente, wo das Kristall- 
wasser des B orax ausgetrieben is t und eventuelle 
geringe Mengen vorhandener K arbonate zersetzt 
sind. H ierbei is t naturlieh  ein zu starkes Gliihen 
der „Ofenmasse“ ebenso zu yerm eiden wie eine 
ungenugende D auer des F rittens. E ine gute „G rund- 
m asse“ soli ein poroses, weiBes Aussehen zeigen, 
die dam it em aillierten GuBgeriite sollen beim Ritzen 
m it dem  Fingernagel keine Teilchen abgeben.

N achdem  ich dies dem eigentlichen Thema 
Yorausgeschickt liabe, wollen wir an  der Iland  
einiger Y orschriften yon Grundniassen dereń che
mische Zusam m ensetzung und  die Beziehungen
der einzelnen K om ponenten des Em ails studieren.

I. Grundemail oder Grundmasse.

1 . E ine bleihaltige Grundm asse, wie sie fruher 
yielfach verw endet wurde, w urde zusammenge- 
m ischt aus:

1 o I Quarz . . 22 kg Au£ der Jliihle zugesetzt
1 ' Bonix . . 13 „  zu 20 kg Ofenmasse:

°  6 IMeniiige ■ 4 „  12 kg Q,uarz
39 kg 3 » Ton

D er Scłimelzverlust der Ofenmasse =  15% .

Die Analyse der fertigen Grundmasse ergibt:

■" Die entspreehende llolekularform el 
Si O, . . 7S,10 i w i  i.
B O’ 8 48 lau te t demnach:

AL, 0 3 . 2,74 0,02 K .,0
K 2'0 . . 0,18

(14,20 Si O, 

' * “ * 1  1,30 B , 0 3

100,00 Sohm elzverlust =  15% .
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2. E ine andere bleihaltige Zusamm ensetzung
zeigt folgende Yorschrift:

tg
30
16,5

3

Q u a r z ....................
B o r a x ...................
B leikarbonat . .

49^5
Schm elzverlust =  10,7 %. 

Die Analyse ergib t:
%

Si O, . . 74,42  
B jO , . . 10,34 
N a2 O . . 4,58  
A l. O,

Auf der Muhle wurden 
zugesetzt zu 41 kg ge- 

fritteter Ofenmasse:
9 kg Quarz 
9 „ Ton
0,75 „ Magncssia

D ie Molekularformel ist:

0,12 Pb O 
0,47 N a 2 0 |
0,1S K 20  } 0,3 A l, O, 

„ o s  °>05 C a 0
4 ’30 0,18 Mg O J

7,90 Si O,

0,95 B s O,
Ko O .
Mg O .
Ca O .
Pb O . ________

100,00
3. E ine vielfach verw endete bleifreie Mischung 

besteht aus:
Auf der Muhle zu 16,5 kg 

■ » fQ u o rz . . . 14 kg Ofenmasse:
j  2 .B orax . . .  4 „ 5,0 kg Quarz
o  ~ (F luB spat. . 0,5 „  5 n Ton

18,5 kg Sehm elzrerlust =  11 %.

Die Analyse erg ib t:

S i Oj .  . . 80,80 
B a 0 3 . . 5,75 
N at 0  . . 2,60
A 1 ,0 3 . . 2,44 
K 2 0 .  . . 0,16 
Ca O . . . 1,86

0,540 N a , O 
0,026 K 2 O 
0,434 Ca O

oder:

0,316 
A l, O,

F , 6,39

( 17,632 Si O, 
1,645 B 20 ‘ 

\  4,408 F2

100,00
4.

, « ( Quarz . . .  30 kg
£  ś <Feldspat . 30 „
0  a (Borax . . 25 „

85 kg
Schmelzverlust =  14% .

Die Analyse ergibt:

S i0 2 . . . 65/72
Brf03 . . 10,36 oder:
N ajO  . . 4,59 
AL; 0 3 . . 12,00

Auf der Muhle zu 73 kg 
O fenm asse:

10,75 kg Ton 
0,8 „ Magnesia

0,476 Na., O

Im  M ittel w ird also das V erhaltnis von B 20 3 
: S i0 2 :1 ' A lkali +  Bleioxyd =  1 :  9,1 :1 ,2 .

Die durchschnittliche Zusam m ensetzung eines 
Grundemails fiir GuBeisen kann wie folgt ange- 
nom m en werden (bleihaltig):

5.
%

S i0 2 . . . 74,76
B 2 0 ,  . . 8,74
N a2 0  . . 3,86
Pb O . . . 2,82
ALj03 . . 5,30 0,104 Pb O (  10,775 Si O,
Kj‘0 .  . . 1,72 0,521 N a2 O Q 3„2

AL O,

D ie Jlolekularformel der durch- 
schnittlichen Zusamm ensetzung  

dieses E m ails ist demnach:

| A
1,086 B j Oj

0,695 F2

f 6,485 Si O.,
' ' ‘nTń ° ’357 K»°  i  ° ’654 I

m I o ' ‘ ‘ i m  ° ’012 Ca' °  I a 12 ° 2 1°>880
9 o°::: i S  °-155 Mg0 j 1

100, ot)
Yergleichen w ir nunm elir diese vier der ublich- 

sten  Typen von GuBeisengrundemails, so gelangen 
wir zu folgenden Schlussen, wobei ich behufs Beur- 
teilung eines Em ails besonderen W ert auf das Ver- 
liiiltnis der Borsśiure zur Kieselsiiure bezw. zur 
Gesamtmenge von Alkali und Bleioxyd lege. In  
dieser H insicht is t fiir den P rak tiker die Molekular- 
Zusanmiensetzung eines Em ails viel ubersiclitlicher 
ais die gewichtsprozentische.
3>AS V e rb a ltn ia  T on B a O j: S iO a : S u m m c a u s  A lk a li u n d  B le!oxy(i 

is t  b e t B e isp ie l :

1) 1 : 9  : 1,2
2) 1 : 7,2 : 0,9
3) 1 : 14 :1 ,6
4) 1 :  6 ,3 :1 ,0 3

N X V I II ...

Ca O .
Mg O . . . 0,60 0,087 Ca O
F . . . . ■ 1,60 0,132 Mg O

100,00

Das B leiosyd kann  hierbei zweckmaBig dureh 
die stochiom etrische Menge von B orax oder Alkali 
ersetzt werden.

Die Grundmasse stellt dem nach im allgemeinen 
eine F ritte  von etw a 74 %  Kieselsiiure, 8 bis 9 %
Borsiiure, 4 bis 6 %  Alkali (ohne Blei) und 5 bis
10 %  Tonerde dar. Zinnoxyd oder auch K ryolith  
darf zur Mischung dieser Grundmasse n ich t ver- 
w endet werden.

II. Deckemail fur GuBeisen.

Wie eingangs erw alint, kann das Deckemail 
dureh A ufpudern auf das rotgliihende Eisen direkt, 
also m it Umgehung eines Grundem ails, oder dureh 
N aBauftrag bei vorheriger Em aillierung m it einer 
G rundm asse aufgetragen werden.

a) Das P u d e r y e r f a h r e n  wird m eistens in 
Am erika angew endet, in E uropa gewohnlich nur fiir 
Ofenemaillierung, Badewannen, M ajolika-Im itation 
usw. Dieses Yerfahren erfordert zum eist ein leiclit- 
schmelzbares, s ta rk  bleiosydhaltiges Email. Doch 
kann  es, wie aus Beispiel Nr. 7 hervorgehen wird, 
auch dureh ein bleifreies Em ail erfolgen.

Ueber die Zusam m ensetzung und die Eigen- 
schaften des am erikanischen bleihaltigen Puder- 
emails berich tet F r. H. R  i d d 1 e *. E in  solches 
E m ail soli bei etw a 900 bis 950° C sclmielzen und sich 
gleichmaBig und rasch beim A ufpudern ausbreiten, 
beyor also noch der K ohlenstoff des Eisens Gelegen- 
heit ha t, sich zu oxydieren. Die Em ailschicht 
beim Puderyerfahren ist in der Regel zwei- bis drei- 
mal so stark  wie beim  NaBemaillicren, was dazu 
beitragt, das Entw eiclien von Kohlensiiurc und 
die sonst sich bildenden unschonen Blaschen zu 
verhindern. D as cmaillierte GuBeisen k iih lt ver- 
haltnismaBig rasch ab, und es muB daher das Em ail 
entsprecliend zusam m engesetzt sein, dam it es dieser 
Bcwegung leicht folgen kann. E ine iiber 1000° C 
hinausgehende T em peratur is t unbedingt zu ver- 
meiden, da  das GuBeisen sonst Y eranderungen 
erleidet und auch teilweise das Em ail, wie m an zu 
sagen pflegt, „verb renn t“ . Riddle ste llt nach-

* „Transactions of the Am erican Ceramio S ociety“, 
Vol. IX  S. 646/60.

9
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folgende Molekularformel fiir ein 
am erikanisehes Puderem ail auf:

6  Pb O +  B a O 0,40]
K jO  0,15 
Ca O 0,10  
Zn O 0,05

ausgczeiehnetes

0,15 A l2 O,

]STa20  0,25  

Diese Yorschrift wiirde 
setzung cntspreclien:

Si O* 1,0 
B , Oj 0,2 
S n 0 2 0,2

folgender Zusamm en-

Pb 0 .................. --------  23,44 %
B a 0 .................. . . . .  9,66 „*
K 2 0 .................. . . . .  5,93 „
Ca 0 .................. . . . .  2,35 „
Z n O ................................  1,70 „
N a j O .......... ..............  6,52 „
a i2 o 3 .............. ..............  6,44 „
S iO . , ............... ..............  25,46 „
B 2 0 ..................... ..............  5,88 „
S n 0 2 ................................  12,62 „

100,00 %
In  der P rax is wiirde dieses E m ail erzielt w er

den durch Zusamm enmischen nachfolgender Eoh- 
m aterialien:

B o r a x .........................  14,22 kg
B le ig la t t e ..................  20,72 „
Z in k o s y d ..................  1,49 „
F e ld s p a t ...................... ...  30,48 „
Z in n o x y d ................... 11,15 „
Soda . ' .........................  4,47 „
Natronsalpcter . . . .  2,96 „
K ohlensaures Baryum  11,15 „
K a lk s t e in ..................  3,35 ,,

Schm elzverlust =
100,00 kg

teilweise A biindem ng des B orax- bezw. des Alka! 
oder K ieselsauregehaltes angepaBt w erden kan

7. D as nachstehende wciBe Puderem ail wii 
hergestellt durch Yermischen yon:

, 200 kg
• 120 „

Zinnoxyd . . . . . . . . • 68 „
• 20 „
• 8 „

2
. 40 „

K ohlensaures Ani mon . . 3 „
FluCspat ............................. 2
Kohlensaure Magnesia • 2 „

465 kg
Dic Analyse dieses E m ails erg ib t:

Sn 0 2 
F2 .

K 2 0 .  
Mg O.  
Ca O .

. 20,33
. 24,46 ił

. 15,42

. 18,86 >> *•

. 4,08 O
. 10,39 ,,
. 5,66 „ ||
, 0,28 O
. 0,52 >> . m

100,00 % 
Schm elzyerlust =  25 %. 

oder in Molekularformcl ausgedruckt:
0,749 N a2 O 
0,187 K2 0  
0,032 Ca O > 0,312 A L ,03 < 2

0,022 Mg O ) \  0,390 Sn 0 2

{ 0,9
I 1,279 Si 0 2” 
I 0,655 F ,
{ o,;

Eigentiim lich beriih rt in dieser V orschrift der 
hohe G ehalt an  B aryum oxyd. In  der Em ailfabri- 
kation is t m an ste ts bestreb t gewesen, B aryum - 
verbindungcn giinzlich zu yerm eiden und  den G ehalt 
an K alkerdc auf einen M indestgehalt zu reduzieren, 
da beide K órper das E m ail spriide und  leicht ab- 
springend m achen. N ach Riddles Untersuchungen 
darf in seiner M olekularformcl der G ehalt an  Alkali 
zwischen 0,2 bis 0,6 sich bewegen, die Fluoride 
kom m en von 0,135 ab vor, B aryum  steig t bis zu 0,45, 
die Borsaure be trag t zwischen 0,05 bis 0,30 und 
das Bleioxyd zwischen 0,1 bis 0,4. (Ein Oeber- 
schuB an B leioxyd ru ft eine Gelbfarbung des Em ails 
hervor.) D er G ehalt an Tonerde soli zwischen 0,1 bis 
0,25, der an K ieselsaure zwischen 0,75 bis 1,25 
schwanken. Je  hoher der G ehalt an  Kieselsaure, 
um  so schwerer w ird bekanntlich das E m ail von 
W asser usw. angegriffen, das Em ail w ird jedocli 
schwerer schm elzbar, weniger feurig und  iiber eine 
gewisse Grenze hinaus sprode.

Das V erhaltnis von B a0 3 : S i0 2: -  Alkali + Blei- 
oxvd is t in dieser Y orschrift =  1 : 4,3 : 6.

Ich  selbst wiirde aus den bereits erw ahnten 
G runden den Yorzug nachstehendem , vollstandig 
bleifreiem  Puderem ail g eb en , m it dem  ich sehr 
gute Erfolge erzielt liabe, und das in  den einzelnen 
Fallen den jeweiligen ortlichen Y erhaltnissen durch

* Angonommen, daB, w ie Riddte vorschlagt, in  der 
Molekularformel 0,25 Pb  O und 0,15 Ba O enthalten  sind.

b) Normale D e C k w e i fi e m  a i 1 s fiir Na 
auftrag , das heifit u n te r vorheriger Emaillierui 
des Gufieisengegenstandes m it einer Grundmass 
Dieses V erfahren is t wohl das haufigst angewendet 
weil es einerseits erlaubt, yollstandig bleifreie Em a 
zu benutzen, und anderseits die Fabrikation  ei 
einfache is t und bei sorgfaltiger Ausfiihrung siche 
und  hochst dauerhafte W aren liefert. Obwo 
bei dieser A rt von NaBemaillierung heute n u r 
den seltensten Fiillen ein bleihaltiges WeiBemi 
verw endet w ird, will ich doch an der H and  einig 
Beispiele die Zusam m ensetzung dersclben, bez 
durch den Vergleich m it den bleifreien Em ails ei 
lehrreiche Gegeniiberstellung ermoglichen, wora 
m an auf die A rt des B leiosydersatzes durch andt 
F lufim ittel (Borax, Alkali) w ird schlieBen konne

8. E ine gebrauchliche V orschrift lau te t:
kR

Q u a r z ....................................... 37,5
B o r a x .................................... 24
Zinnoxyd ........................... 25
B l e i w e i f l .................................. 15
S o d a ............................................ 11
N a tro n sa lp e ter ........................ 10
Kohlensaures Amraon . . 7
Kohlensaure Magnesia . . 5

134,5
Schmelzverlust =  24,6 %.

Zu dem geschmolzenen Em ail se tzt m an^£ 
der Nafimuhtó zu:

7 %  weiBen Em aillierton,
6 %  Z innoiyd .
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Die Analyse dieses fertig geschmolzeneń Emails 
einschlieBlich Muhlenzul&tze ergibt:

PbO = 1 1 ,1 5 %
Si 0 2 =  3 6 ,5 7 ,,
B , O. =  7,84 „
N a , 6  = 1 2 ,5 5  „
Sn O, = 2 7 ,6 0 , ,
A l, O, =  1,03 „
K j O =  1, 10, ,
Mg O =  2,27 „
Ca O =  0,02 „

100%

und dio cntsprcchende Molckular- 
formol ist:

0,67 N a , O ) ( 0,36 B„ 0 3
0,16 Pb O } 0,07 A l2 Oa 2,01 Si 0„ 
0,16 Mg O ) i  0,59 Sn 0 2

Verhaltnis zwischen B , 0 3 : S i 0 „  
: lx U k a li +  P b O  =  l ' : l ,6 :3

Bevor wir auf die Besprechung der bleihaltigen 
Deckemails eingehen, lasse ich noch die Zusammen- 
setzungen eines anderen derartigen Em ails folgen:

9.
Blcigliitto 
Quarz . . 
Borax . , 
Soda .
S alpcter 
Borsaure 
K ryolith

2,000 kg 
2,500 „ 
0,750 „ 
0,500 „ 
0,250 „ 
0,500 „ 
0,400 „

D ie Molekularformel lautet 
demnach:

0,447 Pb O 1 0, 
0,552 Na., O j  A

070
f 0,516 B 2 0 3 

2,146 Si O,
I 0,516 F2 
1 0,165 Sn O,

PbO  . 
Si O, . 
B „ 0 , . 
Na 2 Ó .  
Sn O,  .
f 2 : .  
Alj 0 3

6,900 kg 

Sehm elzverlust =  10% .

Die Analyse ergib t:

29,08 %
37,70 „
10,54 „
9,93 „
7,26 „
2,90 „
2,55 „

Mflhlerizu siitze: 
8 % Zinnoxj'd 
3 %  Ton

Verhiiltnis zwischen B , 0 3 : Si 0 2 
: 1  Alkali -f- Pb 0  =  1: 3 ,6 :3 ,7 .

10. 11.

Borax . . . . 50 kg Borax . . . 60 kg
Quarz . . . . 50 „ Feldspat • 60 „
Feldspat . . . 75 „ Soda . . . .■ 4 „
K ryolith . . . 20 „ K ryolith . 20 „
Sotla . . . . 10 „ Salpeter 

Ton . . . ,
. 3 „

Salpeter . . . 6 „ . 2,5 „

211 kg Zinnoxyd . . 
Kohlensaure 

Magnesia 
FluBspat . .

5 „

■ 0,2 „ 
1 „

Der Schmelzverlust be- 
tragt 17 %.

Auf der .Miihle werden 
zugesetzt:

7 % Ton 
12 % Zinnoxyd  

(vom  Gewichte des ge- 
schmolzenen Em ails 

ohne Zusiitze)

155,7 kg

Der Sehmelzverlust be- 
tragt 11 , 3%.  

Mflhlenzusatzc:
7 % Ton  
9 % Zinnoxyd

D ie  
Si O, 
B 2 0 .  
Na., O 
S n 0 2 
F2 ■ 
A l, O, 
K a O 
M iO  
Ca O

Analyse ergibt:
. . . . 49,62 %

. . . 8,60 „

. . . 11,78 „

. . . 9,93 „
. . . . 3,42 „

. . . 10,47 „
. . . . 6,11 „
. . . . 0,04 ,,
. . . . 0,03 „

Dio Analyso ergibt:
S i 0 2 . 
B , 0  
N a 2 O 
Sn O, 
F„ . . 
A \ 0 3 
K , 0  . 
Mg O . 
Ca O .

30,05 
151,11 

15,12 
. 11,20 

6,88 
13,10 
7,16 

. 0,12 

. 0,06

o//o

100 % 
Molekularformel:

0,741 N a, O 
0,253 K2 O 
0,002 Ca O 
0,004 Mg O

Molekularformel:

) o f ° .
■2 0,218 K 2 O | 1,

~t2 ) 0,702 F 2 0,033 Ca O | ^  ) 1,05 F 2 
S  [ 0,273 Sn 0„ 0,009 Mg O J «  ( 0,222 Sn 0 2

0,479 B 20 3 0,720 Na^O 
3,200 Si O. S i 0 2

B .,0 3:S i 0 2: i  Alkali = B , O ,: Si 0 2: i; Alkali =
1 :5 ,7 :2  1 :2 :1 ,5

Stellt Kr. 10 ein billiges, ziemlich schwerfliissiges 
Em ail dar (B20 3: S i0 2 =  1: 5,7), so ist hingegen 
Nr. 11 ein im Muffelofen von niedrigerer T em peratur 
auf das grundierte GuBeisen aufschmelzbares Email. 
D er groBere K ieselsauregehalt in Nr. 10 wird teil- 
weise durch den hoheren A lkaligehalt aufgehoben.

Das durchschnittliche V erhaltnis von B 20 3 : 
S i0 2: 2  Alkali + Bleioxyd wird fiir die genannten 
weiBen Deckemails gleich sein 1 :3 ,4  : 2,3, w ahrend 
dasselbe durchschnittliche Y erhaltnis fiir die G rund- 
rnasse 1 : 9,1 :1 ,2  betrug. D er K ieselsauregehalt 
im Yerhaltnisse zur Borsaure is t dem nach im M ittel 
fiir G rundm assen fast dreim al so groB wic fiir weiBe 
Deckemails und der A lkaligehalt etw a doppelt 
so groB.

Aus dem Yerhaltnisse von B 20 3 : S i0 2 konnen 
wir von vornherein schon schlieBen, daB das Em ail 
Nr. 8 hiirter, das heiBt strengfliissiger sein wird 
ais Nr. 9.

Um endlich alle fiir uns in Frage komm enden 
Schliisse ziehen zu konnen, reihen wir noch zwei 
Beispiele von in  der P raxis bew ahrten bleifreien 
Emails fiir NaBauftrag an:

Die durchschnittliche Zusam m ensetzung
des bleihaltigen Deok- des bleifreien D eckem ails

em ails wird daher sein:
PbO . . . .  20,00% P bO  . __ 0/■ * • /o
Si 0 , . . . . 3 7 ,2 8 ,, Si 0 , . . , 35,00 „
B„0" . . . . 9 ,1 9 ,, B2 0  . . . . 14 ,66 ,,
N ju (J . . . . 11,14 „ N a , 0 . . . 1 4 ,1 9 ,,
S n 0 2 . . . .  17 ,42 ,, Sn 0 2 . . . . 13,35 „
F„ . . . . 1 ,45 ,, f 2 : . . . 4,86 „
A120 3 • • • 2 ,2 4 ,, A l j 0 3 . . . . 1 1 ,3 5 ,,
k 2 o . . . . 0 ,0 5 ,, K , 0  . . . . 6,35 ,,
M iO . . . . 1 ,26 ,, MgO . . . . 0,24 „

100 % 100%

N atiirlich kann hierbei der Gehalt an  Kali ein groBerer 
oder kleinerer sein, je nachdem  w ir es m it einer 
K alifeldspatglasur oder einer bloBen Q uarzglasur zu 
tun  haben. Das Kali t r i t t  in der Regel nu r ais Kali- 
feldspat in das Em ail ein, da m an ais K arbonat 
und N itra t nu r die Yerbindungen des N atrium s 
in der Praxis heranzieht. Ferner ergibt uns diese 
Gegeniiberstellung, daB die 2 0 %  Bleioxyd in dem 
einen Falle durch die stochiom etrische Menge von 
Borsaure ersetzt sind. 2 0 %  Bleioxyd entsprechen 
niimlich in der T a t einer stochiom etrischen Menge 
von 5,5 %  Bleioxyd (PbO : B 20 3 =  223 : 62).

Es ist unbestritten , daB bleihaltige Em ails 
rech t verfiihrerische Eigenschaften beziiglich feu- 
rigen Aussehens, Glanz, Leichtschm elzbarkeit und 
B illigkeit haben. A ndcrseits aber s teh t es fiir 
Em ailglasuren fest, daB das Bleioxyd yollstandig
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durch B oras, bczw. Borsaure und Alkali ersetzt wer- 
den kann.

Die Molekularformcln obiger z we i Email typen 
sind dem nach folgende:

0,322 Pb O 
0,579 Na,,O 
0.090 Mg O

O f 0,419 B „0 3 
2,000 S i0 2 

7: i 0,225 F„
8  I 0,354 S n 0 2:~T '

0,747 Na., O 
0,220 K„ O 
0,033 Ca O 
0,002 Mn O

h 0,8 
j 0,3

OS B., 0 3 
00 SiO., 
85 F2 

£  I 0,34 Sn O,

Ais Regel fiir den EinfluB der w ichtigsten
Rohatoffe des Em ails kann ausgesprochen werden: 
Je  leiehter schm elzbar das Em ail infolge seines Bor
saure- oder Alkaligehaltes ist, um so groBer is t der 
Schmelzverlust.* Die Borsaure is t ein hervorragendes 
FluBm ittel, erzcugt glanzende Oberflache, ist aber 
ziemlich teuer und leieht schm elzbar. Em ails m it 
iiberschussigem B orsauregehalt sind wenig wider- 
standsfahig gegen den EinfluB des W assers und 
der A tm ospharilien. Es wird dalier hanfig ein e t was 
hiirteres Em ail, weil weniger B orax und Alkali 
enthaltend, tro tz  eines gewissen Mangels an  lebhaftem  
Glanz vorzuziehen sein.

In  bleihaltigen Em ails soli der G ehalt an Blei- 
oxyd nicht iiber 25 %  hinausgehen. Ich  kann die 
Yerwendung von kohlensaurem  Ammon fiir bessere, 
weiBe Em ails n u r empfehien, tro tz  des W ider- 
spruches, der darin zu liegen scheint, daB dieses 
Salz sich in der H itze des Schmelzofens verfluęhtigt. 
U nd docli zeigt die E rfahrung  in bedeutenden

* Der Sehmelzverlust eines Emails ist der Gewichts- 
ver!ust des roligemischten Emails nach dem  Schmelzen 
iiu W annenofen. Der Sehm elzrerlust kann fiir Grund- 
massen zwischen 10 bis 15 %  und furDeekem ailszwisohen 
14 bis 2S %  sohwanken.

W ęrken, daB der Zusatz von kohlensaurem  Ammon 
das sogenannte „ReiBenu oder „Teilen11 des Emails 
verhindert. E ine E rk larung  fiir diese Tatsaclie 
fehlt bis heute noch. Ganzlich zu verm eiden sind 
nennensw erte Mengen von Baryum - und Kalzium- 
yerbindungen. Die Yerwendung groBercr Jlengen 
von FluBspat is t daher tro tz  der Billigkeit dieses 
FIuBmittels fiir die Fabrikation  unserer Emails 
kaum  zu empfehien.

Die H erstellung der Grundm asse und  des Dec-k- 
emails fiir PoterieguB erfordert auBerordentliehe 
Sorgfalt und  E rlahrung. H and in H and  dam it muS 
eine entsprechend richtige Zusam m ensetzung dieses 
GuBeisens * gehen. Es soli in der Regel enthalten: 
3,5 %  Kohlenstoff, 2 %  Silizium, 1,4 bis 1,8 % 
Phosphor, 0,5 bis 0,7 %  Mangan.

Ferner ist auf ein sachgemaBes Brennen der 
em aillierten W are im I\hiffelofen zu achten, und 
sind oxydierende Gase, aus der Verbrenm ing oder 
aus Y erunreinigungen der Kohle herriihrend, zu 
vermeidcn, da  das Em ail hierdurch m a tt und 
schm utzig wird (infolge teilweiser R eduktion der 
Metalloxyde, insbesondere bei Gegenwart von Blei- 
oxyd). Ais T riibem ittel wird m an in der Regel mir 
bestes Zinnoxyd und natiirlichen K ryolith  oder 
kiinstlichen K ryolith  erstklassiger und  verlaBlicher 
F ab rikan ten  verwenden. Das seit Jah ren  bestehende 
Streben, diese T riibungsm ittel durch billigere Er- 
zeugnisse zu ersetzen, h a t bisher n u r mitBige Er- 
folge ergeben.

* Siehe J .  G r u n w a l d  in „S tah l und Eisen" 
1909, 27. Jam iar, S. 137.

Ehrung von Pierre Martin.

I  T elegentlich ihrer Jahresversam m lung veran- 
sta lte ten  das C o m i t e  d e s  F o r g e s  d e  

F r a n c e  und die Cliambres Syndicales du Jla terie l 
des Chemins de fer, de la Construction navale, du 
M ateriel de guerre eine Feier zu Eh ren von P i e r r e  
M a r t i n ,  des E rfinders des nach ihm und W i 1 - 
h e 1 m  S i e  in  e n s  benannten  Stahlerzeugungsver- 
fahrens. In  derYersam m lung, an  der etw a 300 H iitten- 
liesitzer Frankreichs teilnahm en, war der H andels- 
m inister M i l l e r a n d  anwesend, w ahrehd der 
K riegsm inister durch den General R e m y  und In- 
genieur M o r v  a n vertre ten  war. Yom Ausland 
waren anwesend: ais Y ertreter der deutschen Stahl- 
werke und  des Yereins deutscher E isenhutten leu te  
S)l'.=Qng. S c h r o d t e r  (Dusseldorf), fiir das Iron 
and Steel In s titu te  G. C. L l o y d  (London) und  
fiir Belgien G eneraldirektor G r  e i n e r (Seraing). 
In  Y erhinderung des Priisidenten M. G  u  i 11 i n  
fiihrte den Yorsitz der stellvertretende Y orsitzende 
H r. E  u g e n  S c h n e i d e r  (Le Creusot).

D er je tz t 85 Jah re  alte P ierre M artin erschien 
gegen SchluB des B anketts und  w urde vom  Y orsitzen- 
den herzlich begruBt m it einer A nspraehe, in der

hervorgehol)en wurde, daB in unserer Tagesarbeit der 
K am pf auf dem  w irtschaftlichen Gebiete bisweilen 
auBerordentlich scharf sei; aber wenn es gelte, einen 
A kt der G erechtigkeit auszufiihren, so m ilderten sieli 
die Gegensiitze. R edner erinnerte dann an die Yer- 
dienste ila r tin s  ais Erfinder, der, gleichzeitig uner- 
m udlicher A rbeiter, nie vom Gluck begunstig t ge- 
wesen sei. Im  Namen der festgebenden franzosisclien 
Gesellschaften und im Namen der befreundeten 
Yereine Deutschlands, E nglands, Oesterreichs, Un- 
garns, Belgiens und Italiens uberreichte er Martin 
alsdann eine zu diesem Zwecke gepragte, um- 
stehend abgebildete Denkmiinze. H ierauf ergriff 
Professor H e n r i L e  C h a t e l i e r  (Paris), In- 
specteur generał des mines, das W ort zu einer An- 
sprache, die in der U ebersetzung etw a folgendcn 
W ortlaut h a tte :

„W ir schatzen uns glucklich, heute abend Herra 
P ierre M artin begriiBen zu konnen, der ais Erfinder 
des Stahlerzeugungsverfahrens im Herdofen ein 
w ahrer W oliltater der M enschheit gewesen ist. Die 
jahrliehe Erzeugung an  M artinstahl belauft sich 
heute in der ganzen W elt auf 20 Millionen Tonnen,
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die im R ohzustande einen W ert von 2 Milliarden 
Francs darstellen. Der Schopfer eines solcben Reich- 
tunis kann auf seinen Erfolg stolz sein und h a t ein 
R echt auf unserc tiefgefiihlte D ankbarkeit, Die 
offentliehe Meinung hat ihm niemals das Yerdienst 
seiner E rfindung streitig  gem acht; in anderen L an
dem  sowohl ais auch in Frankreich sprictit m an vom 
M artinverfahren, vom M artinstahl und sogar zu- 
weilen vom Martinofen. Hierbei iibergeht m an un- 
gerechterweise m it Stillschweigen den N am en von 
Sir W i l l i a m  S i e  m e n s ,  dem beruhm ten Er- 
finder des Ofens m it Regenerierung der Wiirme, welch 
letzterer von unserem Landsm ann zur D urchfuhrung 
seines Stahlerzeugungsverfahrens benu tz t wurde.

D ieN am en M a r t in  und 
B e s s e m e r  sind oft m it- 
einander verglichen wor
den, da d ieL aufbahn dieser 
beiden groBen Ingenieure 
anscheincnd gleich leicht 
gewesen ist. Dies ist je- 
doch ein groBer Irrtu m ; in 
W irklichkeit ging die E n t
wicklung der beiden Yer- 
fahren sehrungleich schnell 
vor sich. Bessemer, der 
zuerst auf den P lan tra t, 
h a tte  keinen Bewerber vor 
sich; der Tiegelstahl besaB 
einen zu hohen Preis, um  
zurY erw endungim  GroBen 
gebraucht werden zu kon
nen; M artin dagegen fand 
einen Vorganger vor, den 
er erst naeh und naeh ver- 
driingen muBte. Die lieu- 
tige hervorragende Stel- 
lung konnte erst naeh lan- 
gen Anstrengungen erreicht 
werden, zu spat, um fiir den E rfinder wiiklich von 
N utzen zu sein.

Das Ycrfahren, den S tahl im Herdofen zu erzeugen, 
war im Anfange kostspieliger ais die H erstellung in 
der Birne und w ar deshalb zuerst auf die An- 
fertigung auserlesener Fabrikate  besehrankt. Dic 
ersten Auftrage, die Pierre M artin in seiner H iitte  
in Sireuil ausfiihrte, waren W erkzeugstahle fiir den 
Hafen von Cherbourg, Gcwehrlaufe, Radreifen fiir 
Lokomotiven, Stiihle fiir Fedem , L afetten, verschie- 
dene StahlguBstucke usw. Es handelte sich damals 
allein darum , den Tiegelstahl zu verdrangen. Aber 
allmahlich wurde das Yerfahren vervollkom m net, 
und die wachsende GroBenzunahme der Oefen fuhrte 
eine stetige Abnahm e des Selbstkostenpreises herbei. 
Der erste Ofen von Sireuil w ar im Jah re  1865 fiir 
eine Tonne S tahl gebaut worden, heute geht man 
bei den Oefen m it kontinuierlichem  Betriebe bis iiber 
100 Tonnen hinaus. D er Brennstoffverbrauch fiel 
von 1000 kg auf 250 kg fiir die Tonne erzeugten Stahls; 
gleichzeitig ermaBigte sich die sehr tetire U nterhal-

tung der Oefen in gleichem Mafie. U nd vor allen 
Dingen verschwanden die Schmelzverluste, die sich 
im Anfange der Anwendung des Yerfahrens bis auf 
50 %  beliefen, allmahlich vollstandig m it den in- 
zwischen gewonnenen Erfahrungen.

Diese Entw icklung ging nu r langsam ,vo r sich. 
Im  Jah re  1885, also 20 Jah re  naeh der E rteilung  des 
ersten P aten tes (28. Juli 1805) und lange naeh dem 
Erloschen der G iiltigkeit dieses P aten tes, erreichte die 
Erzeugung von im H erdofen ersehmolzenem Stahl 
in der ganzen W elt noch n ich t eine Million Tonnen, 
d. h. den zehnten Teil der Gesamtcrzeugung an Eisen 
und  Stahl. Seit dem Jah re  1880 eróffncte die An
wendung des basischen F u tte rs  dem M artinverfahren 

ein ganz neues Arbeits- 
feld, das dem W ettbew erbe 
des sauren und basischen 

Birnenvcrfahrcns ver- 
schlossen ist, nam lich das 
F rischen des Roheisens m it 
Erzen von m ittlerem  Phos- 
phorgehalt, die viellcicht 
in allen L andem , abgese- 
hen von unserem grofiarti- 
gen Erzbeckcn in L oth- 
ringen, die reichsten sind. 
Auf diese Weise wrurde es 
moglich, aus Roheisen von 
mittelmiiBiger Beschaffen- 
heit in w irtschaftlicher 
Weise auserlesene Stahl- 
sorten herzustellen. Bald 
eroffnete auch die Anwen
dung der Spezialstilhle m it 
einem G ehalt an  Silizium, 
Nickel und anderen Ele- 
m enten ein weiteres, dem 
M artinverfahren vorbehai- 
tenes Gebiet. So ist es 

zu erklaren, daB in der Zeit von 1885 bis 1905, 
also in einer zweiten Reihe von zwanzig Jahren , 
die W elterzeugung auf 20 Millionen Tonnen ange- 
wachsen ist, also um das Zwanzigfache der in den 
ersten zwanzig Jahren  von 1865 bis 1885. H eute 
ist die Erzeugung von M artin- und Bessemer - S tahl 
einander gleichwertig.*

Aber eine neue E ntw icklung bereitete sich vor, 
die dazu geeignet w ar, dem M artinyerfahren rasch 
einen entschiedenen Yorteil zu sichcrn. Die groBere 
\  ervollkom mnung der E isenkonstruktionen und dic 
w eiter entw ickelte A usbildung der K onstruktions 
Ingenieure fiihrten in der T a t dazu, von den H tttten  
im mer m ehr und  m ehr verbesserte erstklassige Slate- 
rialien zu verlangen. Der im H erdofen erschmolzene 
Stahl verfiigt allein iiber die E igensehaften und be
sonders die Gleichmafiigkeit, wie m an sic heute for-

* Eiese Angabe des Redners, die sich auf die 
Statistik  vom Jahre 1908 bezieht, trifft jetzt n icht mehr 
zu; die W elterzeugung an llartin stah l iibertrifft heute dio 
an Bessemerstahl um mehr ais das Doppelte. D ie Red.

Pierre Martin.
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dert. * Nach zahlreiehen Unglucksfallen, dic auf den 
am erikanischen Eisęnbalinen vorgefallen waren, haben 
die betreffenden Ingenieure in den Lieferungsbe- 
dingungen fiir Schienen den Stahlerzeugern Phos- 
phorgehalte vorgeschrieben, die dazu fiihrten, die 
Stillegung aller am erikanischen Bessem er-Stahlwerke 
sehr zu beschleunigen. Augenblicklich versuchen 
diese noeh, den K am pf u n te r der M itw irkung des 
elektrischen Ofens aufzunehm en, aber wenn sio un ter- 
liegen werden, was wolil in kurzer Zeit vorauszusehen 
ist, so stehen weitere 10 Millionen Tonnen fiir das 
H erdofen-Y erfąhren zur Yerfugung. Auf alle Fiille 
kann m an fiir die kom m enden Jah re  einen im mer 
grofieren Aufschwung des M artinverfahrens voraus- 
sehen; nach 45 Jah ren  befindet es sich also noch in 
voller Entw icklung, ein sehr seltenes Beispiel in der 
modernen Industrie.

Angaben von M u s h  e t  angew andt w ord en war. 
So ist eigentlich keine einzige der Einzelheiten des 
M artinverfahrens semeni Schopferzuzuschreiben, und 
m an findet es begreiflich, wie die G iiltigkeit seiner 
P a ten te  h a t angefochten werden konnen.

U nd tro tzdem  h a t P ierre M artin im eigentlichen 
Sinne des W ortes eine wirkliche E rfindung gemacht; 
denn er erhielt durch die Ycreinigung von bekannten 
Yerfahren ein gewiB vollst:;indig neues Ergebnis, nfni- 
lich die H erstellung von geschmolzęnein Stahl im 
Herdofen. T rotz w iederholter Yersuche erzeugte man 
vor ihm kein K ilogram m  geschmolzenen Stahls auf 
dem H erde, und nach ihm  h a t m an Millionen von 
Tonnen erschmolzen. W eiter is t die Żalił von 2 Milli- 
arden Francs, die, wie oben erw ahnt, den W ert des nacli 
seinem Y erfahren erzcugten Stahls darste llt, in hochi 
stem  G rade ein Beleg fiir seine groBe Erfindung. End.

BREVET MARTIN S i
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der D ankbarkeit gewidmet.

W orin h a t nun im Grunde diese E ntdeckung 
P ierre M artins bestanden, und w arum  h a t sie seinem 
N am en eine beispiellose B eriihm theit erteilt, ohne 
ihm jedoch einen m ateriellen Yorteil zu verschaffen?

Das M artinverfahren besteht darin , Rohcisen m it 
S tah lschro t1 (Schrottverfahren) oder m it Eisen- 
oxyden (E rzverfahren) oder noch haufiger gleich- 
zeitig m it beiden (Sehrott und Erz) zusam menzu- 
schmelzen. Diese A rbeitsart war zuerst von
R e a u m  u r im  Jah re  1722 angegeben und  von ihm  
bei Laboratorium sversuchen angew andt worden. 
Die Sehmelzung des Stahles w urde in einem Sie- 
lnensofen erreicht, m it dem m an sehon zu diesem 
Zwecke in Fourcham bault Yersuche angestellt h a tte . 
Bei Beendigung des Schmelzens wird das iiberoxy- 
dierte Metali durch einen M angauzusatz schlieBlich 
desosydiert, wie er schon im Jah re  1837 von Josiah 
Marshall H  e a  t  li fiir das Schmelzen von Tiegelstalii 
empfohlen und darauf von B e s s e m e r  nach den

* Fiir diese Beliauptung bleibt der R edner den Be- 
weis schuldig; 7.. B. h a t m an bekanntlich in Amerika 
m it M artiustahlscliienen sehr schlechte Erfahrungen ge
macht. D ic  Red.

lich h a t er aueh eine sehr schwierige E rfindung ver- 
w irklieht, da er sich n ich t dam it begnugte, die Ar- 
beiten seiner \  orgiinger m iteinander zu verbinden 
und die F riichte einer E ntdeckung zu ernten, die 
ro rh e r durcli lange Yersuche gereift w aren, sondern 
auch persdnlich eine betrachtliche x\rbeit geleistet hat. 
Diese Tatsache soli noch ctwas genauer erórtert 
werden.

W ahrend anderthalb  Jah rhunderten  h a tten  zalil- 
reiche M etallurgen auf G rund der A rbeiten von 
R eaum ur es versucht, die Laboratorium sversuche 
dieses Chemikers in die P ra s is  einżufuhren; aber sie 
litten  hierbei alle Schiffbrueh. Yon den bekannteren 
u n te r ihnen sind zu nennen: C l o u e t  1796, 
H  a s s e n f r  a t  z 1812, M u s h e t  1816, B r e a n t 
1824, H e  a t l i  1845, S t i r  1 i n g  1854, B e s s e m e r  
1S55, S u d r e 1858, L a n 1859, der K om m andant 
A 1 e x a n d r e in der kaiserlichen GieBerei von Yille- 
neuve 1860 und  endlich L e  C h a  t e l i e r  u n te r der 
M itarbeit von Wi l l i a m  S ie m e n s  1863 in der H iitte 
von Fourcham bault. Es w ar hierbei niem als moglich 
gewesen, ein Metali von gleichmaCiger Beschaffenheit 
zu erhalten ; niemals h a tten  hierbei die Heizvorrich-
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tungen einen fortlaufenden Betrieb ermoglichen kon- 
nen. Die Fehlschlage dieser hervorragenden Inge- 
nieure zeigen die Schwierigkeit der Frage zur Genuge. 
P ierre  M artin, von griiBerer A usdauer ais seine Yor- 
giinger und  besonders durch einen langen A ufenthalt 
in H iittenw erken besser vorbereitet, w ar es ais letztem  
endlieh beschieden, 123 Jah re  nach der ersten Yer- 
dffcntlichung von R śaum ur dessen Yerfahren prak- 
tisch anzuwenden; aber zalllreich waren noch die zu 
iiberwindenden Schwierigkeit en, dereń Spuren m an 
leiclit auffinden kann, wenn m an die zahlreichen Zu- 
siitze zu seinem ersten P a ten t vom 28. Ju li 18G5 
durchliest. P ierre M artin begniigte sich zuerst m it 
der Erzeugung von hartem  Stahl und sogar yon Stahl- 
eisen, von „gemischtem M etali", wie er es nannte. E r 
stellte  auch wohl ein weiches Metali her, das aber, 
wie er erklarte, rotbriichig war, also unbrauchbar fur 
die Walzung. und daher auch fiir jede Yerwendung. 
Aber nach m onatelanger A rbeit gelang es ihni end- 
lich, un ter Yerwendung von Spiegeleisen aus St. Louis 
in  fortlaufendem  Betriebe weichen sehm iedbaren 
Stahl zu erzeugen. E r zeigte auf der Ausstellung von 
1867 die ersten Ergebnisse einer regelmiiBigen F abri
kation und erhielt dafur die groBe goldene Medaille. 
So war scin Yerfahren endgultig geschaffen und er- 
warb sich Biirgerrecht in den Eisenhtttten. V e r  d i e r  
tra t in Firm iny zuerst fiir die industrielle An- 
wendung des neuen Yerfahrens ein, und kurze Zeit 
darauf erteilte die Compagnie du Paris-Lyon-M ćdi- 
terranee einen groBen A uftrag auf Schienen. Aber 
welche Anstrengungen und K osten mu U ten inner- 
halb dieser zwei Jah re  aufgew andt werden, um  das 
Ziel zu erreiehen!

Man begreift heutzutage kauni noch die Schwierig- 
keiten, die der E rfinder zu uberwinden hatte , um  ein 
anscheinend so natiirliches Yerfahren zu verwirk- 
lichen. Man tr iff t dies bei allen groBen Erfindungen. 
Jede industrielle T a t ist das Ergebnis von zahlreichen 
elenientaren Fak toren , d. h. gleichsam eine unbe- 
kannte Funktion einer groBen Zahl von unabhangigen 
yariablen GroBen. Man muB zahllose Kom binationen 
dieser Yariablen versuchen, um  eine gute Losung aus- 
findig zu m achen; wenn m an diese aber einm al ge- 
funden hat, so kann sie zu jeder Zeit ohne Schwierig
keit wieder vorgenommen werden. Die groBen A n
strengungen, die zu der ersten Losung der Aufgabe 
aufgew andt werden muBten, gehen daim  in der E r- 
innerung spiiter wieder rasch yerloren. Zur Zeit der 
Yersuche von Pierre M artin wuBte m an noch nichts 
iiber die Schm elzbarkeit des Stahls, iiber die Los- 
lichkeit des Eisenoxvds in dem geschmolzenen Metalle, 
iiber die Eigensehaften der strengfliissigen Aletalle,

auch nichts iiber die besondere Rolle des Mangans 
im Spiegeleisen. Alle diese Tatsachen, die heute 
genau bekannt sind, gestatten  uns, wie bei einer geo- 
metrischen Aufgabe, ejne E rk larungderverseh iedenen  
Phasen der Stahlerzeugung im Herdofen, und es ist 
nicht leicht, sich den S tand unserer K enntnisse vor 
45 Jaliren  zu yergegenwartigen, um  sich alle die 
groBen Hindernisse, die auf dem Wege zu uberwinden 
waren, yorstellen zu konnen und dem Siegcr volle 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Pierre M artin h a t sich n icht allcin um  sein Land, 
sondern auch um  die ganze M cnschheit groBe Yer- 
dienste erworben. Das Comitć des Forges de France 
und die Y ertreter der auslandischen Industrie, die 
sich heute abend liier yereinigt haben, um  die von 
unserem Ł andsm ann geleistete A rbeit zu feiern, er- 
fiillen einfach einen A kt dor G erechtigkeit; aber sie 
ehren sich auch selbst durch diese K undgebung der 
Solidaritat, die sonst dureh den industriellen W ett- 
bewerb zu hiiufig erschwert wird. In  dem  gleichen 
Geiste wollen w ir uns um  dic Kamen Pierre 
M artin und Sir William Siemens scharen. M artin- 
s tah l und Siemensofen sind und miissen unzertrenn- 
licli bleiben."

Alsdann ergriff Jl. P  e 11 e t  a  n , D irektor der 
Pariser Bergsciiule, das W ort, w orauf 2>r.=$ng. 
S c h r o d t e r  den Ausdruck der Solidaritat der 
deutschen E isenhuttenleute bei dieser Gelegcnheit 
iiberbrachte; Redner sei besonders abgeordnet, um  
dem Gefeiertcn die A nerkennung seiner Landsleute 
zu iiberbringen; es sei ihnen eine groBe Genug- 
tuung, sich an diesem Tage m it den franzosischen 
Kollegen yereinigen zu konnen, sie wiinschen dem 
Gefeierten einen ruhigen und schonen Lebens- 
abend. Nachdem ferner noch Sir. L l o y d  und Gene- 
rald irektor G r e i n e r  gesprochen hatten , erhob sich 
der H andelsm inister M i 11 e r a  n d zu einer An- 
spraehe, in der er die Bedeutung des M artinyerfahrens 
in der W eltproduktion, welches eine Revolution in 
den Stahlwerken heryorgerufen habe, kennzeichnete; 
Frankreich konne auf den Erfinder und seine Fam ilie, 
die schon viele beriilim te Angehorige h a tte , stolz sein, 
weil er dem Lande selbst Yorteile gebracht liabe, 
liier musse die A nerkennung noch um  so groBer sein, 
weil durch M artin die ganze W elt gesegnet worden sei. 
E r heftete ihm alsdann ais A usdruck des Dankes der 
franzosischen N ation das R itterkreuz der E hren- 
legion an. P ierre M artin, der tro tz  seines hohen 
Alters sehr friscli aussah, bedankte sich in herzlicher 
Weise fiir die ihm  zuteil gewordene E hrung, die 
einen tiefen und unyerloschlichen E indruek in sein 
H erz eingegraben habe.
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Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen.*

30. Juni 1910.
KI. 10 a. G 26 634. K ohlenstam pfm aschine. Albert 

Gerlach, Nordhausen,
KI. 18 a, W 30 765. Verfahren zur Gewinnung von 

m etallischem  Eisen aus Erzen ira Flammofcn unter Be- 
nutzung eines Bades von fliissigem , hochgekohltem  Eisen 
ais R eduktionsm ittel, dessen K ohlenstoff nach Bedarf 
dureh Zugabo von K ohlungsm itteln w ieder ersetzt wird. 
Pr. F. W fist, Aachen, Ludwigsalleo 47.

KI. 19 a, E 15 126. E inteilige Schienenklemm e zur 
Verhiitung des W anderns der Eisenbahnschienen. Cor- 
neliu3 EBer, K óln-Ehrenfeld. Leyendeekerstr. 33.

KI. 21 h, G 26 876. F.lektrischer Induktionsofen. 
Carl Grunwald, Rredcncy.

KI. 21 h, G 28 196. Elektriseher Induktiónsofen; 
Z a”, z. Anm. G 26 876. Carl Grunwald, Bredeney.

KI. 21 h, J  11 684. Yorrichtung zur selbsttatigen Re- 
gulierung elektriseher Oefen m it hiingenden Elektroden. 
Lorentino Innocenti, Rom

KI 21 h, M 38 468. Elektriseher Ofen m it korniger 
W iderstandsm asse. Ea. E. Merck, Darm stadt.

KI. 21 h, P  24 557. Einrichtung zur Ausfiihrune des 
elektrischen SchweiBvei'fahrens nach Anm. P . 23 737 bei 
Venvendung von F liissigkeitskondensatoren; Zus. z. Anm. 
P  23 737. Ern?t Presser, Berlin, Bellealiiancestr. 92.

KI. 24 k, U 3533. Kam mer-W inderliitzer m it parallel 
angeordneten Plattenkam m ern und m it Rcinigungsvor- 
richtung fiir die Feuerziige. Underfeed Stoker Comp. 
Lim ited, London.

KI. 31 c, E  15 363. Vorrichtung zum Putzcn von 
R adiatoren m ittels mehrerer Paarc gegeneinander krei- 
sender BUrsten, zwischen denen die Radiatoren m ittels 
G liederkette hindurchgefiihrt werden. Arthur Ehleder, 
Lollar, Oberhessen.

4. Ju li 1910.
KI 7 b E  14 618. RohrschweiBrolle m it den SehweiB- 

druck iłbertragenden Stiltzrollen. Otto Froriep, R heydt, 
Rhld.

KI. 7 b, S t 14091. Yorrichtung zur Verschiebung 
des K ettenangriflspunktes an Drahtzugseheiben. Gustay 
Stracke, W erne, Bez. Arnsberg.

KI 1S a P  21 607. Verfahren und Einriehtung zur 
Yorwarmung der Verbrennungsluft steinerner W inderhitzer 
dureh die heiGen Abgase. A. Pfoser, Achcrn i. Bad.

KI. 18 a, P  23 175. HochofenverschluB fiir Kiibel- 
und H andbeschickung, dessen Senkkonus oder Glocke 
an drei oder mehreren Zugketten o. dgl. m it Gegen- 
gewichten aufgehangt ist. A lbert S. Petersen, Piom bino, 
Italien.

KI 31 o, M 39 959. W endeyorrichtung fOr Błock- 
formen. Markische M aschinenbauanstalt Ludwig Stucken- 
holz, A. G., W ętter a. d. Ruhr.

KI. 31 c M 40 000. Błock- und Blockformzange. 
Miirkisehe M aschinenbauanstalt Ludwig Stuckenholz, 
A. G., W etter a. d. Ruhr.

G ebrauchsmustereintragungen.
4. Juli 1910.

KI. 7 a, Nr. 426 431. A uflagebrettbcfcstigung an 
W a lz werk en. Carl W ilhelm  Model, Feuerbach b. Stuttgart.

KI. 18 a, Nr. 426 102, Vorrichtung zum Yerliilten 
der Schwankungon und des Gcriiuschcs bei Luft- und Gas- 
leitunsren. Friedrich Dorfs, Dortm und, Oesterholzstr. 126.

* D ie Anm eldungen liegen von dem angegebenen  
Tage an wahrend zweier M onato fiir jederm ann zur 
E insicht und Einsprucherhebung im  P atentam to zu 
B erlin  aus.

KI. 18 e, Nr. 426 757. Gltihofen zur Aufnahm e i 
mehreren Gliihtopfen. Em il Theodor Lammine, 
heim a. R h., Schonratherstr. 26.

KI. 24 f, Nr. 426 336. K ettenrost. R heinische Dani 
kessel- und M asehinenfabrik Buttner, G. m. b. H ., U 
dingen.

KI. 24 f, Nr. 426 519. K ettenrost m it losbar 
festigten Quertragern fiir d ie R oststabe. Maschinenb 
A nstalt H um boldt, K alk b. Koln.

KI. 31 b, Nr. 426 859. Riemscheibenformmasch  
m it mehreren Einstellvorrichtungen zum H cben der Foi 
ringe. H ugo LaiBle, R eutlingen.

KI. 49 b, Nr. 426 296. Śclnencnsiige m it Gewicl 
belastung. Josef Rosenbaum , Gelsenkirchen, D ickai 
straBe 73.

KI. 49 b, Nr. 426 435. Sicherheitsantrieb fiir K t 
sagen u. dgl. m it zwischen antreibendem und anget: 
benem Teil eingeschaltetcr nachgiebiger Kupplung. I  
tuna-W erke Albert H irth, Cannstatt.

KI. 49 b, Nr. 426 436. K altsiige, dereń W elle v 
m ittels Radertriebs von einem am M aschinengestell 
gestiitzten  Elektrom otor angetrieben wird. Fortu 
Werke Albert H irth, Cannstatt.

D eutsche Reichspatente.
K I .7 a , N r .2 1 8 5 2 4 , vom 11. September 190S. A l  

m i n i u m w a r e n f a b r i k  G o n t e n s o h w i l  A.  
i n G o n t e n s c h w i l ,  Schweiz. WalzwerJ: m it ein 
die Walzcnballen enilaslenden Gegenlager.

Zwecks Vermindcrung der Durchbiegung der Walzei 
sind in den Walzengegenlagern b Druckkammern o vor

sehen, die an den Randem  gegen die W alzen abgcdicb 
sind und denen ein geeignetes Druckmittel, z. B. Oel, du 
die Leitung d zugefiihrt wird. D ie Walzengegenlagei 
konnen m it Kanalen e zum Durchleiten eines H fizm it 
ausgerflsfet sein.

K I. 1 0  a , N r. 2 1 8 7 :
vom 9. Oktober 1906. G 
w e r k s e h a f t  D o r ?  
f e l d  i n  D o r s t f e l  
Yorlage an Kokso/en z 
Absaugen der wilden G< 

Jede Kolcsofenkammei 
dureh ein besonderes Hi 
steigrohr b an eine gemc 
same Hilfsvorlage a an; 
schlossen, in welche 
wilden Gase abgesaugt w 
den. Das bis iiber die Wass 
flachę fiihrcnde Rohr e w 
dureh eine in das Wasser i 
Yorlage tauchende V 

schlulihaube d standig Oberdeckt und kann dureh sie 
geschlossen werden.
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Statistisches.
Itolieiscnerzeugniig Deutscblnnds nud Lnxei»burgs im Jnni 1910.

B e z i r k e

E r z c u g u n g E r z e u g u n g 1

im 
Moi 1910 

t

im
JuD i 1910 

t

vom  1. J a n .  
b is  SO. J u n i  

1010

t

im  
J u n i  1909 

t

TOtU
1. J a n .  b is  

30. J u n i  ! 
1909 

t
oa
“  o
■S sct «>
g  J.a £

-s 

£ 2 
1  “

R hein land-W estfalen ..................................................
Siegerland, Lahnbezirk und H essen-N assau. .
S c h le s ie n .........................................................................
M ittel- und O s td e u ts c h la n d ................................
Bayern, W iirttemberg und Thtlringen . . . .
S a a r b e z ir k ....................................................................
Lothringen und L u x e m b u r g ................................

114 381
23 163 

5 634 
33 881 

3 623 
9 600 

54 604

124 963 
21 549 

5 863 
29 712 

3 206 
10 000 
54 002

659 832 
121 490 
35 735 

184 213 
20 263 
57 700 

315 013

98 072 
22 444  

5 014 
29 334 

3 043 
8 200 

53 152

502 56 51 
118 992 

33 557 : 
160 978 

18 715 
46 800 

281 S52 !

GieBerei-Roheisen Sa. 244 886 249 295 1 384 246 219 259 1 163 459

_a
£  5 1
Ś S J  
i  g -S  
g - t -  

03 "

R hein land-W estfalen ..................................................
Siegerland, Lalinbezirk und Hessen-Nassau .
S c h le s ie n .........................................................................
Mittel- und Ostdeutschland ................................

25 197 
4 262

11 230

25 946 
6 333 
4011  
9 810

158 436 
26 163 

9 671 
57 940

20 423 
690 

2 099 
5 390

140 241 
11 307 
14 659 
34 820

Besseraer-Roheisen Sa. 40 689 46 100 252 210 28 602 201 027

.=  J3
- i  *soS s—
ś  s
B -g

- a  *2 2

R hein land-W estfa len ..................................................
Siegerland, Lalinbezirk und H essen-Nassau .
S c h le s ie n .........................................................................
M ittel- und Ostdeutschland ................................
Bayern, W urtteinberg und Thiiringen . . . .
S a a r b e z ir k .....................................................................
Lothringen und L u s e m b u r g ................................

338 597

28 602 
21 327 
16 184 
94 955 

299 263

320 792

24 328 
20 665 
15 879 
89 715 

295 442

1 897 642

156 933 
136 628 

93 721 
535 656 

1 760 569

286 325

21 326 
20 159 
13 687 
88 279 

255 881

1 6S1 692

128 759 
119 580 

80 847 
504 252 

1 498 003

Thom as-Roheisen Sa. 79S 928 766 821 4 5S1 149 685 657 4 013 133
0  O*

1  S I
I l e  

fc .2

1 3  °2  *5 t
co 'S

R hein land-W estfalen ..................................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h le s ie n .........................................................................
Mittel- und O s td e u ts c h la n d ................................
Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . . . .

77 807 
27 522 
14 364 

150

69 975 
25 791 

8 720 
1777

403 280 
156 431 

66 965 
13 433 

3 250

42 009 
21 115
12 641

307 969 
135 094  

74 070 
3 417 
2 800

Stahl- und Spiegeleisen usiv. Sa. 119 843 106 263 643 359 75 765 523 350

o  2

4  . l f
"»  co 

£  i

R hein land-W estfalen ..................................................
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau .
S c h le s ie n .........................................................................
Mittel- und Ostdeutschland ................................
Bayern, W iirttem berg und Thiiringen . . . .  
Lothringen und L u x e n ib u r g ................................

8 334 
10 401 
29 151

305
9 198

2 314 
9 086 

28 164

420 
10 608

41 556 
59 624 

168 860

2 995 
58 033

9 497 
11 994 
26 360

507 
9 780

51 125 
63 440 

163 909

2 772 
67 274

Ruddcl-Roheisen Sa. 57 3S9 50 592 331 068 58 138 351 520

*vD

I - I  

■? “  
§  ”5

J  2

R hein land-W estfa len ..................................................
Siegerland, Lahnbezirk und H essen-N assau. .
S c h le s ie n .........................................................................
M ittel- und Ostdeutschland ................................
Bayern, W iirttemberg und Thiiringen . . . .
S a a r b e z ir k .....................................................................
Lothringen und L u x e m b u r g ................................

564 316
65 348 
77 751
66 588 
20 112

104 555  
363 065

543 900 
62 759 
71 086 
61 964 
19 505 
99 715 

360 052

3 160 746 
363 708 
438 164 
392 214 
120 229 
593 356 

2 133 615

456 326 
56 243 
67 440 
54 883 
17 237 
96 479 

318 813

2 683 592 
328 833 
414 954 
318 795 
105 134 
551 052 

1 847 129

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 261 735 1 219 071 7 202 032 1 067 421 6 252 489

W}a
B> E

J  *8
-J-

i  “<s

G ieB erei-R oh eisen .......................................................
Bessem er-Roheiscn ..................................................
T h o m a s-R o h e ise n .......................................................
Stahl- und S p ie g e le is e n .........................................
P u d d e l-R o h c is c n .......................................................

244 886 
40 689 

798 928 
119 843 
57 389

249 295 
46 100 

766 821 
106 263 

50 592

1 394 246 
252 210 

4 581 149 
643 359 
331 068

219 259 
28 602 

685 657 
75 765 
58 138

1 163 459 
201 027 

4 013 133 
523 350 
351 520

Gesamt-Erzeugung Sa. 1 261 735 1 219 071 7 202 032 1 1067 421 6 252 489

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

Belgien: Mai 1910: 160 040 t. Schweden: 1. Januar bis 1. April 1910: 149 100 t.

X X V I I I , .  10
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Einer kiirzlich vom Konigliehen Bayerischen 
Oberbergamt in MUnclien herausgegebenen S ta tistik

Bayerns Bergwerks- und Eisenhuttenbetrieb im
Jahre 1909 *

cntnehm en wir die folgendon Angaben tiber don 
Bergwerks- und H uttcnbotrieb  des Konigreichs 
Bayern im abgelaufenen Jalire , verglichen m it der.) 
Jahre  190S:

Gegenstand des Betriebes
j  Be- A r 

ii rlebene I beiter- 

I W crke  ! zahl

1909

E s  wurden gefordert j
bezw. hergestellt | " e-

-| trlcbenc 

W erke
t

im  W e r te 
von
JC

Ar-
beiter-

zahl

190S

E s  w u rd e n . gefordert 
bezw. hergestellt

im Werte 
von

S teinkohlen ..................................................
B r a u n k o h le n f ..........................................
E iscncrzc .......................................................
Kalkstein usw..............................................
Eisen, und z w a r .....................................

R o h e is e n ..................................................
GuBwaren aus Roheisen (GuGeisen

zwei ter S eh m elzu n g ).......................
SchweiBeisen:

a) S t a b e i s e n .....................................
b) E is e n d ra h t ....................................

F luB eisen..................................................

6
13
33

377
105

3

01

4 072 
4993 
1 085 
2437 

11689 
524

7115

782 

3 268j,

694 191 
1 242 088 

279 514 
1 044 010 

538 565 
134 133

130 129

33 448 
21 249 

219 606

i 9 029 693 
[10708156 
| 2388790 
i  2 122 343 
61 761 207 
7 414253

23851273

4 263433 
2332314 

23 899 934

6
14
24

360
115

3

101

7

4

4 289 
5146 
1028 
2289 

11 980 
509

7 397

870 
3 204

647 639 
1 209 110 

278 681 
968 263 
487 ISO 
131 404

128 234

30 740 
f  20 716
( 176 085

8 616 353 
10 760 502 
2 323 155
1 930 301 

59 438 920
7 738 397

25 115 8!

4 301 039
2 237 328 

20 046 268

* Vgl. „S tah l und Eiscn“  1909, 15. Sept., S. 1450.
** „U ebersicht der P roduktion des Bergwerks-, H iitten- und Salinen-Betriebes im Bayerischen S taa te  tur 

das Ja h r  1909“ .
f  EinsehlicBlieh der oberbayerisehen sogenannten Pechkohlon.

Belgiens Hochofen Anfang Juli 1910.*

Hochofen im  Bezlrke

Yor- 
handen 

ani 1. Ju li

im  
Betriebe 

am 1. Juli

nuBer 
Betrleb 

am 1. Ju li

1910 | 1909 1910 | 1909 1910 1509

Charleroi . . . .  
L iU t i c h  . . . .  

L usem burg . . .

20 i 20 
18 1 18 
6 1 6

17 ! 15 
17 | 15
6 | 6

3
1

5
3

Insgesamt

n- 
1

'-f

i

40 j 36 4 8

* „M oniteurs des In tere ts M ateriel" 1910, 8. Juli, 
S. 2342.

Belgiens Roheisenerzeugung im ersten Halbjahre 1910.*

W ahrend der ersten  Hiilfte dieses Jahres wurden 
in Belgien, rergliehen m it der gleiehen Zeit des Vor- 
jahres, folgende Mengen Roheisen erblasen:

crstes H a lb jah r
Sorte 1910 1909

t t
P u d d e lro h e isen .................................. 100840 71080
G ie B e re iro h e ise n ...........................  45040 42 970
Roheisen ftir die FluBeisendar-

ste llu n g ............................................. 761340 625430
Insgesam t 907 220 739 480

* „M oniteurs des In tere ts M atćriel“  1910, 8. Juli, 
S. 2342.

Aus Fachvereinen.
V. Internationaler Kongrefi far Bergbau, 
Hiittenwesen, angewandte M echanik und 

praktische Geologie,
Dusseldorf, 19. bis 23. Juni 1910.

Nach SchluB der von H errn  B ergrat K  I e i n e ge- 
leiteten feierliehen Eroffnungssitzung, ilber dereń Yerlauf 
wir sehon friiher eingehend beriehtefc haben,* tra ten  dio 
Mitglieder des Kongresses sofort zu den einzelnen Ab- 
teilungssitzungen zusanimen. Die Sizungen h a tten  sich 
einer iiuBerst regen Anteilnahme zu erfreuen und waren 
teilweise sogar ftberfOllt. Den verschiedenen Abteilungen 
lag ein so reiehhaltiges Yortragsm aterial vor, daB jedem 
Redner nur eine kurz bemessene Vortragszeit zugestanden 
werden konnte und sich auch die Diskussionsredner auf 
m oglichst gedrangte Bespreehungen beschriinken muBten. 
Trotzdem  h a tte  die wissensehaftlicho A rbeit darun ter n icht 
zu leiden, weil den Mitgliedern jeder V ortrag im genauen 
W ortlaut vor d e r  Sitzung gedruckt vorlag.

In der Abteilung 1 fiłr B e r g b a u  wurde der wissen- 
sehaftliehe Teil in drei Sitzungen erledigt. Den Yorsitz 
fiihrten abwechselnd die Herren Generaldirektor B ergrat 
l l a n d e b r o c k  (Gelsenkirchen) und Generaldirektor

* „Stah l und E isen“ 1910, 22. Juni, 8 . 1041.

I. u t  h  e e n (Rotthausen), denen ein EhrenausschuB von 
nam haften V ertretern des in- und auslandischen Bergbaucs 
zur Seite stand. In  den Verhandlungen wurden fast alle 
Gebiete beruhrt, die den Bergbau interessieren; ro n  den 
angemeldeten Vortragen kam nicht zur Yerhandlung der 
von Dr. J i i n g s t ,  Essen, in Aussicht genommene Bericlit 
tiber die Frage der Vereinheitlichung der M ontaristatistik 
auf internationaler Grundlage, dochsollten Vorschlage iiber 
die weiteren MaBnahmen zur Regelung dieser Frage 
dem KongreB nocli in der SchluDsitzung unterbreitet 
werden. Eine wesentliche Erganzung fanden die mund- 
liehen Verhandlungen durch zahlreiche technische Besich- 
tigungen; n icht weniger ais 13 nam hafte Schachtanlagen 
der bedeutendstendeutschen Bergwerksgesellschaftenbotcii 
den KongrcPteilnehm ern Gelegenheit, sieli auch in der 
Praxis tiber die Fortsehritte  auf bergtechnischem Gebiete 
zu iiberzeugen.

Die Abteilung I I  fur H i i t t e n w e s e n  hielt ilire 
Sitzungen in zwei getrennten U nterabteilungen, a und b, 
ab  — da der yorgesehene wissensehaftliche Stoff zu irai- 
fangreich war, um in e i n e r  Gruppe erledigt werden 
zu kontien —, namlich in je einer Abteilung fiłr prak- 
tisehes und theoretisehes Hiittenwesen. In der ersteren 
A bteilung wurden die Verbandlungen geleitet von den 
Herren Kom m erzienrat Fr. S p  r  i n g o r  u  m (Dort
mund) und D irektor a. D. O. F . W e i n l i g  (Beuel), in
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der zweiten von den Herren Geh. Regierungsrat Prof. Dr.
h' ii s t (Aachen), und Prof. M a t h e s i u s  

(Charlottcnburg); die Vorsitzenden wurden auch hier durch 
ein Ehrenburcau, das aus den bcdeutendsten Fachgenossen  
des Auslandes gebildet war, wirksam untersttitzt. In der 
Abtcilung fiir praktisehes H uttenw esen wurden alle aktu- 
ellen Fragen des H uttenw esens unter besonderer Beriick- 
siehtigung der deutsehen Yerhaltnisse besproehen, so das 
Gebiet des Kokereiwesens, der Er/.brikettierung, des Wind- 
frischverfahrens, des M artinverfahrens, der Elektrostahl- 
hcrstellung, der W alzwerkseinrichtungen u. a. m. In der 
Abteilung fiir theorctischcs HUttenwesen wurden eine Reihe 
wiehtiger Gegenstiinde auf dem Gebiete der wissenscliaft- 
lichen Metallurgie eingehend behandelt. An die Vortriigo 
schlossen sich zahlreiche Exkursionen zu bedeutenden  
Huttenwerkcn und M aschinenfabriken, sowio zu einigen  
wissensehaftliehen, besonders den hlittenm annisclien In- 
stituten der Kgl. Technischen Hochschule in Aachen an; 
<lie Exkursionen hatten sich alle der gleiehen lebhaften  
Anteilnahme wie die Yortrage zu crfreuen.

D ie Verhandlungen der Abteilung III fiir a n g e -  
w a n d t  e M e c h a n i k wurden ebenfalls in drei Sitzun- 
gen erledigt, in denen dic Herren C. K i e B e l b a c h  
(Dusseldorf), Prof. '3;r.*Qng. R a t e a u  (Paris) und In- 
genieur J 1 g n e  r (W ien) abwechselnd den V orsitzfuhrten. 
Die in dieser Abteilung gehaltenen Vortriige beschrśinkten 
sich ausdrilcklich auf diejenigen Zweige der angewandtcn  
Mechanik, die m it dem Borg- und H uttenwesen in Zu- 
sammenhang stehen; hauptsaehlieh wurden hicrbei be- 
sprochen die modernen Forderm ittel iiber und unter Tage, 
die Elektrizitiit im Berg- und H uttenw esen, die Kom- 
pressoren und die Verwertung des Abdampfes. Am Schlusse 
der letzten Sitzung wurden kinematographische Auf- 
nahmen von modernen Forderm itteln vorgefuhrt.

Das umfangreicho wissenschaftliehe Materiał, das der 
Abteilung IV  fiir p r a k t i s e h e  G e o l o g i e  in zalil- 
reichen Yortriigen vorlag. wurdc unter dem Vorsitz der 
Herren Geh. Bergrat Prof. Dr. B e y s c l i l a g  (Berlin), 
Prof. Dr. M o u r I o n (Brussel), Prof. Dr. L o c z y  d o  
L o c z (Budapest) und Ingenieur en chef W  e i 13 (Paris) 
in  vier Sitzungen besproehen. A is zweckmiiBige Ergiinzung 
traten zu den Yortriigen auch hier eine Reihe \’on aus- 
gedehnten Exkursionen, so zum Siidrande des Milnste- 
rischen Beckcns, zu den gewaltigen Anlagen der Móhnetal- 
sperre, in das Gebiet der niederrheinischen Braunkolile, 
in das K reidegebiet des sudostlichen Teiles des Miinstc- 
rischen Bcckens und zu den wissensehaftliehen Instituten  
der W estfalischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum.

D as Yerzeichnis der den rerschiedenen Abteilungen  
yorgelegten Vortriige haben wir schon an frilherer Stello* 
m itgoteilt; ebenso sim l bercits eine R eihe von Vortriigen 
aus der Abteilung fiir praktisehes H uttenwesen in dieser 
Zeitschrift veroffentlicht worden.** Wir behalten uns vor, 
eine weitere Folgę von Yortriigen zum Abdruck zu bringen 
und von anderen Vortriigen, dereń wortliehe W iedergabe 
sich hier wegen Raum mangels leider verbietet, ausfflhr- 
lichere Referate in zwarigloser Reihenfolge an dieser Stelle  
erseheincn zu lassen.

Die allgemeine SchluBsitzung des Kongresses fand 
am M ittwoch, den 23. Juni, im AnscliluB an die letzten  
Zechen- und W erkśbesichtigungen im Sitzungsaalc des 
Rheinisch-W estfalischen K ohlensyndikates in Essen unter 
dem Yorsitz des Herrn Kom merzienrats S p r i n g o r u m  
statt. Der Vorsitzende stellte zunachst mit Freude und  
Genugtuung fest, wie der KongreB sich in jeder Beziehung  
ais ein voller Erfolg gesta ltet habe; er werde auch in 
wisscnschaftlicher H insicht im  Berg- und H uttenw esen  
einen Markstein des Fortschritts bilden. Daher richte sich 
der Danie der KongreBleitung in  erster Linie an die Herren, 
die durch wissenschaftliehe Beitriige die feste Grundlage 
fiir die Yeranstaltungen des Kongresses gegeben haben.

* „Stah l und Eisen“ 1910, 2. Miirz, S. 385/7.
** „Stahl und Eisen" 1910, 15. Juni. S. 978 u. f!. 

und 22. Juni. S. 1043 u. if.

Darauf erstatteten die SćliriftfOhrer der vier Abteilungen  
dic Herren Bergassessor B  u s k ti h 1 , P e t e r -
s c n , F  r o 1 i o h und Bergassessor K  u k u k,
im Kam en der Yorsitzenden kurze Berichte tiber die Ycr- 
handlungen der einzelnen Abteilungen. A is Ersatz fiir 
den nicht gehaltenen Vortrag von Dr. J ii n g s t  iiber 
dic Yereinheitliehung der internationalen M ontanstatistik  
unterbreitete Herr Bergrat R a n d e b r o c k  (G elsen
kirchen) den Vorschlag, den Vortragnaehtraglich im D ruck  
yerbrciten zu lassen und zur Priifung und weiteren For- 
derung dieser Frage einen internationalen AusschuB ein- 
zusetzen. Der VorschIag wurdo von don Heri'en D c j a r -  
d i n , dem Vertroter von Bclgion, und H m . Ministerial- 
rat K l e i n ,  dom Vertreter der osterroichiscben Regie- 
rung, uuterstUtzt und von der Versammlung einstim mig  
angenommen.

Alsdann uberbraclitcn die Herren Prof. Dr. L o u i s ,  
(N ew castle), G . C . L l o y d  (London) undBergwerksbesitzer  
S i m p s o n ( Wylani on T y n ejim  Kamen von aclit grofien 
englischen wissensehaftliehen und wirtschaftlicben Ver- 
einen die Einladung, den nachsten, im Jahre 1915 statt- 
findenden KongreB in L o n d o n  abzuhalten. D ie m it stiir- 
mischem Beifall aufgcnommene Einladung w-urde einstim - 
mig angenommen und daran ansehlicBend ein Antrag, 
nach dem eine standige K om mission aus Vertretern der 
einzelnen Lauder eingesetzt werden soli, um die Yerbin- 
dung von einem KongreB zum nachsten herzustellen.

Hierm it Mar man am  Schlusse der offiziellen Verhand- 
lungen angelangt. In  seinem  SchluBworte sjirach dor Vor- 
sitzende im Kam en des K ongresses, dessen Spuren unver- 
wischbar sein wiirden, allen denen, die an seinem  Erfolge 
m itgewirkt hiitten, herzlichen Dank aus, vor allem —  
unter sturmiseher Zustimmung —  den beiden General, 
sekretaren, den Herren $ r . S c h r o d t e r  unii 
Bergassessor v o n u n d  z u Ł o e w o n s t  e i n , sowie 
ihren Stellvertretern, den Herren Bergassessor B u s -  
k ił h 1 und P e t e r s e n ,  ohne dereń ziel-
bewuBte Vorbcreitung ein Erfolg des Kongresses nielit 
moglich gewesen wśire. Zum SchluB nahmen noch die 
Vertroter des Auslandes das W ort, um den Veranstaltern  
des Kongresses Anerkennung und Dank zu zollen; fiir 
Belgien spraeh Herr D  e j a r d i n (Briissel), fiir Eng- 
land Herr M a r t i n  (London), fiir Frankreich Herr 
K u B  (Paris), fttr Italien Herr F a l e k  (M ailami), fiir 
Oesterreich Herr v o n G u t  m a  n n (W ien), fiir Schwe- 
den Herr P e t e r s s o n  (Stockholm ), fiir Spanien Herr 
L o z a n o  (Madrid), fiir Ungarn H err L o c z y  d e L o e  z 
(Budapest), und fiir die Yereinigten Staaten Herr B a k e r  
(New York) und J. W. R i c h a r d s  (South-B etblehem ). 
Sie alle riihmten die organisatorische DurchfUhrung des 
Kongresses, die rheinische G astlichkeit, die Leistungcn  
der deutsehen W issenschaft und nicht zu letzt die Schop- 
fungen der rlieinisch - westfalischen Industrie. DaB in  
der Rede des amerikanischen Vertreters nochmals der 
in der Tagung haufig zum Ausdruek gekom m ene Ge- 
danke wiederkehrte, wie diese Kongresse durch das gegen- 
seitige Sichkennenlernen eine Gewiihr fiir den W eltfrieden  
bildeten, war ein schoner SchluBakkord der offiziellen  
KongreCyerhaiullungen.

Neben den wissensehaftliehen Arbeit en des Kongresses 
boten reichlialtice gesellige Veranstaltungen den Teil- 
nehmern willkommene Gelegenheit, a lte Freundschaften  
zu erneuern und neue Bekanntschaften anzukniipfen. Am  
Sonntag. dem Vorabend der Eroffnung, yereinigte schon 
eine zwanglose stim m ungsY olle  Zusammenkunft die bereits 
eingetroffenen KongreBmitglieder in  den schonen, herrlich  
beleuehteten Anlagen des Zoologischen Gartens. D ic  
eigentlichen Festlichkeiten begannen am M ontag m it 
einem  Begriiflungsabend, den die S tad t Dtisseldorf den  
Teilnehmern in den festlich gesehm uckten Salcn der 
Stadtischen Tonhalle m it ech t rheiniseher Gastlichkeit 
bot. Gleieh von Anfang an trat der rheinische Frohsinn  
in seine R eclite, und fiir die weitere Belebung sorgten die  
anfeuernden W eisen der Diisseldorfer Ulanen- und der 
Deutzer Kiirassier-Kapelle. N ach Beendigung der Tafel
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setzesiinderungen vorher gehort werde. A is Ort fiir die 
naohste Hauptvcrsam mlung wurde B r o s la u  gewahlt.

Am dritten Tage fand eine Sitzung in* der Aula der 
Technischen Hoehschule statt. In  dieser spraeh zuerst 
Prof. H o l z  (Aachen) iiber

die W asserkrafte N orw egens im  D ien ste  der S tlck sto ff- 
industrie.

Norwegen is t  reich an bedeutenden Wasserkraft- 
moglichkeiten, die den Ausbau der Wasserkraft m it sehr 
niedngom Anlagckapital gestatten. Der pianmiiflige Aus
bau der W asserkrafte benijtigte die Schaffung und Aus- 
gestaltung von Industrien, die die Kraft Yerwenden 
solltenj an diese Industrien stellte man saehgemaC die 
Forderungen: die zu verarbeitenden RohstoSo muBten 
im Lando vorhanden sein, das fertige Erzeugnis mu 13te  
auf dem W eltm arkte einer erheblichen Nachfrage be- 
gegrien, die Industrie nniBte groBe Kraftm engen benoti- 
gen, insbesondere muBten dabei die Kraftkosten einen 
groBen Antcil der gesam ten Herstellungskosten ausmachen. 
Unter den so in Frage kommenden Industrien steh t 
gegenwiirtig die Stickstoftindustrie an erster Stelle. Unter 
den Verfahren stchen zwei im Yordergrunde: das deutseho 
Verfahren naeh F r a n k - C a r o  und das norwegisehe naeh 
B i r k e l a n (1 - E y  d c. Seit einer Rcihe von Jahren ist 
daneben dasjenige der Badischen Anilin- und Sodafabrik 
getreten, das m it dem  Nam en S c h o n h e r r  in Verbindung 
steht. Sam tliche genannten Yerfahren haben die nor- 
wegischen W asserkriifto in ihren D ienst gestcllt; die 
Verfahren Frank-Caro und Birkeland-Eyde haben sich 
dabei bereits zur Industrie entwickelt; das namliche ist 
hinsichtlich des Schonherrsehen Verfahrens in der aller- 
niichsteri Zukunft zu erwarten. Der Vortragende be- 
handelte eingehend die hydrologisehen Yerhiiltnisse der 
skandinavischen Halbinsel und bespraeh von den zahl- 
reichen Kraftwerken vor allem die beiden neuesten Werke 
der Norsk-Hydro-Gesellsehaft, von denen das Kraftwerk 
Svaelgfos die Wasserkraft des Skienflusses m it 40 000 PS  
zum Bctriebe einer Salpeterfabrik in N otodden ausnutzt, 
wahrend 'beim lljukanfos vorliiufig nur eine Stufe des 
Maanaflusses mit bis zu 150000 P S  ausgenutzt werden 
soli. B is zum Jahre 1920 sollen im Gebiete des Skien
flusses insgesam t 500000 P S  ausgebaut sein, was einer 
Jahreserzeugung von 300000 t  Saljieter oder der H iilfte 
des Bedarfes von D eutschland entsprechen wiirde.

Ais zweiter Redncr spraeh Prof. $r.=Qltg. F  ó t - 
t i n g e r  (Dauzig) iiber den

hydrodynam ischen T ran sform ator, e in e  n eu e  A nw endu ng  
des T urbinengrundsatzes.

Der Vortragende beriehtete uber ein neues, vor sieben 
Jahren von ihm erfundenes Getriebe zur Reduktion der 
Umdrehungszahl und zum Reversieren von schnellaufen- 
den und schwer umsteuerbaren Kraftmaschinen, ins
besondere Dampfturbinen und Gasmasehinen. D as Ge
triebe beruht auf dem Gedanken einer hydrodynamischen 
Kraftiibertragung zwischen einer durch die Antriebs- 
inaschine getriebenen Zentrifugalpumpe und einer auf der 
Sekundiirwelle befestigtcn Turbinę unter Vermittlung 
stromenden Wassers. Diese neue Kraftiibertragung unter- 
seheidet sich wesentlich von der durch die hydraulisehe 
Presse bekannten hydraulischen Kraftiibertragung, wobei 
der Druck des Wassers auf einen Kolben ausgenutzt 
wird, wahrend bei dem neuen Getriebe hauptsiiehlich 
die hohe Geschwindigkeit der aus der Pum pe tretenden 
Wasserstrahlen ais Energietrager wirkt. Man hatte 
friiher geglaubt, daB eine solche Arbeitstibertragung zu 
viel Yerluste ergeben wiirde, um m it der clektrischen  
oder der Zahnradiibertragung in W ettbewerb treten zu 
konnen. Fiir die einfache Aneinanderreihung einer ge- 
wóhnlichen Zentrifugalpumpe und Turbinę war dies 
allerdings richtig, der Vortragende zeigte jcdoch, wie 
durch unmittelbare Vereinigung einer geanderten Zentri
fugalpumpe und einer Turbinę im selben Gehiiuse die 
Yerluste so stark eingeschrankt werden konnen, daB bei

hoher Uebersetzung W irkungsgrado von 85 bis 90 %  und 
bei niedriger Uebersetzung Wirkungsgrado von 95 % 
und dartiber bei groBeren Eirdieiten erzielt werden 
konnen. Yon besonderer Bedeutung ist dabei die un- 
gemcin leiehte Reversierbarkeit des Getriebes und die 
Vermeidung jeglicher Abnutzung sowie der Umstand, 
daB die neue Kraftiibertragung gerade dort am gtinstig- 
sten arbeitet, wo die bisherigen ZahnriŁdor ganz unzu- 
liissig werden, niimlieh bei den liochsten Umdrehungs- 
zahlen. D ic ersten von dem Stettiner ,,Y ulkan“ gebauten  
Ausfuhrungen dienten der Verm ittlung zwischen der 
Dampfturbine und der Schiilsschraube. Eine 5000 pferdige 
Schillsdampfturbine ist seit fast einem Jahre mit diesem  
Getriebe im  Betrieb. Ein wciteres sehr wiehtiges Anwen- 
dungsgebiet eroKnet sich fOr die Tourenverminderung und 
Umsteuerung von Oel- und Gasmasehinen. Z w arist es in 
den letzten Jahren gelungen, Oelmaschinen mit Hilfe von  
Druekluft, die in besonderen groBen Behiiltern mitgefuhrt 
wird, direkt zu reversieren, die Steuerung dieser Ma- 
schinen und die Abhiingigkeit vom Inhalto des Luft- 
reservoirs bedingen jedoeh Schwierigkeiten. Der neue 
Transformator ermoglicht, die Antriebsmaschine im glei- 
ehen Sinne weiter zu betreiben und alles Manóerieren 
nur m it der Sekundiirwello auszufiihren. Der Wirkungs- 
grad der Ucbertragung ist fUr Vorwartsgang bei der 
neuen Type unbegrenzt hoch bis zum W erte eins. D ie  
ganze Bauart ist wegeu der wenigen m it den W cllen un- 
m ittelbar gekuppelten Teile tiberaus einfaeh und kom- 
jiendios, so daB sich derartige Getriebe ganz besonders 
fiir den rohen Betrieb auf Schiflen und in Walzwerken 
eignen. Besondere Aussichten yerspricht auch die Ver- 
wendung des neuen Getriebes zum unm ittelbaren An- 
triebe von Rcvcrsierwalzwerken durch Gichtgosmaschinen. 
Der lieutige elektrisehe Antrieb von Umkehrwalzen- 
atraBen erfordert eine viermalige Energieuinwandlung 
von der Gaskraftmaschine durch die Dynam om aschine  
und den Jlgnerumformer hindurch bis zum Motor. Die 
hydraulisehe Umsteuerung der Gasmoschine macht drei 
der Zwisehenglieder (lberflfissig und vermindert die 
andernfalls sehr hohen Anlagokostcn auf einen Bruch- 
teil. Ein weiteres Yerwendungsgebict erschlieBt sich  
dem Transformator fiir elastische ausschaltbare Kupp- 
lungen. D as An- und Abkuppeln erfolgt walurend des 
Betriebes vollkomrnen stoBfrei aus beliebiger Entfernung  
durch Einlassen von Wasser in dic K upplung. Mccha- 
nische Reibung und Abnutzung ist vollig vermieden.

D en letzten Yortrag hielt Prof. Dr. R o e B l e r  
(Danzig) iiber die

H och sp an n u n gsan lage  des E lek trotech n isch en  In stitu ts  
der T ech n isch en  H och sch u le  in  D an zig .

D as Hochspannungslaboratorium enthalt einen  
W echselstrom-Transformator fiir 100 000 V gegen Erde, 
also 200 000 V zwischen beiden Klem men bei 50 KVA  
Leistung, und einen W echselstrom-Transformator fur 
200000 V gegen Erde bei 100 K V A  Leistung. AuBer- 
dem soli eine Gleichstrommaschine fiir 20000 V aufge- 
stellt werden. D as Besondere der neuen Einrichtung 
liegt darin, daB das Hochspannungslaboratorium durch 
ein K abel fiir 100000 V m it dem groBen Ilorsaale des 
In stitu ts verbunden ist, so daB auch dort Versuche mit 
sehr hohen Spannungen yorgefiihrt werden konnen. Der 
doppeltc Yersuchsort und die Benutzung zweier ver- 
schiedener Maschinen an den beiden Yersuchsorten fiihrt 
zu besonderen Schwierigkeiten fiir dio H erstellung  
von Sicherheitseinriehtungen, dio eine Gefahrdung der 
Esperim entierenden durch Hochspannung selbsttatig  
ausschlieBen. Diese Sondereinrichtungen sind, w ie die 
ganze Sehaltanlage selbst, im Elektrotechnischen In stitu t  
entworfen und von der A. G. Siem ens & Halske aus- 
gefOhrt worden.

Im A nschluB an dia Vortriige fand in verschiedenen  
Gruppen eine Besiehtigung der Technischen H och
schule, vor allem der vorziiglich ausgestatteten Labora- 
torien, statt.



1210 Stahl und Eisen. A us Fachvereinen. 30. Jahrg. Nr. 28.

Mit der H auptvcrsam m lung waren zahlreiche Bc- 
siohtigungfen industrieller Werke rerbunden, vor allem  
der Sehichau-W erft in Elbing und in Danzig. In  Elbing  
erregten die gew altige GieBerei (Eisen- und Stahlform- 
gieBerei) und die neue m eehanisehe W erkstatt m it Dampf- 
turbinenfabrik und Versuehsanlage die besondere Auf- 
merksamkeit der Besucher. Auf der Danziger W erft 
nahmen die Teilnehmer am 30. Juni an dem Stapellauf 
des ,. Ersatz Fritjof" teil, der bei der Taufe den Namen  
„01denburg“ erhielt. Von weiteren Besiehtigungen seien  
erwiihnt diejenige der W aggonfabrik Danzig m it ihren 
eigenartigen sozialen Einriehtungen und der Talsperro 
bei Straschiu-Prangschin m it dem Ueberland-Kraftwerk  
des K rcises Danziger Hohe. Am letzten T age fflhrte ein 
Ausflug naeh Cadinen die Teilnehmer noch in die Ziegelei 
und M ajolikafabrik des Deutschen Kaisers.

Alles in  allem war dio Hauptversam mlung dank der 
Yorbereitungen des W estpreuBisehen Bezirksvereins ge- 
eignet, einen E inbliek in die ostdeutscho Industrie der 
Danziger Gegend zu gcwahren. D ie vom  herrliehsten 
W etter begtinstigten Ausfluge zur Marienburg, tiber die  
Danziger B ucht und das Frisehe HatT und in die 01ivaer 
W&lder maehten die Teilnehmer auch m it den land- 
schaftliehen Reizen der Gegend vertraut.

American Foundrym en’s Association. *
W iosoitm ehreren Jahren tiblieh, fand auch diediesjah- 

rige (15.) H a u p t v e r s a m m 1 u n g der Yereinigung amerika- 
nischer GieBereifachleute gemeinsam m it den Tagungen der 
American Brass Founders’ A ssoeiation (Metallgiefrer) und  
der Associated Foundry Foremen (Formermeister) sta tt. 
A is Festort war D etroit, die H auptstadt des County W ayne  
im  Staate Michigan, ais Zeit die Tage vom 6. bis 10. Juni 
gcw ahlt worden. Auch fehlte n icht eine von der Foundry  
Manufact.urers’ and Suppl_v A ssoeiation ycranstaltete Aus- 
stellung von GicBereimascliinen und sonstigen Bedarfs- 
gegenstiindcn, die m eist im  Betrieb vorgcfiihrt wurden. Der 
Besuoh war seitens der Eisenbahngesellscliaften durch 
Fahrtvergiinstigungen crleichtcrt worden und h ielt sich 
m it rund 2000 Teilnelimern auf etw a derselben H ohe wic 
bei der vorj;ihrigen Yersammlung in Cincinnati.** Endlich  
hatte ein riihrigcr D etroiter VergntigungsausschuB fiir Un- 
terhaltung und Erholung von dengeschSftlichcn bz. wissen- 
scliaftlichen Sitzungen durch Vcranstaltung von Dampfer- 
fahrten, einer Abendunterhaltung und eines B anketts fUr 
Herren und einer Theatervorstellung und Autom obilfahrt 
fiir die Dam en gesorgt.

D ie Eroffnungssitzung fand am Vorm ittag des 7. Juni 
unter dem Yorsitz des Prasidenten der American Foundry- 
m ens’ Assoeiation, Arthur T. W a t e r f a 11, statt. Nach  
den Ublichen BegruBungsansprachcn seitens der Vertreter 
der stadtischcn Behorden und befreundeter Korperschaften  
erstattete  der Vorsitzende den J a h r e s b e r i c h t .  Er 
wies darauf hin, daB eine so groBe Zahl von GieBereifach- 
leuten zum Teil dic R eise von Hunderten von Meilen nicht 
gescheut habe, um hier tiber die Neuerungen in ihrem Ge- 
werbe sich zu untcrrichten und m it Gleichgcsinnten sich  
auszusprechen; dieser U m stand zeuge von der Notwcndig- 
keit der Veranstaltung von Zusamm enkiinften. Redner 
kam alsdann auf die A usgestaltung des Arbeitens m it 
Dauerformen, dem er eine groBe Zukunft yoraussagte, und 
dio weitere Verbreitung des elektrisehen Ofens zu sprechen. 
Zum SchluB fiihrte er die Griinde an, welche die Yereini
gung zu dem Antrag veranlaBt hatten , den Jahresbeitrag  
von $ 5,00 auf g  10,00 zu erhohen.

Sodami lenkte der Prasident der American Brass Foun
ders’ Assoeiation, W m. R . W e b s t e r ,  die Aufmerksam-

* „T he Iron Trade R cview “ 1910, 9. Juni, S. 1101; 
1(5. Juni S. 1165. „The Iron A ge“ , 1910, 9. Juni,
S. 1368; 16. Juni, S. 1446. „C astings“ 1910, Juniheft: 
„T he Foundry*1 1910, Juliheft.

** Vgl. „ Ś tah lu n d  E isen“ 1910, 2. Jun i, S .S 3 7 ; 7. Juli,
S. 1033.

keit der Teilnehm er auf den verhaltnismaBig niedrigen 
Stand unserer heutigen K enntnisse von der Kunst' des 
Giefiens der M etalle, abgesehen von Eisen. Nur durch wis- 
senschaftliches Arbeiten lasse sich ein bemerkenswerter 
Fortschritt erreichen; eine Bcsscrting der Verhaltnisse 
herbeizufilhren, miisso eine der vornehmsten Aufgaben 
der Vereinigung sein. Hicrauf legte zuerst der Gcschśifts- 
fiihrcr und Schatzm eister derselben Yereinigung, W. M. 
C o r s o ,  den G eschaftsbericht vor, aus dem  hervor- 
ging, daB der M itgliedcrbestand im ycrflossenen Ge- 
schaftsjahre von 20(i auf 273 gestiegen ist. Der im ver- 
gangencn Jahre cingesetzte AusschuB fiir Aufstellung 
von Vorscliriftcn fiir Legierungen arbeite gemeinsam mit 
dem United States Bureau of Standards, auch die Ameri
can Chemical Socicty und die American Society forTesting  
Materials werden sich betciligen. Naeh dem von dem Ge- 
schaftsftihrer Dr. A. M o 1 d e n k e vorgetragenen Ge- 
schiiftsberieht der American Foundrym ens’ Assoeiation, in 
den Redner geschickt auch einige M ittcilungen tiber das, 
was er auf seiner letzten Europareise in deutschen GieBe
reien Gutes gesehen hatte.* einschob, betriigt der Mit- 
gliederbestand dieser Yereinigung zurzeit 753.

Yon den wahrend der Tagung gehaltenen Vortriigen 
sei in N achstehendem  auf einige niiher eingegangen. Der 
Dfrektor der Westincrhouse Electric & Mftr. Co. zu Cleve- 
land, Benjam in D. F u l l e r ,  sprach Ober die

Leistungsfahigkeit der GieBereien.
Redner fiihrte aus, daB dic Hebung der Leistungsfiihig- 

keit einer GieBerei von jeher eine lebendige Frage gewesen 
sei. Er erwahnte dio vielcn K leinigkeitcn, welche AusschuB 
und dazu ilbermaBige Ausgaben hervorrufen konnen, wie 
unrichtiges Stam pfen, zu schwache Form kasten u. a., ferner 
m achte er auf den Schaden aufmerksam, der durch schlecht 
funktionierende Hilfswerkzeuge entsteht. Sodann wies 
Vortragender auf die K osten hin, welche bei raumlich aus- 
einander liegenden W erksabteilungen durch den Transport 
entstehen. Endlich betonte er die Yorteile der Formmaschi- 
nen und die W ichtigkeit einer Ueberwachung der Arbeiter 
auf ihre Leistungen hin. Fiir letzteren Zweck cmpfahl er 
ein K artensystem .

Thom as D. W e s t  h ielt einen V ortrai, betitclt die

Personliche Gleichung bei Ungllicksfallen.

Redner ging von einer an den Gourcrncur gericliteten 
Eingabe der Arbeitgeber-Vereinigung von M innesota aus, 
in der es heiBt: „W ir sind uberzeugt, daB die Mehrzahl der 
Unfalle infolge von Gefahrcn sich creignet, welche der Be- 
schaftigungsart eines Unternehmens eigen s in d , und 
daher weder Arbeitgeber noch Arbeitnehiner zur Schuld 
geschrieben werden kann.“ D ie U nrichtigkeit diese-s S at7.es 
zu beweisen und darauf hinzuzeigen, daB es eines Jeden 
P flich t ist, auf sam tliche Faktoren, welche eine Yerhtitung 
von Unfallen veranlassen konnen, zu achten und śie un- 
schtidlich zu m achen, also das BewuBtsein der Yerantwort- 
lichkeit eines jeden Einzelnen zu heben, war der wesent- 
lichste Zweck der Ausfilhrungen des Redners.

Auf der rorjahricen Yersammlung war beschlossen 
worden, einen Yersuch zu machen, Vorschriften fiir die 
ehem ischc Zusammensetzung von EisenguBwaren aufzu- 
stellen. Im  Nam cn des hierfiir eingesetzten Ausschussea 
legte Dr. J. J . P  o r t  e  r (Cincinnatij einen umfangreiehen  
B erieht tiber

Chemische Vorschriften fiir EisenguBwaren

vor. E in ungeheures M ateriał an A nalysen. w elchc teils der 
Literatur, teils personlichen Aufzeichnungen des Obmannes 
entstam m en und teils das Ergebnis zahlreicher Rundfragen 
sind, war zusam m engetragen worden. Schon dic Eintei- 
lung der GuBwarcn in wenige Klassen erwie-s sich ais un- 
moglich, auch erschien sie n icht ais wunschenswert, „da 
jede GieBerei ihren GuB in vergleichsweise wenig Gruppen 
teilen  muB, d ie sie je m it einer Eisengattierung vergicBt.“

* Ygl. „ S tah l und Eisen" 1910, 6. April, S. 593.
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So finden wir in der Listę gegen 00 Klassen yerzeicbnet, von  
denen die einen durch eino bis zwei, andere durch bis zu 
zwanzig, liaturlich stark yon einanderabwefchcnden Ana- 
lysen belegt sind; ein Vorschlag des Berichterstatters ist 
jcwcils angefiigt, der ais A nlialt fiir die beste chem ische Zu- 
saramensctzung dienen kann. Auf die W andstarken ist yiel- 
fach insofern llticksicht genom men, ais entsprechcnd den 
Bestimm ungen der American Socicty for Tcsting Materials 
eine E i n te i l u n g  der Klassen in leich  ten, m ittlorenund schwe- 
ren GuB erfolgt ist. Leider weiat aber dio Zusammenstel- 
lung noch starkę Liicken auf; der AusschuB liofft zwar, die 
fehlenden Angaben m it der Zeit crgiinzen zu konnen, (loch 
ist  es immcrhin sehr zweifelhaft, ob die aufgewendete Miihe 
durch eine bindende Einfiihrung der Ergcbnis-e in  die 
P rasis wird belohnt werden.

Wilfred L e w i s von der Tabor Mfg. Co. in  Philadel- 
phia beschrieb in einem Vortrag die von der genannten Ge
sellschaft gcbauten s t o B f r o i e n  K O t t e l f o r m -  
m a s c h i n e n .  Da wir beabsichtigen, dem naehst ein- 
gehender U ber diese wiehtige Neuerung berichteu zu lassen, 
sei hier der Vortrag nur angeftlhrt.

W eiterhin sprach Sam uel D. J. E m e r s o n  (New  
York) U ber

AusschuBguBstiicke in StahlgieBereien.
Der Vortrag ist das Ergebnis von Bcobachtungen, die 

der Redner in cinjahrigem Studium  der in  Betracht kom- 
menden Um stande gem acht hat. D ie Ausftihrungen konnen 
kurz zusammengefaBt werden: In StahlgieBereien wird der 
AusschuB in der H auptsachc veranlafit durch Zufallig- 
keiten oder unrichtiges Arbeiten der Former und Kern- 
macher. 00 %  des Ausschusses konnen schlechthin auf 
solche Fehler zurflckgefuhrt und vermieden werden, ohne 
daB man m etallurgische Sehwierigkeiten vorschutzt. Mit 
entsprcchenden Registern, durch system atische und unauf- 
horlicbe Aufmcrksamkeit laBt sich der AusschuB auf etwa
3 % yerringern. U m  diese verlangte andauernde Aufmerk- 
sam keit sich zu sichern, em pfichlt der Redner ais wirksam- 
stes M ittel, besondere Leute fur die Besichtigung der GuB- 
stOcke anzustellen, dereń Lohn in starkem Mafi von dem  
Erfolg ihrer T iitigkeit abhangt.

Unermudlich und treu ausharrend in seinen Bestre- 
bungen legte auch in diesem  Jahre Paul K r c u z p o i n t -  
n e r (Altoona, Pa.) ais Obmann und, wie „The Iron A ge“ 
bemerkt, ais „einziges M itglied" des Ausschusses fiir 

Industrielle Erziehung
einen Bericht vor. Redner wies auf das Anwachsen des Tn- 
teresses an der Ausbildung der heranwachscnden Arbeiter- 
schaft in Amerika hin und betonte dio N otw cndigkeit des 
Zusammenarbeitens zwischen Industrie und Schule, wobei 
er besonders die deutschen Verhiiltnissc in den Kreis seiner 
Betrachtungen zog. D ie W erke mOsscn nun einmnl ein 
Opfer bringen; der N utzcn aus dem Erlangten werde doch  
sehiieBlich wieder ihncn selbst zufallen. AnschlieBend 
braehte Redner einen Plan der von den Industrieschulen  
zu behandelnden Stoffe zur K cnntnis der Anwesenden.

Von weitergehendem Interesse sind die Vorschlagc, 
welche Dr. M o l d e n k e  fiir Aufstellung von Vor- 
schriften fiir GieBereikoks m achte und die dadurch ihren 
Zweck erfolltcn, daB sie einen regen M einungsaustausch  
hervorricfcn. W ir geben in Nachstehendem  den Vortrag in 
seinen w iehtigsten Teilon wieder.

Vorschlage zu Vorschriften fiir GieBereikoks.

GieBereikoks soli dicht, groBstiickig und m oelichst 
ohne schwarze Enden und Scliaumstiicke sein.
P r o  b e  n a h m  e: Jede W agenladung oder eine ihrgleich- 

kommende Menge ist ais E inheit aufzufassen. D ie Probe- 
nahme soli in der W eise stattfinden, daB von der Ober
flache der W agen m indestens ein Stlick  far jede t  ent- 
nommen wird, wobei zu beachtcn ist, daB die Probe mog- 
lichst dcm Durchschnitt der Ladung entspricht. Die 
Proben sollen, nachdem sie gebroehen und bis zur Sagc- 
m ehlfeinheit gemahlen sow ie tiiehtig gem ischt worden

sind, ais Grundlage fiir die chem ische TJntersuchung 
und die Bezahlung dienen. Bei W iderspriichen zwischen  
Kiiufer undVerkaufer soli ein unabhSngiger Chemiker, 
tiber den beide Teile sich vorher geeinigt haben, mit der 
Probenahmc und Annlysierung des K oks beauftragt wer
den. D ie K osten sind von der vcrlierenden Partei zu 
tragen.

M a f l g e b l i c h e  A n a l y s e :  Nachstehende Analyse, 
welche die durchschnittliehe Zusamm ensetzung von  
GieBereikoks angibt und gccignet ist, fiir alle Gielierei- 
koksdarsteUenden Bezirke zu gelten, soli ais Grundlage 
angeschen werden, nach der Vergtitungen und BuBen be- 
stim m t werden.

Flflehtige B estandteilc . 1,00%
fester K ohlenstoff . . . S5,50 %
A s e h e ......................................... 12,00%
S ch w efe l....................................... 1,10%

F e u c h t i g k e i t :  Fiir die Bezahlung soli „trockencr 
K oks“ ais Grundlage dienen. D as gelieferte Gewicht is t
daher um den W assergehalt zu yerringern. (N B . Die
Kokereien sollen bei der Versendung ein solches Ueber- 
gcw icht K oks geben, wie es aus ihren W asserbestimmun- 
gen hervorgeht.)

F l i l e h t i g e  B e s t a n d t e i l e :  Fiir je 0,50 % oder 
einen Bruchteil davon iiber dcm zugestandenen Gehalt 
von 1,00 % , konnen . .  .C ents von dem Preis abgezogen  
werden. E nthalt die Ladung iiber 2,50 %  fliissige B e
standteile, so kann der Kiiufer dio Annahme yerweigern.

F e s t e r  K o h l e n s t o f f .  Fiir je 1,00 % oder einen 
Bruchteil dayon Ober 85,50 % soli ein Zuschlag, fiir je
1.00 % oder einen Bruchteil davon unter 85,50 % ein 
Abzug yon . . .  Cents gem aeht werden. E nthalt der Koks 
weniger ais 78,50 %  festen K ohlenstoff, so ist der Kiiufer 
bcrechtigt, die Annahme zu yerweigern.

A s e h e :  Fiir je 0,50 % oder einen Bruchteil dayon unter
12.00 % soli ein Zuschlag, fiir je0 ,5 0  % oder einen Bruch
teil dayon iiber 12,00 % ein Abzug von . . . .  Cents ge
m acht werden. Bei Gehalten yon mehr ais 15,00 %  
Asehe kann der Kiiufer die Annahme yerweigern.

S c h w e f e l :  Fiir ie 0,10 % oder einen Bruchteil dayon  
unter 1,10 % soli ein Zuschlag, fur je 0,10 % oder einen 
Bruchteil dayon iiber 1,10 % ein Abzug yon . . .  .Cents 
gem acht werden. Bei Gehalten von mehr ais 1 ,30%  
Schwefel kann der Kiiufer die Annahme yerweigern.

S t u r z f e s t i f f k e i t :  Jede Ladung soli nach der An- 
kunft in der weiter unten bcschriebcnen W eise auf Sturz- 
festigkeit untersucht werden. D as mehr ais des Koks-
gew ichts betragende Koksklein, welches auf diese 
W eise bestim m t wird, ist von der K oksm enge ab- 
zuziehen, die bezahlt werden muB (nach BerOcksichti- 
gung des W assergehalts). Fiir das K oksklein soli ein yor- 
her zu bestim mender Preis yergutet werden. E nthalt die 
Sendung uber 15 %  K oksklein, so kann die Annahme yer- 
wcigert werden. Ais Koksklein g ilt  Koks, der durch ein 
Drahtsieb m it 2 “ (51 mm) w eiten (im Lichten ge
messen) ąuadratischen Masehen fallt.

Zur Bcstim m ung der S t u r z  f e s t i g k e i t  soli ein Bc- 
hiilter dienen, der m indestens 50 kg K oksfaB t und dessen  
Boden 6' (1,83 m) tiber einer guBeisernen P latte  angeord- 
net ist. Der Boden wird durch K lapptiiren gebildet, 
welche beim Oeffnen in  den Angeln ausschwingen konnen, 
so daB der freie F ali des K oks nicht gehindert wird. D ie 
guBeiserne P latte  is t  m it umlaufenden Leisten zu yer- 
sehen, dam it kein K oks yerlorcn geht. M ittels einer Koks- 
gabel werden ohne Auswahl anniihernd 25 kg K oks yon  
dem W agen in  den Behiilter gebracht, alsdann wird das 
ganze Materiał yierm al hintereinander auf die guB- 
eiserne P latte  gestfirzt, wobei zu beachten ist, daB jedes- 
mal Bruchkoks und Staub m it den groBen Stiicken zu
sammen in  den Behalter zuriickgebraeht werden. Nach  
dcm yierten Mai wird das Probegut auf ein wagerceht 
angeordnetes Sieb von der oben nngegebenen Maschen- 
w eite geschflttet. D as Sieb soli nur einm al gesch ottelt  
werden, auch darf n icht yersucht werden, d ie kleinen
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K oksstilcke besonders dureh das Sieb zu drilcken. Der 
auf dem Sieb bleibende K oks wird gewogen und danaeli 
der Prozentsatz an K oksklcin bestim m t.

Der Yortrag loste  einen lebhaften Meinungsaustausch  
aus, der die Durchfuhrbarkeit der Yorsehriften in bezug  
auf riehtige Probenahm e und Feuchtigkeitsbestim m ung in  
Frage stellte. Von mehreren Seiten wurde eine Hcrab- 
setzung der oberen Grenze fur den Schwcfelgehalt von  
1,10%  auf 0,S0 bezw. 0 ,9 0 %  gew iinscht. Auch wurde 
nahegelegt, fiir den A sehengehalt eine untere Grenze auf- 
zunchmen.

In der So.hlufisitzung wurde ais Ort fiir die n a o h s t -  
j a h r i g e T a g u n g  P i t t s b u r g  bestim m t, ferner 
wurde der scheidende Prlisident W  a t  e r f a 11 zum Ehren- 
m itglicd ernannt. An seiner Stelle wurde Major J o s e p h  
T. S p e e r  ron  der P ittsburg V alve, Foundry & Con- 
struetion Company in Pittsburg zum Priisidenten gewahlt.

C. Geiger.

B e r g -  und H ii t ten m an n isch er  V ere in ,  E. V.  
zu S ieg e n .

Der Verein hielt seine diesjiihrige ordentliche General- 
yersammlung unter reger Beteiligung seiner M itglieder am  
20. Mai in  Siegen ab. Der Vorsitzende, Kom merzienrat 
W e i n 1 i g  au s Siegen, hieB zu Beginn der Sitzung die er- 
schienenen Hcrren herzlieh w illkommen. In  Erledigung der 
Tagesordnung genehm igte die Generalyersammlung die 
Jahresreehnun" fiir 1909 und den Haushaltsplan fiir 1910. 
Hierauf f rna der GeselulftsfOhrer, SyndikuB Dr. M o 11 a t , 
den Jahrcsbericht vor. D er Bericht g ib t zunachst einen  
allgem eiuen Ueberblick iiber das W irtschaftsjalir 1909, be- 
handelt sodann die Reicha- und Landesgesetzgebung  
(Reiehsfinanzreform, das G esetz gegen den unlauteren  
W ottbewerb, dio Bundosratsverordnung iiber den Bctrieb  
der Anlagen in der GroBeisenindustrie, die Berggesctz.no- 
yelle vom 28. Juli 190P sow ie die Entwiirfe einer 
Reichsyersieherungsordnung, eines Arbeitskammergesetz.es 
und einer Fernsprechgebiihrenordnung), verbreitet sich  
iiber den G eschaftsgang und die I.age der Siegerliinder In 
dustrie* und geht, schlieBlich noch auf Yereinsangelegen-

* Vgl. S. 1229 dieses H cftes.

heiten und die V ereinstatigkeit ein. Den SchluB der 
Tagung bildeten geschiiftliche M itteilungen.

O b e r s c h le s i s c h e r  B e r g -  und H u tten -  
m an n isch er  V ere in .

In  der am 28. v. M. in K attow itz abgehaltenen  
ordentlichen Generalversammlung des Vereines gab der 
Vorsitzende, Bergrat W i l l i g e r ,  in  seinem Beriehte 
einen Ueberbliek iiber die W irksam keit des Vereines im 
Jahre 1909/10. Der B ericht schildert zunachst die Łage 
der oberschlesischen Bergwerks- und Eisenindustrie im 
abgelaufenen Jahre* und te ilt  m it, daB die Zuriick- 
driingung der oberschlesischen K ohle auf dem Berliner 
Markto dureh die englische K ohle den Verein yeranlaBt 
hat, gemcinsam m it den bergbaulichen Vereinen in 
Niederschlesien und Rhcinland - W estfaleu erneut die 
Einfiihrung eines auf ermiiBigten Einheitssatzen be- 
ruhenden Ausnahm etarifs fiir Gaskohlen von deutschen 
Revieren nach Berlin zu beantragen. Dor Bericht weist 
sodann auf die D cnksehrift zur Milderung der Notlage 
der oberschlesischen Eisenindustrie hin, die dic Oestliche 
Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 
im Oktober v. J. dem PrcuBischen Staatsm inisterium  iiber- 
reicht hat, und die in  der H auptsacho die Verringerung 
dor hohen H erstellungskosten des oberschlesischen Roh- 
eisens und die Erleichterung des A bsatzes der Eisen- 
erzeugnisso erstrebt und die regelmuGige und ener- 
gisehe U nterstiitzung bei der Vergebung von Auftragen 
dureh staatfiche, kommunalo und sonstige offentliehe 
Beborden und Stellen  im  Osten D eutschlands fordert. 
Nachdem  der Bericht sich noch m it Eisenbahn-Ange- 
legenheitcn besehaftigt hat, befaBt er sich m it gesetz- 
geberischen Fragen, insbesondere m it den Arbciteraus- 
schiissen, der Verordnung betreffend den B etrieb der 
Anlagen der GroBcisenindustrie, dem Arbeitskammer- 
gesetzentwurf, der Reichsversiclierungsordnung, dem 
R eichskaligesetz, der Reichszuwachssteuer, dem  Ent- 
wurf eines W assergesctzes und den Schiffahrtsabgaben. 
SchlieBlich gcht der Bericht auf die w ichtige Frago der 
W asseryersorgung des oberschlesischen Industriebezirkes 
ein und yerbreitet sich iiber die A rbeiten der vom  Ver- 
ein eingesetzten Grubenbrandkommission.

* Vgj. S. 1231 dieses H eftes.

Umschau.
Rasselsteiner Jubilaumsfeier.

D ie Rasselsteiner Eisenwerke, iiber dereń geschiclitliche  
Entwioklung wir bereits an anderer Stelle ausfiihrlich be- 
richtet haben,* begingen am 1. Juli die Jubiliiumsfeier 
ihrer lóOjahrigen Zugehorigkeit zur F a m i l i e  R e m y .

Der Festakt, an dcm die Inhaber der Firma m it ihren 
Ehrengiisten und Damen teilnahmen, wurde eingeleitct 
dureh das W eihc-Lied: „D ie Himmel riihmen des Ewigen  
Ehre“ . Naclidcm  der Gesang yerklungen war. erhob sich 
ais crster Redtier Se. Durchlaucht F i i r s t  F r i e d r i c h  
z u W i e d ,  der ais Ehrcngast fiir dic Einladung zu 
der Jubelfeier dankte, in einem kurzeń Riickblick auf die 
ycrgangenen Zeiten hinwies und dann ein mit heller Bc- 
geisterung aufgenommenes dreifaches H och auf Se. Maje
stat den Kaiser, ais den Erhalter des Friedens, ausbrachte. 
Hieran schloB sich die eigentliche Festrede, zu dereń Ein- 
gang der Yorsitzende des Aufsichtsrates, Herr K a r l  
N e i z e r t  aus Neuwied, den zahlreich erschienenen  
Gasten im Namen der Firma den WillkommgruB ent- 
bot. Oberregicrungsrat J t t r g e n s e n  aus Coblenz, der 
der Jubilarin, ihren Inhabern, Beamten und Arbeitern dio 
Glilckwiinsche der Staatsregierung uberbrachte, yerkOn- 
dete im AnschluB daran die Ernennung des Herrn K a r l  
N  o i z e r t  zum Koniglichen Kommerzienrat. An w eiteren

* „Stahl und Eisen" 1910, S. 1139 u. ff.

Auszeichnungen wurden yerliehen: der R ote  Adlerorden 
4. Klasse H erm  Direktor J o s .  D i e t  h o r ,  der Kronen- 
orden 3. K lasse Herrn Direktor K a r l  M i s c h k e ,  der 
Kronenorden 4. Klasse den Herren J. J u n g b l u t ,  
W.  B u s c h und H.  F u c h  s. Einigo iiltere Beamte, 
Meister und Arbeiter erhielten auBerdem das AUgemeine 
Ehrcnzeichen.

Nachdem Direktor M i s c h k e im Nam en der so Aus- 
gezeichneten gedankt hatte, iiberbraehto Regierungs- 
assessor A b i o h t  aus Coblenz dio Gluckwiinsche des 
Herrn Oberpriisidentcn und des ganzen Obcrpriisidiums. 
Es sprach sodann Landrat Dr. y. E  1 b e aus Neuwied im 
Nam en des Kommunalverbandes des Kreises Neuwied, 
wahrend Biirgermeister Dr. G e p p e r t  eine yon der 
Stadt Neuwied gestiftete Gliickwunsehadresse iiberreichtc. 
2>r.'^ng. E. S c  h r o d  t e r  uberbrachte die Gliick- 
wiinsche des „Vereins deutscher EisenhOttenleute" zu der 
schonen Feier, an der die ganze deutsehe Eisenindustrie 
A nteil nchme.

Nachdem noch Kommerzienrat K a r l  R e i c h  a r d  
aus Neuwied namens der Handelskammer zu Coblenz ge- 
sprochen, und Herr O t t o  S c h n e i d e r  im  Auftrage 
und ais Vertreter des Verkaufskontors der Deutschen  
WeiBblechwerke in K oln eine die „Arbeit" yersinnbild- 
lichende Ehrcngabe dargebracht, und der alteste Meister 
des Werkes, Herr P e t e r  K r o n e r ,  im  Nam en der 
gesam ten Arbeiter- und Beamtenscliaft cin Album iiber-
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reicht hatte, dankte Kommerzienrat N e i z e r t i n  kurzeń 
herzlichen W orten fiir all die vielen Beweise der Freund- 
seliaft und Zuneigung. Nach dera SchluBgesang, dem  
markigen Chor „D as deutsche Lied“ ergriff Se. Durch- 
laueht der F O r s t  t o n  W i e d  noch einmal das 
Wort, um dem Rasselsteiner Eisenwerk und allen, die 
m it ihm verbunden sind, ein dreifaches Hoeh auszubringen. 
Hiermit war der stim mungsvoll verlaufene F estakt bo- 
endet, und die Gaste begaben sich in das Parkhotel Nod- 
hausen zum Festmahle, bei dem manch kerniger Trink- 
spruch ausgebracht wurde und zahlreiche Gliickwunseh. 
Telegramme zur Verlesung gelangten. Nach Beendigung 
des Mables veranstalteten die Werksarbeitcr einen priicli- 
tigen Festzug, der einen Glanzpunkt des Tagcs bildete.

AnlaBlich ihrer Jubelfeier hat die Rasselsteiner Eisen- 
werksgesellschaft 100 000 M  zur Griindung einer Arbeitcr- 
Untersttitzungskasse gestiftet, 10 000 M ais Grundlage fiir 
eine zu grUndcnde UnterstUtzungskasse fiir Rasselsteiner 
M eister bestimmt, ferner 3000 M der Krankenkasse und 
1000 .11 dem Rasselsteiner Miinnergesangverein tiberwiesen.

Streifziige.

Die naehstehenden Notizen wollen weiter nichts ais 
auf eino Anzahl gieBereitcchnischer Neuerungcn, Ver- 
besserungen und Handgriffe hinweisen, so wie sie dom 
Verfasser auf seinen W andeiungen durch eine Reihe von 
GieBereien begegnet sind oder durch persónliche Erfah
rung zufielen und mitteilenswert erschienen. Zunitchst 
einige Mitteilungen aus der in den letzten Jahren in der 
Literatur etwas stiefmUtterlich behandelten

M o d e llt is c h le r e i .

Die nebenstehendc Skizze (Abb. 1) zeigt eine sehr 
einfache, aber hochsl praktischc Neuerung zum A b -  
s e h l e i f e n  g e k r i i m m t e r  F l a c h ę  n. a  ist 
ein einfaches Holzrad, das durch die rUckwiirtige Ver- 
liingerung seiner Achse m it dem Antriebsrad verbunden

ist. Auf die yordere 
Stirnfliiche ist ein 
kraftiges Sandpapier 
b fest aufgeleimt. 
Die Neuerung liegt 
in dem Richt- oder 
Fuhrungsbrett c, das 
um das Gelenk e 
drehbar ist; durch 
eine kreisformige 
Fiihrung d, die m it 
der Schraube f an 
der Stange g festge- 
klemmt wird, kann 
das Brett um einen 
beliebigen Winkel 
aus seiner wage- 

rechten Stellung 
nach unten geklappt 
werden; ferner ist es 
um die Stange h 
nach rechts und nach 

links verdrehbar und wird dann durch die Schraube i 
in den yerschiedenen Stellungen festgehaiten. Auf dieser 
Scheibe konnen alle geraden und beliebig schragen, alle 
konvex gekriimmten Fliichen, die im Schnitt einen Kreis, 
Ellipse, Hyperbel usw. darstellen, geschliffen werden. 
Das Aufziehen des Sandpapiers hat man neuerdings da- 
dureh yereinfacht, daB man das Papier iiber die zylin- 
drische Flachę der Scheibe herurabiegt und durch einen 
ilbergescliobenen Holzreifen k festklemmt.

Sehr bequem in der Handhabung ist eine f a  h r - 
b a r e  P e n d e l s a g e  von etwa 250 kg Gewicht. D ie  
Siige ist so eingerichtet, daB die Stiicke dureh die Sago 
hindurchgeschoben werden konnen (Abb. 2), oder um- 
gekehrt m it dem Griff g dio Stige durch das Stiiek ge- 
zogen wird. W ill man die Sago an einem anderen Ort be-
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nutzen, so hebt man sie an der Seite, wo sich die FflBe 
befinden, an und fiihrt sie wic eine Schiebkarre fort.* 

Beim Z u s a m m e n f t l g o n  d e r  M o d o 11 o ist 
es fast durchweg tiblich, die Teilo miteinander zu ver- 
leimen; jedoch hat das H olz dio ilblo Eigensehaft, noch 
weiter zu schwinden, nachdem es bereits verarbeitet ist. 
Hierdurch bekommen die Modelle R isse und Spalten. 
Besonders bei Z y l i n d e r m o d e l l e n  tr itt diese Er- 
scheinung oftmals auf. Man verfiihrt deslialb m it Vortcil 
so, dem Holz von vornherein Spiel zu geben, und zwar 
erreicht man das bei zylindrisehen Formen dadurch, daB

man die Liingsholzer, welche die Trommel bllden, ohne 
zu yerleimen, stum pf gegeneinander stoBen liiBt und die 
einzelnen Bohlen durch Holzschraubcn trocken m it den 
Boden verbindet, wie es in Abb. 3 skizziert ist. Man spart 
auf dieso W eise an Anfertigungszeit und Reparaturen.

Aehnliehe Beobachtungen m acht man bei M o -  
d e l l e n  f i i r  Z y l i n d o r d e c k e l .  Bisher verfuhr 
man so, daB man den iiuBercn zylindrisehen Teil o 
(s. Abb. 4) aus einzelnen aufeinandergelegten und m it
einander yerleimten Ringen herstellte, von denen der 
untersto direkt auf den Boden geleim t wurdo. Wenn 
sich nun nachtraglich der Boden durch Schwinden verzog, 
so wurde der daraufgeleimte zylindrische T eil m it ver- 
bogen, er nahm unregelmaBige Formen an, blieb also ira 
Schnitt n icht mehr kreisringformig. Diesem Uebclstand  
begegnet man ebenfalls einfach dadurch, daB man den

A b b lld u n g  3. M odeli e in e s  Z y lin d e rs .

zylindrisehen Teil fiir sich zusammenfiigt und zwar r o , 
daB man den an den Boden stoBenden Ring im Durch- 
messer um etwa Ringbreite Idciner m acht und in den zylin- 
drischen Teil einsetzt, wie in Abb. 4 gezeigt. Beide Teile 
werden dann ebenfalls trocken miteinander verschraubt. 
Auf diese W eise ist so viel Spiel vorhanden, daB jeder 
Teil, ohno den anderen in der Form zu verandem , schwin
den kann.

In groBen GieBereien, die vielo G r u n d p l a t t e n  
zu machen haben, tritt hiiufiger der Fali ein, daB zwei 
Grundplatten dieselb« auBere Gestalt haben, nur in der 
Łangenabmessung nicht ilbereinstimmen. Man benutzt 
deshalb zu dem kiirzeren Stiiek gern dasselbe Modeli und

* Bauart C. L. P. F 1 e c k Sohne in Berlin-Reinickendorf.

11
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A b b lld u n g  1. 
S c h lc ifsch e lb e  m it Y e rs tc llb a rem  T l tc h .
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A bbildung : 5. M o d cH łtn d e ru n g  b e l G ru n d p la t tc n .

Dicke, um welche dic Schaufel schmiiler werden soli. 
Entsprechend dieser MaBnahme muB natUrlich da^ Modeli 
zw eiteilig gem acht und in diesem Falle, der Em iedrigung  
der Schaufeln entsprechend, von joder H iilfte eine Scheibe 
abgehoben werden, die ebenfalls halb so stark wic die 
ganze Rcduzierung der Schaufelbreite ist. In Abb. 6 ist 
der Kernkasten links und das Modeli rechts schematisch  
skizziert: a ist dio Untcrlage im  Kernkasten, b ist das 
Nabenmodell, c dio Schablone zur Formgebung der iiuBe- 
ren Nabenkontur, d ist der halbe Kernkorper, dereń zwei 
aneinandergesetzt werden, bei e miissen die cingeschobe- 
nen Einlagen herausgenommen werden.

Analog liegt dio Sacho zuweilon bei den sogcnanntcn 
T r o m p c t e n ,  dic oft bei gleichbleibendem Durch
messer dio senkrechten Abmessungcn zum Durchmesser 
iindem. Hier hilft man sieh in gleicher W eise beim Modeli 
durch einschiebbare bezw. abnehmbaro Einlagen, und 
beim Kern, der zw eiteilig geform t wird, durch auswechscl- 
baro Unterlagen. Man kann sich auch so einrichton, daB 
man jede Kernhalfte auf das groBtc MaB forint und dann 
m ittels einer Schablone so viel w ie notig wegschabloniert 
oder aber den K ernkasten aufs kleinste MaB hiilt und, 
wenn groBcro Dimensioncn (also hoherc Kerne) verlangt

hilft sich  sonderbarerweiso nicht seltcn dadurch, daB 
man in der Mitto so vicl Modeli herausnimmt, wie notig  
und das Kopfendo an den iibrigbleibenden Teil heran- 
schiebt. Das Modeli is t  also mehrfach geteilt und dadurch 
nicht sehr stabil. Einfachcr gelangt man zu dem Zicl, 
weńn man bei H erstellung der klcineren Grundplatto 
das ganze Modeli einformt und an der Stelle, wo das kleinero

Modeli aufhoren muBto 
anreiBt und naeh Her- 
ausnahme des Modells 
aus der Form an jcner 
Stello ein Dam m stiick a 
(vgl. Abb. C) einsetzt 
und dahinter zustam pft 
(der sehraffierto Teil in 
Abb. 5). Zur H erstel
lung des Kernes ist 
schon im Modeli selbst 
ein Dam m stiick einge- 
baut (s. bei b Abb. 5).

Bei S c h a u f e l -  
r ii d e  r n tritt ofters 
der Fali ein, daB sich 
nur die Breitc der 
Schaufel iindert, dio 
iibrigen Abmessungcn  
aber dicselbcn blciben; 
es wiire deshalb er- 
wunscht, daB man das- 
selbo Modeli und den- 
sellien K ernkasten be- 
nutzen konnte. In  den 
Fiillen, wo man also von  
einem Schaufclrad be- 
stim m ter Abmessung zu 

einem solchen m it schmiilcrcn Schaufeln tibergehen will, 
hilft man sich  so, daB man in den Kernkasten unter 
das Nabenm odell einen besonderen herausnehmbaren 
Boden oder Kreisring anlegt, der halb so dick ist wie dio 
ganze Rcduzierung der Schaufel. W ill man nun dio 
Schaufel niedriger machen, so legt man unter den Boden  
einfach eine kreisringformige Untcrlage von der halben

A b b ild u n g  4.
M o d e li e in e s  Z y lln d e rd e c k e ls .

A b b ild u n g  6. M o d e lle ln r lc h tu n g  b e l  S c h a u fe lra d e rn .

werden, kreisrunde, plattenformige Kerne von entsprechen- 
der Dicke herstcllt und m it S tiftcn auf die aufs kleinste 
MaB gearbciteten Kernhiilften aufhcftct.

Z e n t r i f u g a l p u m p e n ,  bei denen sich unter 
Bcibehaltung allcr MaBe auch oft nur die Schaufelbreite 
iindert, konnen iihnlich geform t werden wie die oben'er
wahnten Sehaufclriider, doch lassen sich diese Stiicke 
vorteilhafter m it demselben Modeli auf verschiedene 
Schaufelbreite lormen, wenn man das Modeli entsprechend 
cinrichtet, d. h. die Schaufeln auf das gróBte MaB anfertigt 
und z war ais selbstandige Teile, so daB sie in das in der 
Form unten liegende Nabenm odell cingesctzt werden 
konnen; das obero Nabenmodell enthiilt dann passendo 
Schlitzo, so daB dio Schaufeln durch diese Schlitze hin- 
durchgehcn und die Nabe auf jedc crforderliche Schaufel
breite eingestellt werden 
kann. D as Formen geht 
also in einem dreiteiligen 
K astcn vor sich. Im un- 
tersten K asten wird dio 
eine Nabe geform t, und 
die Schaufein werden in 
den M ittelkasten einge- 
setzt, alsdann wird der 
M ittelkasten auf das MaB 
der verlangten Schaufel
breite aufgestam pft und 
die oberc Nabe, die in 
den D eckkastcn komm t, 
so tief wic notig in  dio 
Form cingebettct, nach- 
dem die Konturen im  
M ittelkasten lose vorge- 
arbcitct sind. Alsdann 
wird der Oberkastcn auf
gestam pft. Auf diese 
W eise spart man den ge- 
tciltcn Kernkasten und 
die Unterlagen. AuBer- 
dem wird auch an Lohn
gespart, denn das Formen des M ittelkastcns durch den 
Former ist billiger ais das Formen und Trocknen des 
Kernes durch den Kemmacher.

Ein drittes Verfahren endlich besteht darin, daB man 
die Schaufeln in Kernsegmenten einformt, die man neben- 
einandersetzt. xVbb. 7 gibt die Form eines Kcrnscgmcntes 
(bei a) im  Schnitt wieder. D iese Formm ethode ist sowohl 
fiir die Schaufelrader wio fflr die Zentrifugalpumpen an- 
wendbar.

Vicl Anstande hat man bei allen StOcken, die mit 
einem Fenster ycrsehen sind, das von cineni P a r a d ę *  
1 e  i  s  t  o n umrahmt ist, z. B. bei Gleitbahnen. Hliufig

S c h a u fc l ra d  au* K e rn s e g m e n te n  

z u s a m m e n g e s e tz t .

ffe rn ka s fe /?



13. Juli 1910. Umschau. Stahl und Eisen. 1221

vcrfiihri man hier so, daB man das Modeli auf das .MaB 
der dicken Trommel arbeitct und den Paradeleisten auf 
dieses Model! abnehmbar aufsctzt. D ie Folgo daYon ist, 
daB man Spiegelkeme einset7.cn muB, dereń Dieke durch 
die Differenz des groBen Trommelradius minus kleinem  
Trommelradius gegeben ist, und die sieh unmitteibar auf 
den Kern aufsetzen. D as Einsetzen dieser Spiegel aber 
ist immer mit Sehwierigkeiten verbunden, und man hat 
keine Moglichkeit, sich von dem richtigcn Sitz der Kerne 
zu iiberzeugen, da dieser Teil der Form unzugąnglich ist; 
dann verziehen sich die Spiegel auch gern und schwinden. 
Daher kommt es, daB im Sitz der Spiegel leicht Ver.schic- 
bungen eintreten, dio unangenehme Folgen haben. Liegen 
die Spiegel nicht d iclit auf dcm Hauptkern, so tr itt Eisen 
in dicsc Zwischenriiume, wodurch Anlafl zu breiten Grat- 
bildungen gegeben ist. Diese werden dann vom Putzer 
herausgestoBen, wodurch wieder Stiicke aus dem Leisten- 
rand mitgerissen werden, oder dio Konturen der Leisten 
sind verschoben und unsymmetriseh usw. B e
sonders gern treten dieso MiBstande bei solchen 
Paradeleisten auf, die nach innen zu, anstatt 
gerade auszulaufen, abgerundct sind. Diese 
Naehteile kann man umgehen, w'enn man das 
Modeli (Abb. 8) auf KemmaB, also kleines 
TrommcImaB, arbeitct und den Paradeleisten  
und alle ubrigen Teile (a, alf a:, a3. a4, a5 in 
Abb. 8), die das Modeli auf die Mafie der 
groBen Trommel ergiinzen, in Segm enten. .uflegt 
bezw. abnehmbar einrichtet. Dadurch ist dio 
Moglichkeit gegeben, den Teil der Form, der 
YOrher durch die Spiegelkeme ausgefiillt war, m it in die 
Mantelform zu nchmen, wodurch dann alle Schwierig- 
keiten beseitigt sind.

Ein anderer MiBstand, der auch bei Gleitbahnen und 
abnlichen Korpern auf tritt, ist der, daB die Nocken, • dio 
auf dem Kranz des AnschluBkopfes sitzen, am GuBstUck 
manchmal yerschoben herauskommen. Das liegt daran, 
daB man die Nocken am Modeli abnehmbar eingerichtet 
hat. Will man diese Einrichtung umgehen, so liiBt man 
diese Nocken fest- auf dem Kranz sitzen und richtct das 
Modeli so ein, daB man den Kranz abhebbar maeht, also 
die Nocken sam t Kranz heraushebt. Auf diese Weiso 
gehen auch die Nocken selbst, die ja nur lose aufgesteckt 
sind, nicht Yerloren (s. Abb. 8 łechta). (F o rta , folfft.)

Die W irkung von uberhitztem Dampf auf GuBeisen 
und GuBstahl.

(Xachtra.iT.)

An die Y ortriige, die auf der Y ersam m lung der 
A m erican Society of M echanical E ngineers zu Boston  
iiber d ieses T bem a Yon I r a  N . l l o l l i s ,  F.  M i l l e r  
und A r t h u r  S. M a n n  gehalten  wurden,* acliloB sich  
eine um fangreiche B esprechung, der folgendea ent- 
nommen ist:

C o l l i n s  wieś auf ein 10"-GuBeisenYentil hin, 
bei dem  der Abstand zw ischen den beiden F lanschen  
nach 2I/jjiih r ig em  B etriebe in einer H oiBdam pfleitung  
sich um 5,5 mm  YsrgriiBert hatte. O r r o k  trat warm  
fiir die Y erw endung des S tah lgusses ais M ateriał fur 
H eiBdam pfventile ein . M i t c h e 11 erwfihnte F a lle , bei 
denen Bich G uBeisenventile in  H eiBdam pfleitungen gut  
bewahrt hatten , so lange die A nlage gleiclim aB ig be- 
la stet war. A is  jedoch  in fo lge ungleichm SB iger Be- 
lastung der D am pfverbrauch stark schw ankte und 
hierdurch auch erhebliche Schw ankungen in der 
Tem peratur der D am pfleitungen  eintraten, wurden die

* ^rgk  „Stahl und EiBen“ 1910, 27. A pril, S. 721.

Y entile rissig . P r i m r o a o  Yertrat auf Grund se iner  
Yieleeitigen E rfahrungen und einer A nfrage bei einer  
A nzahl Yon ICraftwerken don Standpunkt, daB GuB- 
eison sehr w ohl a is M ateriał fiir Y entile  in HeiB
dam pfleitungen zu yerwendon sei. D io an einigen  
Orton gen iachten  sclllechten  Erfahrungen sind nach  
seiner A ngicht auf die unriclitige A nlago dor D am pf
leitun gen , w elche den W iirm eausdehnungen n icht g e-  
biihrend R ecbnung tritgt, zuruckzufiihren. D ieser  
A nsich t schloB sich  auch F o s t o r  an, der insbeson
dere auf die W ahl einer geo ign oten  G attiorung des 
GuBeisens hinw ies. N u t t i n g  erkliirte, daB sich  
nach seiner E rfahrung Anstiinde in der Y erw endung  
Yon GuBeisen n icht ergeben haben, w enn die Ł eitung  
auf einer gleichm iiB igen Tem peratur erhalten wird. 
In g leichom  Sinno auBerto sich P a r k e r .  S n y  d e r  
w ies darauf hin, daB GuBspannungen und R isse  in 
Yentilkćirpern haufig durch eine sachgem iiBe M ate-

ria lverteilung yerm ieden %verden konnen. Zum SchluBse 
m achte R u g a n  in Ergiinzung seiner friiheren Y er- 
suche*  iiber das W achsen des GuBeisens in fo lge  
w iederholter Erhitzung und A bkiihlung noch folgende  
M itte ilu n gen :

V erB ucho  an Probestaben  m it Y erscliiedenem  Si- 
liz ium gebalt (von 1 bis 6 °/°) ze ig ten , daB dio GriiBo 
des W ach sens annahornd proportional dem Silizium - 
geh a lt ist. D as W achsen  war bei den ersten 12 Er- 
hitzungen  und A bkiihlungen am  stiirksten und 
nahm bei Fortaetzung dor Y ersuehe nur noch w en ig  
zu. B e i einer andern Y ersuchsreihe m it sehr go- 
ringem  K ohlenstoffgehalt und verschiedenem  Silizium - 
geh alt fand kein W achsen  dor Probo statt. E s fo lgt 
daraus, daB der K ohlenstoff, ohne deasen G egenw art 
das Silizium  w irkungslos ist, w esentlichen  EinfluB auf 
das W achsen  hat. Erhitzen und A bkiihlen  im  lu ft- 
leeren Raum  bedingt kein  W achsen , sondern ein  g e-  
ringes Schw inden. A uch d iese neuen Y ersuchsreihen  
bestittigen die A nschauungen  R ugans, daB die Ur- 
sache fiir das W achsen  des GuBeisens in der Oxy- 
dation des S ilizium s zu Buchen ist , w odurch eine  
A uflockerung und ein R iasigw erdcn der Oberflache 
verursacht w erden. 3>r.=Qng. Preu/3.

Ueber Entm ischung von GuBeisen.**

In meiner Zuschrift botr. Schwitzkugoln (S. 903, 
reehto Spalto) is t  etw as oberhalb der Abb. 1 irrtumlioh  
stchen geblieben: „D ie  Zusamm ensetzung dieser Seige- 
rungskugel zeigt eine sehr ausgepragte Kohlenstoff- und  
Schwefelrerminderung** a n sta tt „Kohlenstoffanreiche- 
ru n g  und Schwcfelverrainderung,“ was m it der m itge- 
tcilten  A nalyse und den Y onm irgegebenen  AusfOhrungen 
im  Einklang steht.

Osann.

* „Stahl und E isen  “ 1909, 3. N ov., S. 1748.
** Vgl. „S tah l und Eisen** 1910, 1. Juni (GieBerei- 

numtner), S- 898.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Vierteljahres-Marktbericht. (April,Mai, Juni 1910.) —

I. R H E IN L A N D -W E ST FA L E N . —  Dio allgem cine Lago 
■des M ontanmarktes war in  dera Borichtsvierteljahre eine 
sehr ruhige. U ngiinstige Beriehto iiber don Markt in  den 
Vereinigten Staatcn von Amerika, die Łohnstreitigkeiten  
im  Baugowerbe, die groBe Zuriickhaltung in der Bestellung  
der prouBischen Staatseisenbahnverw altung sow ie uner- 
freulieho innerpolitische Verhaltnissc licBen kein rechtes 
Vertrauen auf eine Bosserung aufkom m en; doeh wirkte dio 
W iedereinfuhrung der Ausfuhrvergiitung in gtinstigem  
Sinne.

Dio Lago auf dom IC o h  l e n -  u n d  K o k a -  
m a r k t  o war im w esentlichen unveriindert. Eine un- 
m ittelbaro Verschleehterung trat n ieht ein, aber auch 
von oinem Aufschwungo konnto nieht die Rede sein. 
W enn das Rhcinisch-W cstfalischo K ohlen-Syndikat im 
Mai 90,15 %  seiner Kohlcnbeteiligungsanteilo gegen dio 
besehlossenen 85 % unterbringen konnte, so war das 
nur eine reclinungsmafiige Bosserung, die ihren Grund 
darin hat, daB der -Mai bei 31 K alendertagen nur 23 bis 24 
A rbeitstage aufzuweisen hatte. Der Monat Jun i diirfte, 
sow eit bis jetz t zu tlbersehen ist, m it 25 bis 26 Arbeitstagon  
kaum mehr ais 85 %  Besohiiftigung gebracht haben. Be- 
lebend auf den Vcrsand wirkten die giinstigen W asservcr- 
hiłltnisso des Rlieins, lahmend neben dcm Bauarbeiter- 
stroik der im Ennepetal ausgebrochenc Formerstreik und 
dio langsam  einsotzenden Inyentur-Aufnahinon der groBen 
Eisenwerke. —  In K o k s  lieB sich die beschlossene Be- 
schaftigung von 72*4 %  erreiclien, weil dio Ausfuhr —  
ctw a 80 000 t  fur Juni —  w esentlich m itwirkte. Ebenso 
bogiinstigto eine gu te  Ausfuhr den Brikettabsatz, der aller- 
dings auch hochstens 80 % der Betoiligungsziffcrn be- 
tragen diirfte.

Der Abruf von E i s e n e r z e n  im Siegerlande war 
zu Anfang des 2, Viertoljahrcs noch ein rcoht flotter, und 
man hoffte, den Grubenbetrieb ohne Einschrankung fuhren 
zu konnen. In  den beiden letzten Monaten blieb jedoch die 
Abnahm e gcgenilbcr dor Forderung otwas zurttek, so daB 
die Yorrate wieder zunahmen. Dio Preise blioben unvcr- 
iindert. Im N assauischen lieB der Abruf cbenfalls etw as 
nach, und man sehien hier geneigter, dio Preise otwas zu 
ermaGigen.

D er Eingang an A uftrasen in  R  o h e i s e n war un- 
erheblich, weil die Abnohmer ihren Bedarf fiir das laufende 
K alenderjahr fast yollstiindig gedeckt haben und Verkiiufe 
fur 1911 noch n ieht stattfindcn. Der Abruf der gekauften  
Mengcn war in  den Monaten April und Mai bofriedigend, 
lieB aber im  Monat Juni wieder nach. Dio Verhandlungen  
iiber die Neubildung eines Syndikates schwoben.

Dio Beschiiftigung in S t a b e i s e n  war eine auBer- 
ordcntlich gute , wenn aueh groBere Abschlilsse nur in  
geringerom MaBe gobraoht wurden. D ie Preiskonvention  
der Stabeisenwerkc orwies sieli a is segensreich. D as Aus- 
land bezog ansehnlicho Mengen Zu freilich weichcndcn  
Proison, wahrend die Preise im  Inland sowohl fur FluB- 
eison ais auch fiir SchweiBeisen unverandert blieben.

Dio Besohiiftigung der D r a  li t  w a I z w  e r k o blieb  
eine gleićhmaBig gu te  und die Preiso konnten gohalten  
worden.

Auf dem  G r o b b l o c h m a r k t c  erlitt die gute Bo- 
schiiftigung, m it der die Werke in  das 2. Viertoljahr ein- 
traten, keinerlei EinbuBe. E s kann im  Gegenteil festge- 
ste llt  werden, daB die Spezifikationen andauernd sehr 
roichlich eingegangen sind und in einzelncn Sorten eino 
H ohe orreicht haben, dic der einor guten Zeit gleichkamen. 
Naehdcm  der belgische Stahlwerksrerband abor d ie Halb- 
7-cugpreisc unerwartet um 5 M  f. d. t  ermaBigte, erlitt das 
Gesohiift einen StoB, und erneuto Zuriickhaltung trat ein. 
D ie deutschen Worke sind jedoch durchweg fur das nachste  
Vierteljahr und darilber hinaus voll besetzt und konnen  
die Entwicklung des Marktes abwarten.

In  F e i n  b l e c h  wurden groBere P osten  fiir liingere 
Z eit abgeschlossen, und dioAnfragen mehrten sich in  dor 
zw eiten H iilfte des Juni.

In g u B e i s e r n e n  R o l i r e n  entw iekeltc sich 
das Fruhjahrsgcschiift n ieht so, w ie man glaubte vor- 
aussetzen zu diirfon. Naehfrage und Abruf der Abschltissc 
waren nieht genfleend.

Der M a s c h i n e n b a u  war durchweg befriedigend 
beschiiftigt, doch licBen die Preise im mer noch zu wunschen 
iibric.

Der S t  a h I w e r k s v e r b a n d beriehtet uns das 
Nachfolgende:

„D io G eschaftslage in  den schweren Walzerzeugnissen 
des Stahhverks-Vcrbandes war wahrend des 2. Viertel- 
jahres im ganzen zufriedenstellend, obwohl die Aussperrung 
der Bauarbeiter die in den ersten M onaten des Jahres reeht 
lebhaft einsetzendo B autatigkeit in  der Entw icklung auf- 
hiolt und besonders das Form eiscngeschaft nachteilig be- 
einfluBte; auch in  Eisenbahnm aterial lieB infolge des ge- 
ringen Bedarfs der deutschen Staatsbahnen dio Boschiif- 
tigung der Werko teilw eise zu wtlnschen ubrig. Dagegen 
war die Ausfuhrtiitigkeit des Verbandes rcclit lebhaft uml 
der Gesamtvcrsand in Produkten A (Inland und Ausland) 
in den letzten  Monaten besser ais im  Vorjahre. Dicim  
Prinzip erfolgto Beilegung des Streites im Baugowerbe 
scheint in den Lokalverbanden der Arbeitnchmer zum Teil 
auf W iderstand zu stoBcn und sich nur langsam zu voil- 
ziehen, so daB eine kriiftige Wiedcrbelobung der Bautatig
k eit am Ende des Vierteljahres noch n iclit fcstgestellt wer
den konnte. —  In H a l b z e u g  yerlief das Inlands- 
gcschaft sow ohl liinsiehtlich dos Auftragsbcstandes wie des 
Spczifikationseinganges befriedigend, wenn auch dic Bau- 
arbeiterkriso die Beschiiftigung der Abnehmer zum Teil 
ungiinstig beeinfluBt haben mag. Im Juni liob sich die Ver- 
kaufstatigkeit wieder etwas. Fiir das 3. Vicrteljahr blieben 
die seitherigen Preise bestehen. —  Der Auslandsmarkt lag 
in  der Berichtszeit ziemlich ruhig; doch war der Abruf 
zufriedenstellend, zum al da in  dem H auptabsatzgebietc 
GroBbritannien der Grundton zuversichtlich war. Im  Juni 
m achten sich Zeichen einer leichten Besscrung bemerkbar.
—  In  schwerem E i s e n b a h n m a t e r i a l  wiesen dio 
preuBischen Schienen- und Schwellenbestellungen ftir das 
laufende Jalir, im  Gegensatz zu dem im  Vorjahre in  Aus- 
sicht gestellten  W icderanwachsen des Bedarfs ftir die nach- 
sten  Jahro, weitero ganzlich uncrw arteteR tlckgange auf. 
Auch fQr das nachste Jahr ist zu beftirchten, daB die dureh- 
schnittlichen Auftragsm engen der letzten  Jahre nieht er- 
reicht werden. Der Bedarf der R eichseisenbahnen ftir das 
laufende Jahr bleibt ebenfalls liinter den bereits im Vor- 
jahr verringerten Mengen weiter zuruck. —  Der Auslands- 
m arkt in sehwerem M ateriał war befriedigend, und der Ab
ruf auf die getatigten  Abschlusse ging in  groBem Umfange 
ein. E ine Anzahl neuer groBercr Auftrśige, u. a. auch fiir 
dio deutschen IColonien, wurde im  Verlauf der Beriehts- 
zoit abgeschlossen. —  D as Geschiift in R illenschienen war 
entsprechend der Jahreszoit recht flo tt und die AbschluB- 
tatigk eit im Inlande wie im  Auslande lebhaft, so daB die 
Rillensehienenwerke voll bcsotzt waren und zum Teil die 
beanspruchten Lieferfristen nur schwer einhalten konnten. 
Im  Auslande trat hic und da der belgische und italienische 
W ettbeworb auf. —  In  Grubenschienen herrsohte ebenfalls 
Lebhaftigkeit, und der Abruf erfolgte sow ohl vom Inlande 
ais auch besonders vom Auslande recht gu t und rcgel- 
miiBig. —  Der Inlandsabsatz an Formeisen hat, w ie voraus- 
zusehen war, dureh die Bauarbciteraussperrung einen 
Riickgang erfahren; der Abruf beschrankte sich auf die 
notw endigsten Mengen, und fiir neue Abschltisse war nur 
geringe N cigung vorhanden. Nach W icderaufnahme der 
Bautiitigkeit darf ein reichlicher Spezifikationscingang er- 
w artet werden. Der Yerkauf ftir das 3. Yierteljahr wurde 
M itte Juni zu den bisherigen Preisen und Bedingungen
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eroffnet. —  D as Auslandsgescbiif t  lag weiter fest, und der 
Spezifikationseingang erfolgte in regelmaBiger W eise. B e
sonders in GroBbritannien herrsclito gute Stim m ung, 
hauptsiichlich infolge besserer Beschiiftigung der Schiffs- 
werften."

Den Versand des Stahhverks-Verbandcs in den Mona- 
ten .Marz bis Mai haben wir bereits m itgeteilt.*

Ueber die Gcstaltung der P r e i s e  im  Berichtsviertel- 
jahre gibt dic folgende Zusajnmenstellung AufsehluB:

M o n at M o n at M o n a t
A p ril Moi J u n i

Kohlen und Koks:
f. d . t f. d . t f. d . t

J f, JL
F la m m k o lile n  . . . . 11,00— 12,00 11,00— 12,00 11,00— 12,00
K o k sk o h le n , g e w a sc h e n 1 0 ,2 5 -1 1 ,0 0 10,25— 11,00 10,25— 11,00

„ m e l ie r te ,z .Z e rk l. — — —
K oks fu r  H o c h o fc n w e rk e 13,00— 15,00 13,00— 15,00 13,00— 15,00
G ieB ereik o k s . . . . 16,00— 18,00 1 6 ,0 0 -1 8 ,0 0 1 0 ,0 0 -1 8 ,0 0

E rze :
R o b s p a t .............................. 10,90 10,90 10,90
G ero sl. S p a te ise n ste in  . 15,50 15,50 15,50
S o m o rro s tro  f. a . B.

R o tte rd a m  . . . — — —
Roheisen: G ieB ereie lsen
„  , f N r. I  . . 65,00 65,00 65,00

6 3 ,0 0 -6 4 ,0 0 64,00 64,00
,lb H a t ,e \  HHmfllit . . 66,00—63,00 60,00— 63,00 66,00—68,00

B e s s e m rr  a b  n i i t tc  . . 64,00—66,00 64,00—66,00 64,00— 66,00
S iegerl& nder Q u a l ita ts -

6 0 ,0 0 -6 3 ,0 0P u d d e le is e n  a b  S ieg en 60,00— 63,00 60,00—63,00
S ta b le ise n , YrelBes, m it

n ic h t  iib e r  0,1%  P h o s 
ph o r, a b  S leg en  b e z w .
a b  rh c in .  W e rk e n 60,00— 63,00 60,00—63,00 60,00—63,00

T h o m a se lsen  m it m in 
d es ten s  1,5%  M a n g an ,

60,00—63,50fre i Y e rb rau c h ss te lle 60,00— 63,50 60,00— 03,50
D asse lb e  o h n e  M an g an 56,00— 59,50 56,00—59,50 56,00—59,50
S p ieg e le isen , 10 b is  12% 63,00—65,00 63,00—65,00 6 3 ,0 0 -6 5 ,0 0
E n g l. G lc fle re iro h e isen

N r. I I I ,  f re i  R u h ro r t 73,00— 74,00 73,00—74,00 73,00—74,00
L u ie m b u rg .  P u d d e le ise n

5 0 ,0 0 -5 1 ,5 0a b  L u x e m b u rg  . . . 50,00—51,50 5 0 ,0 0 -5 1 ,5 0
L u x e m b u rg e r  G iefle re i-

55,00— 56,00rohei&en N r. U l  . . 55,00— 56,00 55,00— 56,00

Gewalztes Eisen:
S ta b e ise n , Schw eiB - . . 130,00 130,00 130,00

FluB - . . . 110,00 110,00 110,00
"W lnkel- u n d  F o rm e ise n

zu  ttlin lich en  G ru n d -
p re lse n  "wie S tab e isen
m it A u fsc h la g e n  n a c h
d e r  S k a la .

T rłig e r, a b  D ie d e n h o fe n
fiir N o rd d e u tsc h lan d 110,00 110,00 110,00
fiir S iid d e u tsc h la n d 113,00 113,00 113,00

B lech e, K e sse l-  . . . 125,00-130,00 127,50-130,00 130,00
„ s e c u n d a  . . . U 15,00-120.00 117,50-120,00 120,00
„ d u n n e  . . . . 137,50-142,50 137,50-142,50 137,50-142,50

S ta h ld ra h t, 5,3 m m ,n e t to
a b  W e r k ........................ — — —

D ra h t a u s  S ch w elO eh en ,
g e w o h n l.,a b W e rk  e tw a
b e s o n d e re  Q ualitU ten *— 1 — —

D r. Tri Beumer.

II. O BE R SC H LESIEN . — A l l g e m  e i n e s .  Dio  
am Sehlusse des vorigen Vierteljahres eingetretenc Stok- 
kung der K auflust h ielt im 2. Vierteljahre zuniiehst weiter 
an und liiste sieh schlioBlich in ein ernoutes Zurtickwcichen 
sowohl der Preise ais auch neuer K iiufe und Spezifikationen  
aus. D ie zunelimende Erleiehterung des Geldmarktes ver- 
mochto diesen Riickgang n icht zu verhindern; es drangen  
zu v iel wirtsohaftliche Um stande auf die Lage ein , die der 
Iniandsm arkt bis dahin behauptete. Der M ittc April ent- 
brannte Kam pf auf dem Arbeitsm arkte im Baugewerbe, 
der durch das zahe Festhalten von Arbeitgebern und Arbeit- 
nehmern an ihren Forderungcn eine fast tiber ganz Deutsch  
land sich erstreekende Ausdehnung bekam, lahm te die  
B autiitigkeit stark. W enn auch in einzelnen Stiidten  
vorubergehend weiter gearbeitet worden sein mag, so war 
doeh die mehr ais acht Wochen dauernde Aussperrung der

* Vgl. „ S tah l und E isen“ 1910, 15. Juni, S- 1037.

Bauarbeiter m it einem grofien Arbeitsausfall auf dem  
Inlandsm arkte verbunden. Im  Zusammenhange dam ii 
m achtc sieh auch eine scliwcre Erschfltterung des Ver- 
trauens hinsiehtlieh der G cstaltung der zukiinftigen Lage  
sowohl bei den Yerbrauchern ais auch bei den H andlem  
bemerkbar. E in weiterer U m stand, der den Iniandsm arkt 
stark beunruhigte, lag in den mehrmals aufgetauchten  
Zeitungsnaehriehten, wonacli der deutschen Stabcisen- 
konvention eine vollige Auflosung drohe, weil die B e
schiiftigung in W alzeisen ais Ruckwirkung der groBen 
Bauarbeiteraussperrung und infolge verringerter Nach- 
frage aus dem Auslande an einzelnen Stellcn naelilasse 
und deshalb manelic M itglieder der K onvcntion N cigung  
gezeigt- hiittcn, aus der K onvention auszuschciden. Ein 
Werk sollto m it Preisunterbietungen bereits auf dem  
Markte erschienen sein. D iese Nachrichten erwiesen sieh  
zwar ais unzutreffend. indes vcrsehloB mail sich in den 
Kreisen der K onrention  der Ansicht nicht, daB in dem  
losen Gebilde der K onvention eine stetige Gefahr fiir 
dereń Fortbestand besteht; es wurde deshalb in der letzten  
Versammlung bcschlosscn, neue Verhandlungen aufzu- 
nehmen, um der K onycntion eine etw as dauerhaftere 
Form zu geben. Zu diesen Schwierigkciten trat noch eine 
dritte hinzu, dio ebenfalls durchaus geeignet war, auf 
dem betreffenden M arktgebiete der K undschaft jedes Ver- 
trauen zu rauben. Man kam sowohl in Works- ais auch in 
den Handlerkreisen immer mehr zu der Ansicht, daB die 
deutschen Rohrverbiinde, dio am 30. Juni d. J. vertrags- 
maBig ablaufen sollten, trotz aller Bestrebungen, dieselben 
zu halten, an dem W iderstande der einzelnen M itglieder 
scheitern mtiBtcn. Der Zusammonbruch des D eutschen  
StahlformguB-Vcrbandes, dcm eine Auflosung des Ober- 
schlesischen StahlformguB-Verbandes unm ittelbar folgte, 
wirkten dann auch verstim m end. Der Auslandsmarkt 
zeigte ebenfalls ein unerfreuliches Bild. D ie weichende 
Tendenz, iiber die wir im  vorigcn Yierteljahre bereits be- 
richteten, hielt weiter an, indessen kann m it einer ge- 
wissen Befricdigung festgestellt werden, daB die Preise 
auf dem W eltmarkto in der Bcrichtszeit durchweg etw as 
hoher standen ais bei dem letzten  Tiefstand. Allgem ein  
betraehtet gesta ltete sich die Lago der oberschlesischen  
Eisen- und Stahlindustrie unter dem allgem einen Druck  
der unerąuicklichen Verhaltnissc im In- und Auslande viel 
hoffnungsloser ais in den vorliergehenden drei M onaten. 
D er K ohlenmarkt zeigte, was den Absatz anbelangt, gegen  
das ersto Jahresviertel cin etw as freundlicheres Bild. 
D ie Preise gingen um den iibliehen Sominerabschlag 
zurtick.

K o h 1 e n. Auf dem Kohlenm arkte, dessen ungiin- 
stige Lage erst gegen Ende des 1. Vicrteljahrcs 1910 eine 
kleine Belcbung zeigte, waren die Abladungen in der Be- 
richtszeit zwar etw as gfinstiger, gestalteten sich aber 
auch sehr unregelmaBig, weil der W asserversand durch 
H ochwasser, Mangel an Kalinraum und sclilicBlich wieder 
durch niedrigen W asserstand em pfindlich gestort wurde. 
In  Industriekohlen zeigte das Geschiift ein etw as freund
licheres Aussehen, und auch in den kloineren Sortimenten  
war der A bsatz besser. Dagegen blieb der auBerordentlich 
starkę Rflckgang der Ausfuhr nach Oesterreich, der in 
den rorhergehenden drei Monaten infolge der Tarifmafl- 
nahmen der osterreichischen Rcgierung eintrat, weiter- 
hin bestehen. D ic geringe Hcbung dieser Ausfuhr diirfto 
lediglich dem Um stande zuzuschreiben sein, daB die oster
reichischen Verbraucher, d ie sich ror dem Inkrafttreten  
der Tariferhóhungen stark eingedeekt hatten , diese Be- 
stande inzwischen aufgebraucht haben. E s ist dringend  
zu hoffen, daB die zurzeit schwebenden Verhandlungen  
der beteiligten dentsch-osterreichischen Eisenbahnver- 
waltungen zu einer Aufhebung dieser Tariferhóhungen 
fOhren. D ies ware um so notwendiger, ais d ie Ausfuhr 
nach Russisch-Polen zuriickgeht und der Berliner Markt 
mehr und mehr von der englischen K ohle beherrscht wird. 
Trotz des etw as yermehrten A bsatzes und vieler Fcier- 
schichten war es den Gruben nicht m oglich, die gefor- 
derten Mengen schlank abzusetzen, so daB sich die groBen
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Bcstiinde an K ohlen iiber Tage auch weiter ycrmehrten.
I )er H auptbahnyersand des oberschlesischen Steinkohlen- 
reyiers stellto  sich wie folgt:

im  II. Vierteljahre 1910 
„ II . „ 1909 .
„  I. „ 1910 .

6 125 070 t, 
5 S20 350 t, 
5 500 810 t,

m ithin erhohten sich dio Abladungen in der Berichtszeit 
gcgoniiber den drei vorhergegangenen M onaten um 11,4 % , 
gcgeniibcr dem zweiten Vicrtel des Vor;ahres um 5 ,2 % .

IC o k s. D ie Lago auf dcm Koksmarkto erfuhr gegen  
das 1. Vierteljahr cinegow isse Verschlechtcrung. Dadurch, 
da 13 dio K oksanstaltcn  in Erwartung eines Konjunktur- 
aufschwungcs zu keiner Einschriinkung der Herstellung  
schrciton wollton, erfuliren dio Bestiindc in Stiickkoks 
eine weitere Yermehrung. H eizkoks war, entsprechend  
der Jahrosżeii, ebenfalls wenig gcfragt. Danach muB dio 
G esam tteiulenz des Kbksmarktea ais ziemlich m att be- 
zeichnet werden.

E r z. Der Erzmarkt zcigto ein wenig einheitliches 
Gcprage. Dio Zufuhr an russischen und osterreichischen  
Erzcn nahra nicht unwesentlich zu und gestalteto sich 
zeitw eise bei A nkunft der groCen iiberseeischen Trans- 
porte sogar sehr lebhaft. D as A ngebot in  schwedischen  
Erzen war zwar etw as geringer, und es wurden hohero 
Preise yorlangt, indessen kamen wenig Abschliisse zustande.

R o h e i s e n .  Dor Roheisenm arkt verharrte wiih- 
rcnd der ganzon Dauer der Boriehtszeit in ruhiger Ver- 
fassung. zum al da weder auf seiten  der Verbraucher noch 
auf seiten  der Verkaufer eine besondere N eigung zu wei- 
teron Abschliisson vorlag; nam entlich dio don R oheisen
m arkt beherrschenden iiuBerst niedrigen Erlose konnten  
dic Verkiiufer nicht zu neuen Geschaftcn auregen. Dio 
Erzeugung hielt sich auf annahernd der gleichen H óhe 
wie in den vorhcrgegangenen drei M onaten und fand teils  
dureh den cigenon Verbrauch der Wcrke, teils dureh die 
Abforderungen der K aufer im  allgem einen schlanken Ab- 
satz, so daB die vorhandenen Bestandsniengen keine 
nennenswerto Zunahme erfuliren.

F o r m e i s e n .  D ie Abladungen in  Formeisen  
waren im Zusammenhang m it dem K am pf im Baugewerbe 
erheblieh schwiicher ais im  1. Yierteljahre und sicherten  
den Werken ebenfalls keine auskom nilichc Bcschiiftigung. 
Um  Arbeiterentlassungen in groBerem Um fange vorzu- 
beugen bezw. um  nicht allzuvicl Feicrschichten einzu- 
legen, lieBen dio W crke, trotz des dam it yerkniipften liohen  
Zinsyerlustcs, Formeisen weiter walzen und zu den Be- 
stiinden legen. Gegen Endc dor Berichtszeit, a is dio Bau- 
arbeiteraussperrung bccndet war, setzte  der Abruf etw as 
stiirker ein.

S t  a b c i s o n. Am Stabeisenm arkte war infolgo 
dor K risis im Baugewerbe wochenlang eine starkę Zuriick- 
lialtung der Kum isohaft zu bemerken, so daB dic W alz- 
w trke durchweg iiber eine uim ireichende Bcschiiftigung  
ihrer Strecken klagten. In  Bandeiscn wic in feineren Walz- 
eisensorten bestand eine etw as bessere Nachfrage. D a
gegen fchlte es dauernd an Arbeit fiir die Grobstrccken. 
D io Erlose waren ungeaehtet der bestehenden Stabeisen- 
konvention noch immer unbefriedigend.

E i s e n b a h n m a t e r i a l .  D ie Absatzyerhiilt- 
nisse in Eisenbalmoberbaum aterialicn gestalteton sich  noch 
schlechtcr ais im  1. Vierteljahrc. Dio seitens der Staats- 
bahnvorwaltung weiter geiibte Zuriickhaltung iu  der Er- 
teilung neuer Auftrage fiihrte zu einer noch nic dago- 
wesenen A rbeitsnot auf den betreffenden Strecken, so 
daB dio Werko gezwungen waren, in den in Betracht kom- 
mcndcn Ketricbsabteilungen viclfach Feicrschichten ein- 
zulegen und Arbeiter zu cntlassen. Erst gegen Ende des 
BerichtsW erteljahrcs gab der Eisenbahnfiskus einige Bo- 
stellungen heraus, die abor ihrem Um fange und den vor- 
gcschriebcnen I^ieferzeiten nach in keiner W eise gccignet 
sind, dio ungilnstige Lago zu beheben.

G r o b  b l e c h e .  Dio Grobblech-K onvention ver- 
m ochte zwar die Preise zweimal zu erhohen, nichtsdesto- 
weniger blieben aber die Ycrkaufspreise fiir die Werko

unlohnend. Die Besctzung der Strecken war meistentcils 
auskommlich.

F  e i n b 1 o c h e. Der Feinblcchm arkt gestaltete 
sich auch im Bcrichtsvierteljahre, im Gegensatz zu allcn 
anderen Erzeugnissen, sehr befriedigend. Vorubcrgehend 
wurden zwar die Preiso dureh den W ettbewerb der west- 
lichen W crke herabgedriickt, doch konnten sie sich bald 
wieder crholen. Der Spozifikationseingang sicherte den 
W alzwerken eine vollige Ausnutzung ihrer Betricbsanlazcn.

D r a h t .  Im  2. Vierteljahrc biiBte der Eisen- und 
Stahlmarkt. scine Stim m ung fur D raht und Drahtwarcn 
nahezu vollstandig ein. Zwar hatte der Walzdrahtverband 
den Inlandspreis auf 130 M f. d. t  frachtfrci Bezirk Rhein- 
land-W estfalen oder auf 125 M f. d. t  fiir Siiddeutschland 
m it Fracht ab Neunkirehen aufgebessert und dio Preis- 
konvention fiir D raht und Drahtwarcn einer gleichhohcn 
Preisaufbesserung von 2,50 .li f. d. t  zugestim m t. Es 
kamen aber nur noch mSBige, der Bedarfszeit entsprechcndc 
Męngen, insbesondere fiir das 3. Vierteljahr, in Frage. 
Auf dem Auslandsgebiete erhielten sich die sehwaohereil, 
fiir dio Berichtszeit in  Gcltung befindliehen Angebote.

E i s o n g i o  B e r c i e  n u n d  M a s c h i n e n '  
£ a  b r i k  e  n. Dio Lago der EisengieBereien hob sich noch 
nicht mcrklich. Der Auftragsbestand war nur kleili, da 
BauguBartikel weniger verlangt wurden, was \vic<lerum 
auf dio Aussperrung der Bauarbeiter zurilckzufOhren war. 
Nur in HandclsguB aller Art war der Eingang an Auf
tragen ein regerer. In StahlformguB war dio Beschiiftigung 
besser ais in  EisenguB; der Auftragsbestand konnte fast 
iiberall ais gut bezeichnet werden. D ie Preise waren da
gegen schwankend; dieser U nistand diirfte zur Auf- 
losung des Oberschlesischen StahlformguBverbandes mit 
beigetragen haben. In  GuBeisen war dio Nachfrage, ino 
ste ts  im Frilhjahre, besser, doch lieBen die Preiso noch zu 
wiinschen iibrig. D ie M aschinenfabriken und Konstruk- 
tionsw erkstiitten waren durchweg n icht ausrcichend be- 
schiiftigt, und auch die Preise fiir diese Erzcugnisse litten 
noch stark unter dem Druck des w estlichcn Wettbewcrbs.

P r e i s e :
a) R oheisen: f. d. t «b W,rk

GieBerei r o h e is e n .................................................. 63— 65
H i i m a t i t ................................................................ 68— 71
Puddelroheiscn.................................................. 58— 60
Siem ens-M artin-R oheiscn ........................... 60— 68

d u rc h s c h n ltt l ic h c r

b) Gewalztes Eisen: “ t C  ‘

S t a b e i s e n ..................................................... 110— 125
Kesselbleche ............................................120— 125
FluBeiscnbleche ....................................... 120— 130
Diinno B l e c h e ............................................130— 140
Stahldraht ................................................  130

III.  G R O SSBR ITA N N IEN . —  Auf dem R o l i -  
e i s e n m a r  k t c  trat seit Ende Marz im allgemeinen 
eine riiekgangige Preisbewegung ein. Obwohl dio Ver- 
haltnisso in GroBbritannien im groBen und ganzen giin- 
stiger liegen und sich derU m satz und Verkehr auch hebt, 
hauptsiiehlich aber die Schifłswerften besser bosehiiftigt 
sind, wurde die Stimmung dureh fortwiihrend ungun- 
stigo Berichtc aus den Vereinigten Staaten, sowie dureh 
das Sinken der Werte anderer Metalle, insbesondere des 
Kupfers, beeinfluBt. Weiter wurde dureh die Anziehungs- 
kraft neuer, dem Eisengeschiifte ganz fernstehender Grun- 
dungen der Warrantsspt^kulation ein betrachtliclies Kapitał 
entzogon. D ie Abschltisse fiir Roheisenlieferungen be- 
schriinken sich seit einiger Zeit nur auf sofortigen Bedarf. 
Die Preise hiingen nach wie vor vnn den Warrants ab, sie 
sind fiir spiitere Termine stets hoher, weil sie im gewissen 
Grade sich nach dem jeweiligen Bankdiskont und den 
Lagerspesen richten miissen. Die Kaufer fiir ausgedehnte 
Lieferfristen sind schwer zu bcwegen, eine ahnliche 
Preiserhohung fur Eisen ab Werk zu gewiihren. Man hort 
ófters seitens der Handler von Yerkiiufen fiir Herbst und



13. Juli 1910. W irtscha/lliche Rundschau. Stahl und Eisen. 1225

W inter zu auBerordentlich niedrigen Preisen, anderseits 
aber auch von den H iltten, daB man ihre Iforderungen 
fflr spiitero Terrainc bewilligt. D ic monatlichen Vemn- 
derungen der Warrantslager zeigen Zunahmen, die allcr- 
dings viel kleiner sind ais in den friihercn Monaten. Be- 
sonders gilnstig ist der Juni ausgefallcn; es zeigt sich, daB 
die H iltten bei der jetzigen Erzeugung einer erhohten 
Ausfuhr zu geniigen nicht im stande sein wurden. In den 
■ersten Tagen des Monats Juli sind dio Preiso fiir GieUerei- 
sorten entschieden fester, wiihrend H am atit bei geringer 
Nachfrage stetig bleibt. Es ist jedoch nicht zu yerkenncn, 
daB bei einer, wenn auch nur sehr geringen Preiserhohung 
der W arrants sich sofort von allen Seitcn Anfragen zur 
Lieferung bedeutender Mengen, sogar bis Ende niichsten 
Jahres, einstellen. D ie Unterhandlungen schcitern aber 
meistens, weil die H iltten keine Veranlassung sehen, sich 
zu den heuto yerdienstlosen Preisen auch f(lr die Zukunft 
festzulegcn; ein kleiner Preisriickgang yerscheucht die 
Kiiufer ilberhaupt yom Markte. D as Geschiift ist also im 
allgemeinen schlcppend, aber im  groBen und ganzen  
bleibt die Stimmung zuversichtlichcr. Bei einzelnen Aus- 
fulirmarken wird fiir Roheisen Nr. 3 eine Pnim ie von 
■sh 1/—  und mchr bczahlt, da die betreffenden H iltten  
nur wenig abzugeben haben.

Von den H o c h o f c n  sind im hiesigen Bezirke 
augenblicklich 83 im  Betrieb, von denen 44 hiesiges Erz 
rerarbeiten. Eine H iitte brachte zwei umgebaute Hocli- 
-ofen in Betrieb, doeh wurde an anderen Werken dio Zahl 
■entsprcchend verringert. Es wird immer mehr Stahl aus 
hiesigen Erzen nach dem Talbot-Verfahren dargestcllt, 
wodurch weniger GieBerei-Roheisen fiir den allgemeinen 
Yerbrauoh zur Verfiigung steht.

Connals hiesige W a r r a n t s l a g e r  enthieltcn:

to n s

O. M. B. 
K r. 3 
to n s

d a ru n te r

S ta n d a rd -
s o r te n

to n s

a n d e re
S o rte n

to n s

Ende 1909 . . . 389 318 351 970 34 613 2735
„ Marz 1910 423 361 385 862 34 983 2516
„ Juni 1910 436 049 398 044 34 365 3640

H eute (5. Juli
1910) .............. 438 361 400 014 34 365 3982

to n a
1 1 1  109
157 227

27 550

22 350 
22 758

land bezogen worden. D ie E i s e n  w a l z  w e r k e  sind 
besser beschiiftigt, die Preise haben sich jedoch kaum  
yerandert. D ie zur Lohnfeststellung erfolgtc Bucher- 
rcvision zeigte, daB dio vereińigten Werko 7387 tons im 
Marz und April gegen 0587 tons im Januar/Februar 
ablieferten. D ie Durchschnittspreiso waren: fiir Eisen- 
schiencn £  5 .9/7,5 (-1- sh 1/5,65 d), fiir Eisenblecho 
£  5.16/2,95 ( +  sh 8,3 d), fiir Stabeiscn £  6.9/2,81 
(__ 3,44 d) und fur Winkel £  7.1/10 ( +  2/7,89 d). Der 
Durchschnittspreis war £  6.6/6,47, oder 9,66 d ‘ niedriger 
ais im Januar/Februar.

Dio G i e B e r e i e n  sind im allgemeinen gut be- 
schiiftigt.

In  g o z o g e n e n  R o h r e n  stohen dio Werke 
in  scharfcm W ettbowerb. Man bem uht sich sehr um  
Wiedereinftlhrung einer K onyention.

Dio S o h i f f s w e r f t e n  lmben cnt-.chieden mehr 
zu tun, doeh sind offizielle Angaben iiber das verflossene 
Jahr noch nicht crschicnen. In Edingburgh wird eino 
Zusammenkunft behufs Festsetzung der Arbeitslohne 
stattfinden.

Die S e e f r a c h t e n  sind unverandert. Fur groBere 
Po.stcn Roheisen wird bezahlt: naeh Antwerpcn sh 3 /6 d, 
naeh Rotterdam  sh 3 /9 d bis sh 4 /— , nach Hamburg 
sh 3/9 d und nach Geestemunde sh  5 /3 f. d. ton.

D ie P r e i s e  gcstaltcten sich in den letzten drei 
Monaten wie folgt:

A p ril Mul J u n i
sh  sh  sh

M id d ie s b ro u g h N r.3  O .M .B . 5 1 /9—50/3 5 0 /3 —50/0 50 /9 — l'J/0
O s tk d s te n - H a m a t i t  M. H. . 67 /0— 00/3 60/3— 66/0 66/0— 65/0
W a rra n ts ,  K n ssa  K iiu fe r :

M ld d le sb ro u g h  N r. 3 . . . 5 1 /9 '/ l— 50/0 49/C—5 0 /‘/ j  <9/ll-4S /10>,'!
W e s tk u s te ....................................  0 8 /0 -6 7 /0  65/9—66/3 66/2—65/0

H c u t  i g  o (5. Juli) P r e i s e  fflr sofortige Ver- 
schiffurig sind:

Die V  o r s c h  i f  f u n g  e  n von hier und den Nach- 
barhiifen betrugen:

im zweiten Vierteliahro 322 588 tons \  insgesamt 
im ersten Vierteljahre 268 390 tons /  590,984 tons.

Im zweiten im ersten 
Davon gingen: Vicrteljahre

to n s
nach englisehen Hafen . . . 113 250

„ fremden ........................ 209 338
von letzteren gingen: 

nach Deutschland* u. Holland 43 692 
nach den Vercinigten Staaten

und K a n a d a ...........................  37 539
nach  I t a l i e n ................................ 41 090

Nach Indien unci Australien und nach dem Norden 
Europas ist der Yersand ebenfalls gewachsen.

Die S t a h l  w  a l z  w e r k e  sind fiir Bleche, W inkel, 
Trager usw. zum Schiff- und Brilckenbau sehr gut be- 
schiiftigt, es m angelt aber an Auftragen fiir Schienen, 
so  daB eine groBe H iitte  nur vier Tage in der Woche 
im  Betriebe ist. Ein Hochofenwcrk des hiesigen Bezirkes 
hat dieser Tage m it der Stahlhcrstellung nach dcm Talbot- 
Ycrfahren begonnen, wozu die ganze Erzeugung eines 
Hochofens ver\vendet wird; vorlaufig werden Stahl- 
■blijckc gegossen, bis die WalzcnstraBc. fertig ist. Die 
Einriehtung i*t nach den modernsten Erfahrungen er- 
baut; ein guter Teil der Einriehtung ist aus Deutsch-

Middlcsbrough Nr. 1, G. 31. B. . . . 
»» „ 3 ,  . . .
„ „ 4, GieBerei . . .
„ „ 4, Puddel . . .
„ meliert und woiB . .
„  H am atit Nr. 1, 2 u. 3

g e m isc h t ..................
„ Nr. 3, W arrants . .

Stalilschicnen ab W erk . £ 5 .1 0 / —  
Eisenblcch ab W erk . .
Stahlblech „ „  . .
Stabcisen „ „
W inkelstahl „  „
W inkeleisen .......................
Stahltriiger „  „
Vcrzinkles W ellbleeh ab 

Werk Nr. 22— 24 . . .

sh
51/9
49/3
4S/6
48/3
4 8 /

W

6.10/ -
6. 10/ -
1— 1-

6. 2/6
7— 1-
6.2/6

64/9
4 9 /—  Ka.ssaKUufer 

f. d. ton netto Kasse

f. d. ton
m it 2i /2 % 
D iskont und 
NachlaB fiir 
die Ausfuhr.

11.5/—

ł  Ein groBer Teil des nach Deutschland verschifften  
Eisens ging nach Oesterreich weiter.

Fur die A u s f u h r  stellen dic H iitten bei gilnstigen  
Spezifikationen in Schiffbaumaterial, wie gewohnlich, 
erhcblich niedrigere Preise.

M i d d l e s b r o u g h - o n - T e e s ,  d e n 5. Juli 1910.
II. Ronnebeck.

lYr. FR A N K  REICH. —  A l l g e m e i n e s .  D as 
zwei te J ahrcsyicrtcl stand vorwiegend unter dcm EinfluB 
der an den Auslandsmarkten herrsehenden Unstcherheit 
und Schwache. Immerhm machten sich diese nachteiligen  
Erscheinungen bei der gesunden und innerlieh gefestigten  
Grundlage und gróBeren Selbstiindigkeit des lnlandsmark- 
tes nicht derart tiihlbar, daB einschneidende PreisrOckgange 
zu Terzeichncn waren. Im Gcgenteil yerlieh der im allge
meinen befriedigendo Auftragsstamm, Ober den namentlich  
die einschliigige GroBindustrie andauernd yerfugte, dem  
Markte den notwendigen RUekhalt ftir eine zuversichtliche 
Beurteilung der Gesamtlage, so daB nicht nur dor Wcrt- 
stand durchweg gut behauptot werden konnte, sondern in 
jdngster Zeit fiir die mci3t gefragten Erzeugnisse auch 
Preisbesserungen, wenn selbst in maBigem Rahmen, mog-
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lich waren. Anderseits muBte man aber doch von einer 
durchgreifenden Hebung der Verkanf8satze absehcn. Dio 
Frtihjahrsmonate yerwirklichten hinsichtlich der waehsen- 
den Unternehmungslust n icht dio gehegten Erwartungen. 
Aber in demselben Grade, wie man sich beim E intritt dieses 
Jahres davon freiliielt, dcm raschen und lockenden Auf- 
wartsstreben am direkt benachbartcn belgischen Markte zu 
folgen, blieb den heimischen Industriellen die nur zu bald 
einsetzende rfickliiufigc Bewegung m it ihren starken Preis- 
einbuBen erspart. D ie Mitglieder der Gewcrbeyerbiindo 
gaben von Tornheruin beim Festsctzen der kunftigcu Richt- 
linien stets dem Endzweck der groBtmoglichen Stctigkeit 
in  der W crtlnge, oder aber dcm Vorrilcken auf der ganzen  
Linie den Vorzug an Stello einer sprunghafton Aufwarts- 
bewegung. Dadurch blieben ihnen Verluste erspart, dio m it 
dem in rascher Aufeinanderfolge wcchselnden Hoehstand  
und Rttckgang unwcigerlich yerbunden sind. So konnte die 
industrielle Erzeugung ungehem m t fortschreitcn und die 
gesam te M arkttatigkeit sich auf sichercr Grundlage weiter 
entwickeln. In den letzten W ochen wurde die Marktlage 
noch weiter befestigt durcli umfangreiche Ergiinzungs-Auf- 
trage der groBen Bahngesellschaften auf rollendea so w o  
Gleis-Material. Der Markt zeigt som it am diesjahrigen  
Halbjahreswechsel zwar kein glanzendes, aber doch ein bc- 
friedigendes Bild, in dem die zuversichtliche Stimmung 
flberwicgt.

E  r z. Im Erzgeschiifte hielt der flotte Abruf an, aueh 
neue Kiiufc kamen in reichliehem Ma Be herein, obschon dio 
Verbraucher im allgemcinen etwas zuruckhaltender waren 
ais vorher. In den letzten W ochen war das Kaufintcrcsso 
vornehmlieh lobhaft. Dio Beliebtheit der Briey-Erze ist 
weiter im W achsen begriffen, so daB dem glattcn Absatz, 
trotz der raseh zunehmenden Gewinnung, keine Schwierig- 
keiten entstehen. Von dor strafferen Organisation im Ver- 
kaufsgeschiifte der genannten H erkunft, wie sie boi der 
Griindung des Comptoir de vente intcrnationale des Mine- 
rais de Briey zum Ausdruck gckommen ist, ging im  gc* 
wissen Sinne eine festigende W irkung auf den Markt aus; 
bei dem steigenden Interesse belgischer Kiiufer fiir diesen  
R ohstoff konnte es nunmehr ais ausgeschlosscn gelten, daB 
ftlr dic niedrigeren Roheisenpreise eine entspreehende Er- 
holung am Rohstoff markte moglich sei. Wenn dasVerkaufs- 
com ptoir auch nicht auf eino unmittelbaro Erhohung der 
Erzpreisc hinzielte, so liegt doch auf der Hand, daB eino 
feste Behauptung der yorliegenden W ertstufe ins Auge ge- 
faBt worden ist, obschon die Pflege gerade des Ausfuhr- 
handels einen H auptzweck des Verbandes verkorpert.

K  o h 1 c  n. D ie heimischen Kohlcnzcchen schlossen  
sich bei ihren Preisfestsetzungen der im allgemeinen Teile 
geschilderten Richtung an. D ie seit dem 1. April in  K raft 
getretenen hoheren Siitze werden durch die vom gleichon 
Zeitpunkte ab gtiltigen Sommerpreise stark gemildcrt, so 
daB dio tatsachliche Yertcucrung erst m it Anfang Septem- 
ber in dio Erscheinung tritt. Schiirfer kam der Streit der 
Interessenten innerhalb der Berichtszeit um die vom 1. Juli 
ab geltende Koksprciserhohung zum Ausdruck.

Der R o h e i s e n  m a r k t  hatto diesen VorstoB in 
erster Linio auszuhalten. D ie anfangliche Beunruhigung 
desselben war nicht zu yerkennen, denn dio vom Stand- 
punkte der Zechen wohlbegrundeto MaBnahme fand bei 
den Ycrbrauehern zuniichst heftigen W iderstand. Der Roh- 
eisenabsatz wurde im zw eiten Jahresyiertel schwieriger; 
der belgische Markt blieb weniger aufnahmefiihig, weil dio 
belgischen Htttten sich gegenseitig scharf unterboten, nach- 
dem die vorherigen, zeitweise sprunghafton Preiserhohun- 
gen den deutschen W ettbewerb sichtlich begiinstigt liatten. 
D ie heimischen Rohcisenerzcugcr waren daher m eist auf das 
Inlandsgeschiift angowiesen, und wenn ihnen dabei auch die 
gute Verfassung desselben sehr zustatten kam, so war der 
Bedarf doch schon vorher in rielen Fiillen gedeckt, und neuo 
Absatzm oglichkeiten wurden daher seltencr. Der Roheisen- 
preis behielt scine se it nunmehr 1% Jahren bestehende 
Grundlage von 70 fr. f. d. t  fiir GicBerei-Roheisen Nr. III  
unyerandert bei. Das Thomasstahl-Comptoir setzte den 
Preis fur Thom asstahl um 3,75 fr, f. d. t  herauf.

Am H a 1 b z e u g- und F  e r t i g w a r e n m a r k t e  
wirkto die yorliegende befriedigendo Arbeitsmenge dem 
Auftretcn von PreiseinbuBen entgegen. Nur bei dringen- 
dcm Arbeitsbedtirfnis wiesen dio weniger gut besetzten 
Werke Untergeboto nicht yon der Hand, wenn es sich um 
groBero Posten handelto. So kamen im Mai einige Ab- 
schlusse in Handels- und Stabeisen, namentlich SchweiB- 
eisen, zu 155 fr. zustande. In den letzten Wochen hielt man 
aber auch im Meurthe- und Mosel-Bezirke wieder auf 160 
bis 170 fr. f. d. t, dagegen m achte man keinen so strengen 
Untorschied zwisehen schweiBeisernen und fluBeisernen 
Sorten, sondern gab auch die letzteren bis zu 165 fr. f. d. t 
ab. Am Blechmarktc ist die Stim m ung ebenfalls fester ge- 
worden. Blecho von 3 mm und mehr sind im Norden und 
Osten kaum noch unter 180 fr. f. d. t, bei runden Mengen 
allenfalis zu 175 fr. zu haben; der Pariser Markt notiert hier- 
fiir 190 fr., und im Haute-Marne-Bozirk wird auf 200 bis 
210 fr. gchalten. Bandeisen wird am Pariser Platz zu 195 fr. 
gehandelt, Stabeisen zu 170 bis 175 fr., Spezialsorten bis zu 
180 fr. Fiir Trager wurden dort 190 bis 200 fr. g latt be- 
w illigt; der Um satz in  Bauartikeln war sehr lebhaft. Bei 
den jUngsten Schienen-Verdingungen flbernahmen die 
Stahl werke von Chatillon, Commentry & Neuyes-M aisons, 
von M ieherille sowio de la Marinę & d ’Hom ćcourt die Liefe- 
rung von Vignol-Schienen zu 186,57, 188,10 und 188,73 fr. 
Fiir Schwellen wurden den Stahlwerken de Franco, Longwy 
und Micheville 188,58, 189,42 und 189,46 fr. bewilligt. Ins- 
gesam t wurden rund 40 000 t yergeben. D ie Paris-Lyon- 
Mittelmcerbahn hat nunmehr 3000 Wagon yerschiedener 
Art ausgeschrieben. AuBerdem steh t die Aufgabe yon 60 
Com pound-Schnellzug-Lokomotiyen fiir die Ostbahn un
m ittelbar bevor. D ies im AnschluB an 1500 Giiterwagen, 
die yon der Nordbahn an die W erke Compagnio Franco- 
Belge in Raism es und die Socićtć Franęaise de Construction 
Mćcaniques in Saint-Denis yergeben wurden, sowie 1000 
W agen, die von der Staatsbahn yerschiedenen Waggonbau- 
Anstalten in Lc Slans, Nantes, Dijon und Lille iiberschrie- 
ben wurden. Den Blechwalzwerken stehen Auftrage auf 
reiohliche Mengen yon Schiffsblechen in Aussicht. Auch 
den Eisenbaufirmen is t  reichlicher Arbeitsyorrat in den 
zahlreichen BetriebsyergroBerungcn priyatcr Untorneh- 
mungen erwachsen, die, yornehmlich begUnstigt durch die 
befriedigonden Abschlusse des letzten Gcsehiiftsjahres, im 
laufenden Jahre yorgenommen werden.

V. B E LG IEN . —  A l l g e m e i n e s .  D ie bereits 
in der letzten  H iilftc des ersten Vicrteljahres eingetretene 
Abwartsbewegung auf dem belgischen Ei.»enmarkte setzte 
sich im 2. Jahresyiertel ununterbrochen fort. Im  Laufe 
der yergangenen drei Monate kam es zu einer Ver?ch!ech- 
terung der Preis- und Beschaftigungsverhaltnisse, dic in 
belgischen Industriekre.sen, d ie groBe Hoffnungen auf das 
Jahr 1910 gesotzt hatten , schmcrzlich tiberrascht hat. 
Es ist weniger der auslandische W ettbewerb gewesen, der 
auf die Ausfuhrpreise der belgischen Werke so stark ein- 
gew irkt hat —  es wird sogar anerkannt, daB der deutsche 
W ettbewerb im allgem einen bislang recht wenig fiihlbar 
gowesen i s t — , sondern dieauffalligePreisyerschlechtcrung  
is t  in  der H auptsache auf inncrc Ursachen zuriickzufuhren. 
In der T at begann dio Preisabwiirtsbewegung auf dem 
belgischen Eisenm arkte bereits, ais auf dem deutschen und 
englischen Markte noch ausgesprochene F estigkeit h e r r s c l i te ,  
die auch spiiter unverandert noch einige W ochen anhielt, 
wenn auch in den Ausfuhrnotierungen der belgischen 
Eisenindustrie, die mehr ais 75 %  ihrer Erzeugung auf 
den W cltm arkt werfen muB, alle Schwankungcn der Kauf- 
ta tigk eit der ubersceischen Verbraucherscliaft wesentlieh 
friiher zum Ausdruck kommen, ais auf dem deutschen 
Eisenm arkte. D ie ttberraschend schnell eingetretene 
Rtickwartsbewegung im 2. ’V'ierteljahre hat der belgischen 
Eisenindustrie die Ntttzlichkeit eines Verbandes bcwiesen; 
es wurden auch angeblich auf zwei yerschiedenen Gebieten 
Bestrebungen zur B ildung eines solchen u n te r n o m in e n ,  
dio aber nicht Ober die Anfangsschwierigkeiten hinaus- 
gckom m en sind. Allerdings liegen hier besondere Ver- 
liiiltnisse yor: die iiberm achtige Stellung der Ausfuhr-
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firmen, die in Belgien in  ganz besonders hohem Grade den  
Verkchr zwischen Werk und iibcrsceisehem Abnehmcr 
verm itteln. Dem EinfluB mancher dieser Firmen ist es 
auch zuzuschreiben, daB die Ausfuhrnotierungen wahrend 
der Yergangenen drei Monate einen so schnelien Riickzug  
angetreten haben. D ie Preisverschlechterung der Fertig- 
erzeugnisse betriigt von Anfang Marz bis Ende Juni d. J ., 
obgleich bereits in der zweiten H iilfte des 1. Jahresviertels 
ein rd. 5 sh betragender Rtickgang eingotreten war und 
obgleich die Halbzeugpreise ab 1. A]>ril eine Erhohune 
um 8,50 fr. f. d. t  erfuhren, fiir FluB- und SchweiBstab- 
eisen 9 bis 10 sh, fiir Bleche 3 bis 5 sh f d. t  fob Antwerpen. 
Im Inlandsverkehr behaupteten sich die Preise fester, 
indessen lioBen auch sie um 3 bis 5 fr. f. d. t  naeh

Der K o h l e n m a r k t  schien sich zu Anfang etw as  
besser ais der Eiscnm arkt behaupten zu konnen. D ie im  
Marz d. J. stattgefundene Brennstoffverdingung der 
belgischcn Staatsbahn h atte  eine durohschnittliehe Preis- 
erhohung von 1,50 fr. f. d. t  fiir K ohlen und 1 fr. fiir Bri- 
ketts gebracht, indessen ging ein Teil des den Zcchen  
daraus erwachsenden N utzens durch die Lohnerhohungen  
rerlorcn, zu denen dio Zeehen des Beckens von Charleroi 
angesichts der drohenden H altung der Bergarbciterschaft 
gezwungen waren; in dem weniger industriereichen Bccken  
Ton Mons, wo die Lago der Zechen auBcrdem durch den 
scharfen nordfranzosisclienW ettbewerb weniger gOnstig war 
und die A rbeitcrgleichfallshohere Lohnforderungcn steli ten, 
kam es zu einem Bergarbeiterausstand, der im ganzen  
Ober sechs W ochen wiihrte und eine Zeitlang Ober 18 000 
Ausstiindige umfaBte, fiir d ie Arbciter jedoch ergebnis- 
los verlief. Inzwischen h atte  aber der ausliindische, nament- 
lich der deutsche und franzósische W ettbewerb in  dem  
be’gischen Absatzgebiete so stark eingesetzt, daB bei der 
weiteren Erneuerung der Abschliisse die erhóhtcn Preise  
nicht mehr aufrecht erhalten werden konnten. Vielfach  
wurde, da auch gleichzeitig der Abruf der industriellen  
GroBverbraucher wegen der geringer werdenden Beschaf- 
tigung naehlieB, wieder nahezu zu den frilheren Prcisen  
abgeschlossen. D ie M itte Juni stattfindende zweite dies- 
jiihrige Brennstoffrerdingung der belgischen Staatsbahn, 
bei der dio belgischen Zechen in der Mehrzahl die Miirz- 
preise forderten, brach te eine unangenehme Ueberraschunsr: 
nahezu 300 0 0 0 1 Kohlen wurden auf Grund niedrigerer 
Preise an ausliindische, hauptsiichlich englische Zechen, 
Yergeben. In Koks hob das Syndikat d ie bislang den Eisen- 
werken gewiihrte AusfuhrvergQtung in  lló h e  von i  Ir. 
f. d. t  auf und kiindigte sogar ab 1. Ju li eine Preiscrhóhung  
von 2,50 fr. f. d. t  an, welche Prcispolitik in  der Eisen
industrie natUrlich heftigen Widerspruch hervorrief.

R o h e i s e n .  Bei wesentlich starkerer Erzeugung 
ais im Vorjahre, groBerem Angebot in deutschein und 
franzosischem R oheisen war das Gcschiift, zumal da dio 
Nachfrage der inliindischcn Verbraueher wahrend der 
letzten drei Monate naehlieB, schleppcnd, und die Preise 
setzten die Abwartsbewegung, in die sie bereits Anfang 
Marz eingetreten waren, fort. D ie Notierungen stellten  
sich frei Verbrauchswcrk des Beckens Y O I1 Charleroi f. d. t 
wie folgt:

A n fa n g M itte E n d e
A p ril M ai J u n i

f r . fr. fr.

Frischereiroheiscn . . 71— 72 70— 71 70— 71
Thomasrohei&en . . . 77— 78 75 74
GicBereiroheisen . . . 78— 79 77— 78 73

A U  ra a t  e r i a 1. Obgleich die belgische Staats- 
bahnverwa.tung im Gcgensatz zum ersten Jahresvicrtel 
keine besonders groBen Mengen mehr auf den Markt wari 
(etwa 10 000 t), stieg infolge der Abschwiiehung des Eisen- 
marktes das Angebot in erheblichcm MaBe, so daB die  
Preise aller Sortcn um durchschnittlich fl bis 7 fr. f. d. t  
nachsaben. E s kam zu Zusammenbriichen mehrerer 
Handlerfirmen.

H a 1 b z e u g. Der Verbrauch an inlandischem Halb- 
zeug bewegte sich, nam entlich wegen des Angebotes

deutscher und franzosisclier W erke, in  absteigender Linie. 
D as Stahlwcrkskontor sah sich gleichzeitig auch, um den  
belgischen Werken bei der am 1. Juli eintretenden Erhóhu ng  
der deutschen Ausfuhrvergiltungen eine Untersttitzung  
zu gewiihrcn, yeranlaBt, Anfang Juni eine ErmiiBigung 
seiner Ilalbzeugpreiso um 5,50 fr. f. d. t  ab 1. Juli d. J. 
anzukilndieen.

F  e r t  i g  w  a r e n. D ie Beschiiftigung der Werke 
wurde in den letzten drei Monaten in allen Betriebszweigcn, 
ausgenommen Yiclleicht in Scliienen und Trśigern, merk- 
lieh schlechter; dadurch wurden auch dio Lieferzeiten  
w esentlich kiirzer ais zu Anfang des 2. Yierteljahres. 
Ueber den langsamen Spez.ifikationseingang wurde r ie l 
geklagt. manehe Walzwerko und auch eine R eihe der 
K onstruktionsanstalten arbeiteten nur an flinf Tagen der 
W oche. Fiir die hauptsachliehstcn nichtsyndizierten Er- 
Zeugnisse, Stabeisen und Bleche, wie fiir dic syndizierten  
Schienen stellten  sich die Preise f. d. tonzu  1010 kg fob A nt
werpen wiihrend des vergangenen Vierteljahres wie folgt:

A n fa n g  M itte  E n d e
A p ril M ai J u n i

JL Jl. JL
F lu fis ta b c lsc n  5. 6/— b is  5. 8/—  5. 0 /—  b is  5. 2 /—  4.17/ — b is  4.19/—  
S ch w elC stab -

e ise n  . . 5. 5/—  „ B. 7 /— 4.1S/—  „ B. 0 / -  4.15/—  „ 4 . 1 7 / -  
B lech e

(HuOels.) . 5 .12 /— „ 5.15/—  5.10/G „ 5.12/—  5. 9 /— „ 5.10/—  
S c h icn c n  . . 5. 7 /6  „ 5 .10/—  5. 4 /— „ 5 .10/— 5. 2/6 „ 5. 7/6

Auch das Geschiift und der Preis der vom  belgischen  
Stablwerkskontor vcrkauften Schienen hat nachgelassen, 
indessen h ielt sich der Auftragsbestand hierin auf be- 
friedigender Hohe. D ie Yerringerung des Einganges neuer 
Arbeit war am ausgepriigtesten im Monat Juni. In Band- 
eisen, Rohrenstreifcn und Róhren war gleiehfalls eine Ab- 
schwiichung der K auftatigkeit festzustellen , in D raht und  
Drahtcrzeugnissen h iclt sich der Auftragsbestand im all- 
gem einen auf der frilheren Hohe. Gegen Schlu B des Y iertel
jahres lieB dagegen der Geschaftsgang in Triigern, haupt- 
sachlich zur Ausfuhr, zu wiinschen tibrig, indessen blieb  
der (allerdings nur nominello) Preis v e n i ’ 5.0/—  f. d. ton  
unveriindert. R eeht unbefriedigend gestalteten  sich die 
Verlialtnisse bei den Lokom otiv- und W aggonfabriken, 
die sowolil Betriebseinschrankungen wie Arbeiterent- 
lassungen vornchmen muBten.

VI. V E R EIN IG T E  STAATEN VON AM ERIKA. —  
D as abgelaufene Vierteljahr %var ein fiir dio amerikanische 
Eisenindustrie wenig gOnstiges. Herabsetzung der Preise 
und Einschrśinkung der Roheisencrzeugung, die voriiber- 
gehend zu einer Belebung des Geschaftes fiihrten, ver- 
mochten nicht, den Rilckgang aufzuhaltcn, und nachdem  
um M itte Juni zeitweise stiirkerer Bogehr fiir Lioforung 
im zweiten Halbjahr auf trat, ist zu Ende des Vicrteljahres 
die allgemeino Lage wiederum durchaus unerfreulieh. 
Der Abruf von R o h e i s o n  hiilt nicht gleichen Schritt 
m it der Erzeugung; hierdurch wachsen die VorrSte an 
und bedrohen die weitere Entwicklung des Marktcs, so 
daB m it dcm Ausblasen noch weiterer Hoehofen gerechnet 
w»erden muB. Dies um so mehr, ais um die Jahresinitto  
Yiele weiter Yerarbeitendo Werke wegen Vornahme von  
Inventur und Reparaturen stilliegen. Auch dem  Erz- 
ab sa tz  drohen aus dem Minderverbrauch der Hoehofen  
Forderungsschwierigkciten. D ie Htttten sind auBerstande, 
die abgesohlossenen Erzmengen abzunehmen, die Lager 
an den Verschiffungshafen 3ind Oberfiillt, und wenn nicht 
sehr bald eine W endung zum Besseren eintritt, muB ein 
gut Teil des zur Yerschiffung in dieser Saison verkauften 
Erzea bis zum naehstcn Jalir in der Grube bleiben. W as 
H a l b z e u g  anbelangt, so lag der Markt in gcwohnlichcn 
Bessemerkniippeln wahrend der ganzen Berichtszeit recht 
schwach; gflnstiger gestaltete sich die Lage fiir Siemens- 
Martinmaterial, doch war auch hierin die Nachfrage nicht 
gerade lebhaft. In F e r t i g e r z e u g n i s s e n  war 
fiir Baueisen, Grobbleche, Drahtfabrikate und Róhren  
groBeren Durchmcssers das Gcschiift nicht ungiinstig, 
wahrend die Nachfrage naeh Feinblechen und den sonstigen  
Walzerzeugnissen sehr zu wiinschen tibrig lieB.

X X V 1 1 I.3„ 12



1228 Stahl und Eisen. WirtscJia/tlicJie Rundschau. 30. Jalirg. Nr. 28.

Der S o h r o t t m a r k t  war wahrend der letzten  
drei Monate zienilich fest, der Bedarf wird aber durch die 
bereits erwahnten Stillegungen wegen Inventur und Re- 
paraturcn bia w eit in den Juli hinein starkę Einschriin- 
kungen erleiden. Auch die K o k e r e i e n  haben be- 
rechtigten Grund zu klagen, und zwar sowohl in bezug 
auf den Absatz ais auch iiber den Prcisstand.

Nachstehende Zahlentafel g ib t die gewohnte Ueber- 
sieht Ober die Entwieklung der P r e i s e  im letzten Viertel- 
jahre, sio zeigt. auf der ganzen Linie ein Zuriickweichen.
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D o l la r  fiir  d ic  T o n n e  zu  1016 k g

GicBcrei - R oheisen S tan
dard Nr. 2 loco Phila-
d e lp h ia ............................. 1S,00 17,00 17,00 16,50 10,50

GieBerei - Rolieiscn Nr. 2
(aus dem Siiden) loco
C in cin n ati........................ 15,75 15,25 14,75 14,75 14,75

Bcssem er- Roheisen 1 “ 18,40 17,90] 16,90 16,40 10,15
Graues Puddelroheis.l g -2 16,15 15,90115,40 14,90 14,90
Bessemerkniippel j 5 27,00 26,50' 25,50 25,00 25,00
Schwero Stahlsehienen

ab W e r k ........................ 28,00 28,00] 28,00 28,00 28,00
C cn ts  fur das Pfund

Behaltcrblecho . i 1,55 1,55 1,50 1,45] 1,30
Feinblechc Nr. 28 [ -2 =  t 2,40 2,40 2,40 2,40 2,20
D ra h tstifte . . . J  -  ■“ 1,S5 1,85 1,S0 l.SOj 1,95

Y IL  PR EISE F O E R  E ISE N L E G IE R U N G E N  
U N D  M ETALLE.
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Eisenleglerungen.
F e r ro s i l iz iu m : 

a) i. H o c h o fe n  e rz e u g t  (B asis  10 % Si) 
f. d . t  f re i  W a g g o n  D uis-

M J i J i

b u rg -R u h ro r t  . . 
S k a la  - £  3,50 J> 

b) e le k tr .  h c rg c s te l l t  (B asis 50 % Si)

97,50 97,00 96,50 90,50

f. d . t  a b  D u isb u rg  . . 
F e r ro m a n g a n s l liz iu m , e le k tr is c h  h e r-  

g e s te l lt :
1 .6 0  b is  55 % M n, 23 b is  28 % Si

210 210 215 215

f. d . t  ab  D u is b u rg .  . 
2. 6S b is  75 % Mn, 20 b is  25 % S i

350 350 355 3C0

f. d . t  ab  D u isb u rg  . . 
3 .5 0  b is  55 % M n, 30 b is  35 % Si

380 390 400 400

f. d . t  a b  D u isb u rg  . . 
F e r ro tu a n g a n  (B asls  80 % M n):

370 380 385 385

f. d . t  fo b  e n g l. Ha fen  . 
S k a la  -f- 2 J i 

F e r ro c h ro m , e le k tr .  h e rg e s te l l t :
1. raff. F c r ro c h ro m  N r. I  

(0,3 b is  0,75 % C, Basls 60 % Cr)

102,50 160,00 157,50 157,50

f. d . t  a b  D u isb u rg  . . 
2. raff. F e r ro c h ro m  N r. 11 

(1 b i t  2%  C, B asis 60  % Cr)

1750 1750 1750 1S00

f. d . t  a b  D u isb u rg  . . 
3. F e r ro c h ro m

(4 b is  6 % C, B as is  60 % Cr)

1100 1100 1200 1150

f. d. t. a b  D u isb u rg  . . 
F e rroY ro lfram  (85%  W o, 0,5 b is  1 % C): 

f. d . k g  d es  in  d e r  L e g ie ru n g  e n t-  
h a lte n e n  in e la ll is c h e n  W o lf ram s

450 450 450 450

a b  D u isb u rg  . . . .  
F c r ro m o ly b d a n  (70 b is  8 0 %  M o): 

f. d. k g  d es  In  d e r  L e g ie ru n g  e n t-

9,00 9,50 9,50 10,00

h a lte n e n  M olybd& ns ab  D u isb u rg  . 
F e r ro r a n a d iu m  (B asis  25%  Y a, k o h le n 

12,50 12,00 12,00 12,50

sto fffre i} : f. d . k g  a b  HO tte . . . 
S k a la  ±  0,60 A  

F e r ro b o r  (20 % Bo, k o h len s to ff f re i) :

12,00 12,00 12,00 12,00

f . d . k g  ab  H u tte  . . . 
K a rb o ru n d u m  (S lliz iu m k arb ld ):

12,50 12,50 12,50 12,50

f. d . t  a b  D u isb u rg 580 550 580 5S0

1910
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Metalle.

25,75 25,50 25,50 25,60
K u p f e r .  . . f. 100 k g  „ „ . . 123,50 119,75 121,00 117,50
Z in k  . . . f. 100 k g  „ „ . . 48,50 47,50 47,50 47,50
Z in n -B a n ca  . f. 50 k g  c if  R o tte rd a m 150,00 151,50 151,70 151,70
A n tlm o n  R e-

g u lu s  . . . f. 100 k g  „ „ 55,00 55,00 55,00 55,00
N ic k e l (98 b is  99 % N i):

f. 100 k g  a b  H u tte  . . 340,00 340,00 340,00 340,00
A lu m in iu m  (98 b is  9 9 %  A l):

f. 100 k g  a b  H u tte  . . 150,00 150,00 150,00 150,00
M etali. C hrom  (98 b is  99 % C r, o h n e

K o h le n s to f f) :  f .d .  k g  a b  H u tte  . . 5,65 5,65 5,65 5,65
M etali. M an g an  (97 % M n) :

f .d .  k g  ab  H u tte  . . 4,50 4,50 4,50 4,50
M etali. W o lfram , p u lv e r fo rm ig  (96

b is  98 % W o ): f. d. k g  a b  H u tte  . . 6,50 0,35 6,20 6,20
M eta li. T i ta n :

1. f iir  S ta h l .  . f .d .  k g  „ „ . . 12,50 12,50 12,50 12,50
2. fu r  G uB eisen  f .d .  k g  „ „ . . 9,00 9,00 9,00 9,00

C h ro m m a n g a n  (30 % C r, k o lilen sto ff-  
fre l)  : f .d .  k g  a b  H u tte  . . 5,60 5,60 5,60 5,60

C h ro m m o ly b d a n  (50 % Mo, k o h len -
s to fffre l) : f .d .  k g  ab  H u tte  . * 12,50 12,50 12,50 12,50

M a n g a n b o r  (30 % Bo, k o h len s to fffre i)  :
f .d .  k g  a b  H u tte  . . 14,50 14,50 14,50 14,50

M a n g a n t i ta n  (30 b is  3 5 %  T i, k o h le n 
s to fffre i) : f .d .  k g  a b  H u tte  . . 11,00 11,00 11,00 11,00

Vom Roheisenm arkte. —  Ueber das e n g l i s o h e  
Roheisengeschaft wird uns unterm 9. d. M. aus Middles- 
brough wie folgt berichtet: D ie Roheisenpreiso blieben 
in  dieser W oche stetig . Der Um satz war n icht bedeu- 
tend und fast nur fiir sofortige Lieferung. D io Ver- 
schiffungen bleiben gegen den Monat Juni zuriiek, aber 
infolge des stiirkeren Bahiwersandes nehmen die War- 
rantslager nur wenig zu. D ie in der nachsten W oche be- 
ginnenden Feiertage in Schottland diirften auf d ie See- 
Y erladungen n ich t ohne EinfluB bleiben. D ie Preise fiir 
H am atitsorten lassen sich nur schwer aufrecht erhalten. 
D ie Preise fiir Juli ab W erk sind: fiir GieBereieiscn 
N r. 1 sh 52/—  f. d. ton, fiir Nr. 3 sh 49/3 d, fur Ha- 
m atit in glciehen Mengcn Nr. 1, 2 und 3 sh 64/3 d. 
H iesige Warrants Nr. 3 notieren sh 49/—  Kasse. In 
den W arrantslagern befinden sich jetzt 438 064 tons, 
darunter 399 574 toas G. JI. B. Nr. 3.

Vom belgischen Eisenmarkte. —  Aus Briissel wird uns 
unterm 8. d. II. gesehrieben: Die Abwiirtsbewegung der 
Preise auf dem belgischen Eisenmarkte sctzte sich auch 
in dieser W oche fort. Dio auf fallend schnelle Preis Ycrschlecli- 
terung is t  wohl hauptsachiich auf die Spekulation der 
Hiindler- und Ausfuhrfirmen zuriickzufuhren, d ie in der 
Yerschiedensten W eise die Preise zu beeinflussen verstehen. 
Dabei soli keineswegs geleugnet werden, daB die belgischen 
Wcrke ncuo Arbeit haufig recht notig haben. Die kiirzliehc 
Erhohung der Seefraehten, namentlich nach Siidamerika, 
war naturlich auch nicht gceignet, die Geschaftstiitigkeit 
m it den dortigen Abnehmern, die jetzt etw as zurilckhalten
der geworden sind, zu fordem. Som it gingen in den 
letzten Tagen die Ausfuhrpreise fiir FluBeisenbleche noch- 
m als um 1 sh auf £  5 .8/—  bis £  5 .9 /— , fiir FluBstabeisen 
um 1 bis 2 sh auf £  4 .16/—  bis £  4.17/— , fiir SchweiS- 
stabeisen gleiohfalls um 1 sh auf £  4 .14/—  bis £  4.16/— 
f. d. t  fob Antwerpen zuriick. Man hofft, daB der tiefste 
P unkt der neuerlichen Abwartsbewcgung des Marktes 
jetz t bald erreicht ist. In  den letzten Tagen erhielt man 
hier wesentlich bessere Nachrichten vom englischen Roh- 
eisen- und auch Fertigeisenmarkte. Der erhebliche Mehr- 
versand des Stahlwrerks-Verbandes im Jlonat Juni machte 
gleichfalLs einen gflnstigen Eindruck,um som ehr, weil man 
nicht m it ihm gerechnet hatte. Dic Inlandsnotierungen 
behaupten sich unverandert fest. —  H iesigen Nachrichten  
zufolge hat die franzosische P .-L .-łI.-B ahn belgischen 
Werken einen Auftrag auf 30 Lokom otiven erteilt.
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Verband fiir kaltgezogene Rohre, G. m. b. H. zu 
Dusseldorf. —  In  der kttrzlieh in Dusseldorf abgchaltenen 
Generalversammlung wurde die sofortige A u f l o a u n g  
•des Verbande3 beschlossen.

Die Siegerlander Eisenindustrie im Jahre 1909. —  
Dem  Jahresberichte des „Berg- und Kuttenmannisehen  
Vereins zu Siegen“* entnehmen wir die folgenden An- 
gaben iiber die einzclnen Zweiga der Siegerliinder Eisen
industrie.**

H o o li o f o n w e r k e. Alit Ausnahme weniger klei- 
ner Hoehofenwerke gehorten samtliche Siegerliinder H och
ofen im Jahre 1908 zum rheiniseh-westfalisehen Rolieisen- 
syndikat bezw. zum Verein fiir den Verkauf von Sieger- 
lander Roheisen, der m it dem Zusammenbruche des Roh- 
ęisensyndikates Ende 1908 in Liquidation trat. Ein Teil der 
H iitten sehloB sich zu einem neuen Verkaufsvercin zusam- 
men dureh Griindung der „Yereinigte Siegerlander Hiitten, 
G. m. b. H .“  E s gehoren zu diesem Vereino der Erzeugung 
nach etwa 45 % der Siegerlander Hochofen. Der Zusam- 
menbruch des Roheisensyndikatcs war von der allerein- 
sehneidendsten Bedeutung. Der Roheisenpreis erlitt einen 
jiihen Sturz um 10 J l f. d. t  und mehr. M it dem 1. Oktober 
190S wurde der Yerkauf vom Syndikate freigegeben. D ie 
Werke des rheiniseh-westfalisehen Industriebezirkes gingen 
im 4. Yierteljahre 1908 alsbald m it groBen Verkiiufen ftir 
das ganzo Jahr 1909 vor bei Preisen, dic, wio der Berielit 
bemerkt, hiiufig nieht die Selbstkosten decken konnten, 
und zwar nieht- nur in Giefiercieisen, sondern aueh in 
allen spezifisch Siegerlander Eisensorten. D ie Sieger
lander H iitten muBten, wenn sie es nieht vorzichcn 
wollten, auszublasen, dcm Vorgehen der auswartigen 
Werke folgen und schon Ende 1908 so viel Auftrago 
fiir 1909 zu yielfach verlustbringcnden Preisen hereinneh- 
men, daB sio wenigstens sichere Aussicht auf Beschiiftigung 
fur dieses Jahr hatten. Nach der Verkaufspanik Ende 1908 
gab es einige Beruhigung bis zum 3. Vierteljahrc 1909, wo 
der ebenfalls von den Werken des Ruhrbezirkes eingeleitete 
Kampf um den Absatz ftir dasganze Jahr 1910 entbrannte; 
bei diesem Kam pfe wurden dic Preise teilweise noch mehr 
geworfen ais bei dem Yerkaufssturme Endo 1908. In den 
.spater hi n wieder eintretenden ruhigeren Zeiten, in denen 
nach Deekung des notwendigsten Absatzes die W erke zu- 
riickhielten, um wenigstens ftir den R est ihrer Erzeugung 
bessere Preise hereinzuholen, kam diese Absieht im  ganzen 
Jahre 1909 kaum zu Erfolg; die Preise konnten daher, wah
rend nirgends vollc Beschiiftigung war und eine Reihe von 
H atten  es yorzogen, dauernd oder zeitweise stillzuliegen, 
durehschnittlich im besten Ealle die Selbstkosten decken. 
Nur ftir die Licferuiigsriickstiinde aus 1908 kamen noch 
bessere Preise in Betracht. D ie Preisspannungen, die friiher 
zwisehen Puddeleisen, GicBcreieisen, Stahleisen und Spie- 
geleisen bestanden, gingen wesentlich zuriick und ver- 
schwanden bei den erstgenannten Sorten zeitweilig yoll
stiindig. D ie Preise bei Verkaufcn fur 1909 schwankten un- 
gefiihr zwisehen 55 bis 57 Jl f. d. t  bei Puddeleisen, 55 bis 
58 J l bei Stahleisen 4 /6 , 60 bis 64 Jl bei Spiegeleisen 10/12 
und 55 bis 5S Jl bei GieBereieiscn Nr. III. Die Preise 
der Rohmaterialicn steli ten sieh durehschnittlich f. d. t  
wie folgt: ,  n  IV

Yiertcljahr
*46 Jt JL J(:

Koks ab Zeche . . . .  16,50 16,50 16,50 15,—
Rostspat ab Grube . . 15,50 15,50 15,50 15,50
50%iger Roteisenstein . 11,50 11,50 11,50 11,50

Wahrend Koks am Ende des Jahres 1908 noch auf dem  
Hoehkonjunkturprei.se von 18,50 ./(. stand, war er Endo
1909 auf 15 ..ft zuriickgegangen. Der Eisenstein, der bereits

* „M itteilungen des Berg- und liuttenm annischen  
Vcreins, E. V., zu Siegen“, H rft X X X II S. 30 ff. —  Vgl. 
S. 1218 dieses Heftes.

** Wegen des Eisenstoinbergbaues vgL „Stahl und 
Eisen“ 1910, 13. April, S. 644: „Siegerlander Eisenstein- 
Yerein, G. m. b. H ., Siegen".

im Laufe des Jahres 1908 wesentlich gewichen war, h ielt 
sich auf gleichbleibcnder Hohe.

Die Lago der Siegerlander Hoehofenwerke, besonders 
der reinen Werke, yersehlechterte sich gegen die Syndikats- 
jahre wesentlich. „D ie  ilberaus billigen W asserfraehten“ , so 
flihrt derBerichtaus, „erschweren die IConkurrenz in Mittel- 
deutsehland gegeniiber den Werken an der Ktiste imd ebeti- 
so in Siiddeutsehland gegeniiber den Werken am Rheiu, dio 
ftir etwa 2 J l f. d. t  Roheisen von Duisburg naeh Mannheim  
bringen konnen, wahrend dio Bahnfracht Siegen— Mann- 
heim 65 bis 69 Jl fiir 10 t betriigt. Es kom m t hinzu, dali die 
Hlittenzochen des Kohlenreyiers die Eigenseliaft des Hoch- 
ofens ais Koksfresser m it anderen Augon ais die hiesigen  
H iitten  ansehen und ais gcmisohte Wcrko ihre Hocliofen- 
gase zu Kraftzwecken besser yerwenden konnen ais die hie
sigen reinen Werke. Uebrigens sind auch eine Anzahl yon 
Siegerlander Hochofenwerken, wio der Coln-Musener Berg- 
werks-Aktien-Verein, die Gcisweider Eiscnwerkc, dio Char- 
lottenhiitte, die Niederseheldener H iitte u. a. zur Ver\ver- 
tung der iibersohtissigen Hochofengase zu Kraftzwecken  
m it Erfolg vorgogangen.“

Dio R o h e i s e n e r z e u g u n g  im Vereinsbezirko 
betrug im Jahre 1909 500 779 t; sio stieg also gegeniiber 
dem Vorjahre (459 5 6 0 1) um 41219 t  oder fast 9%. Im  
einzclnen wurden im Bericlitsjahrc erblasen:

t
g e g e n
1U08

Stahleisen . ....................... 141 996 — 17,7%
S p ieg e le isen ........................... 122  101 + 74,3%
WalzenguB- u. GieBereieiscn 113 931 + 7,9%
P u d d e le isen ........................... 112 875 + 15 %
B essem ereisen ....................... 9 876 25.5%
T h o m a s e is e n .......................

500 779

100 %

Der W ert dieser Erzeugung belief sich auf 29,3 Mili. J l oder
3,4M ill. Jl (10,4%) weniger ais im Jahre 1908 (32,7 Mili. Jl); 
der D urchschnittsw crt der t  ging von 71,27 .U, in 1908 
und 78,02 in 1907 auf 58,95 Jl im Beriehtsjahre zuriick. 
Von den abgesetzten 487 266 t  Roheisen fanden 148 311 t  
(30,44%) im Selbstverbrauche der W erke Verwendung, und 
zwar im Siegcrlande 94 351 t  (63,61% ), auBerhalb des Sie- 
gerlandes 53 960 t  (36,39% ). 55 153 t  (11,32% ) gingen an 
andere Werke im Siegcrlande, 179 273 t (36,79% ) nach dom 
iibrigen Deutschland und 104 529 t  (21,45% ) naeh dem Aus
lande. Im Siegcrlande wurden also im ganzen 149 5 0 4 1 oder 
30,68%  des Gesamtabsatzes yerarbeitet.

S t a h l - ,  P u d d e 1 - u n d  W  a  1 z w  e  r k e. Der 
Bericht fiihrt zuniichst aus, wie die W eiteryerarbeitung des 
aus den Siegerlander Eisenerzen erblasenen Roheisens im  
Laufc dor Zeit mannigfache W andlungen erfahren hat. 
Jahrhunderte lang erfolgto sio fast ausschlieBlieh in den 
Eisen und Stahlhiinimern des Siegerlandes und der Nach- 
bargebiete. spiiter in den —  yor etw a zwci M enschenaltern
—  ontatandenen Puddel- und W alzwerken, wahrend sio in 
der neueien Zeit dureh das Aufkommen des Bessem er-, des 
Thomas- und des Siemens-M artin-Yerfahrccs in  ganz 
andere Bahnen gelenkt wurde; SchweiBeisen wurde im  
Puddel betriebe in immer geringeren Mengen hergestellt, 
zumaj da das Siemens-M artin-FluBeisen auch hinsichtlich  
seiner Giite m it ihm  in emen immer schiirfcren W ettbowerb  
treten konnte. Im m erhin wird SchweiBeisen fiir yerschie- 
dene Zwecke auch noch weiter seinen Platz behaupten, aber 
doch nieht in dem MaBe, daB es eine groBe R olle zu spielen  
yermochte. Der Bericht g ib t sodann nach der S tatistik  des 
Deutschen Reiches die Ziffern ftir die Erzeugung yon  
SchweiB- und EluBeisen in den Jahren 1899 bis 1908* 
wieder und zeigt, daB d e H erstellung von SchweiBeisen in  
diesem Jah izehnt um 56,9%  zuriiekgegangen ist, wiilirend 
dio FluBeisen- und Stablerzeugung im  gleichen Zeitraume 
urn 69,4%  zugenommen hat; d ie SchweiBeisenerzeugung 
m acht jetzt nur4 % dergesam ten Eisenerzeugung ausgegen

* Vgl. hierzu „Stali! und Eisen** 1909, 29. Dezember, 
S. 2064/65.



1230 Stahl und Eisen. W irlscha/tliche Rundschau. 30. Jahrg. Nr. 28.

16% im  Jah^e 1899. —  D ie S i e  m e n s  - M a r t i n -  
S t a h l  w e r k e  ieiden, w ie der B ericht ausfiihrt, unter 
den hohen Frachten fiir Schrott. der ais Zusatzm aterial 
noch nicht entbehrt werden kann. Der Verarbeitung von  
flilssigcm  Roheisen stehen verschiedeneBedcnkenentgegęn. 
In  der H auptsache liiBt sich das Siegerlandcr Roheisen  
nicht so b illg  darslellen, daB sieli seine Massenvcrarbeitung 
lohnen konnte. Die im SiegcrUinder Bezirke entfal- 
lenden Abiiille, etw a 80 000 t, und dio aus silddeut- 
schcm Gebiete reichen noch lange nicht aus, um den Bedarf 
zu decken; os milssen deshalb noch groBe Mengen aus Nord- 
und M itteldeutschland bezogen werden, trotzdem  sie oft. 
80 bis 120 .11 Fracht (10 t) kosten. —  D ie Absatzvcrhait- 
t 11 sso f ii r H albzeug, Rohbram m en und Błocko waren etw as 
besser ais 1908, dio Preiso dagegen wenig lohnend. D as 
Siemens-M artin-M aterial inuBtc, w onichtbesondere Quali- 
ta t  yerlangt wurde, ebenso w icT hom asrohstahlabgegeben  
werden, und Blóeke standon das ganzo Jahr hindurch aut 
S2 1/2 .11 Frachtbasis Siegen; stellenweise wurde auch noch  
unterden Preisendes Verbandesverkauft. M it der Belebung  
der Borse trat im  Herbatę ein Steigen der Schrottpreise 
um 5 bis 7 M f d. t , je nach der Sorte, ein, wodurch die Selbst- 
kosten des Siem ensM artin-R ohstahls wesentlich erhoht 
wurden. —  Dio Beschaftigung der P  u d d e 1 w e r k e lieB 
alfcemein zu wtinschen ilbrig, hauptsachlich deshalb, weil 
die Staatseisenbahnvcrwaltung m it ihren Ausschreibungen  
sehr zurilekhielt. SehweiBeisen konnte im lnlande durch- 
w eg nur mit Yerlust abgesetzt werden, dagegen im Aus- 
lande zum Selbstkostenpreise, da das K ohlensyndikat eine 
Ausfuhrpriimie gewiłhrte. —  D ie W a l z w e r k e  waren im 
allgenie:nen besser bcschuftigt ais 1908, dagegen konnten  
erst die Preise befriedigen, die dio Abschliisse fiir das Jahr 
1910 brachten. Im Novem ber 1909 kam es zum Abschlusso 
einer Stabeisen- und einer Grobblechkonvention. AuBer- 
dem wurde das „Schiffbaustahlkontor", dem die m eisten  
Grobblechwalzwerkc angehoren, b.s Endo 1910 verlangert.
—  Die Beschaftigun? in G r o b b l e c h e n  war recht 
schw ankcnd D ie Preise stellten  sich fiir 1 t  Gr^bblecli ab 
W erk im 1. bis 3. V ierteljahreau fl02 bis 105 pil, im 4. Vier- 
teijahr auf 105 bis 110 .11. —  D io Lage der F  e i n b 1 o c h - 
w t r k e  war besser und dic Beschiiftigung hin und wieder 
sogar lebhait, auch die Preise konnten etw a von A ucust ab 
anziehen. D ie W erke der Schwarzblechvereinigung, die ihr 
H albzeug ausschlieBlich vom Stahlw erksverbande bez ehen  
und eine AusfuhrrergUtung erhaltcn. pflegtcn das Auslands- 
geschaft und hatten durch w e: gnten Absatz. Nachdem  der 
Vorbanrl aber die Ausfuhrpriimie im  ersten Vierteljahre 
1910 ermaBigte, lieB die Beschiiftigung nach und der In- 
larcdsmarkt wurde mehr um stritten. Je  nach den Marken 
standen beliebte Sorten Feinblcch im ln lande im 1. und 
2. Yierteljahre 1 1 S bis 120 .K f. d. t, im 3. Vierteljahre 120 
bis 124 M , im 4. Yierteljahre 125 bis 135 M , M ittel- 
bleche (3 bis 4 mm)  3 bis 5 M niedriger. —  SiegcrUinder 
S t a b e i s e n  stand Endo 1908 100 bis 105 Jl f. d. t, 
wahrend rKeinisch-westfalisches noch fiir einige Mark unter 
100 .fi und solches aus dem Saarrevier. aus Lothringen und 
Luxcm burg sogar fiir etw a 95 M zu haben war. Auch die 
Siegerlandcr W erke muBten im Jahre 1909 zuniiehst der 
ailgcm einen ungiinstigen Marktlage R echnung tragen: im  
April erzicltcn sic noch etw a 100 M , Ende August dagegen  
nur noch etw a 97 .11. E rst im Septem ber setzte  bei den 
H andlem , dann aber auch bei den Verbrauehcrn eine recht 
lebhafte Nachfrage ein, es kamen groBere Abschliisse zu- 
stande, und die Preise konnten um etwa 5 M f. d. t  aufge- 
bessert werden. D ięręge V erkaufstatigkeit h ie lt bei steigen- 
den Preisen bis in die 2. H iilfte Fcbruar 1910 an, im Mai
1910 bewegteti sie sich zwisehen 112,50 und 115 .11 f. d. t. 
D ie Beschiiftigung war bei Beginn des Jahres 1909 befriedi- 
gend, sie hob sich aber noch infolge der regen Verkauf?f.itig- 
k eit. die einen reichlieheren Eingang von Spezifikationen  
braehte, und kann bei Abfassung des Berichtes gu t genannt 
werden

D ie Lage der W a l z c n g i e B e r e i e n  war im Be- 
richtsjahre wenig crfreulich. Dio K undschaft rechnete da- 
m it, dali die Ware entsprechend den allgem einen Roheiscn-

sorten billiger werden wilrde, und h ielt deshalb. ais dieęe 
Verbilligung wegen des yerhaltnismaBig hohen Standesdes 
Rohm aterials, des Spezial-Giefiercicisens, n icht cintrat. mit 
ihren Anftragen zurilck. D ic Folgę davon war ein weiteres 
Naclilassen der ohnehin schon schleclitcn Preise. Erst im 
H erbste m achte sich eine kleine Besscrung bemerkbar: die 
K undschaft ging dazu uber, ihren Bedarf auf liingcrc Zeit 
zu decken, die Beschiiftigung wurde lebhafter, und die 
Preise blioben gegen Endo des Jahres nicht mehr vicl 
hinter den Selbstkosten zurilck. Den Gesehiiftsgang be- 
einfluBte auch der U m stand ungilnstie , daB das Inland 
nicht im stande ist, die gesam te H erstellung der Walzen- 
gieBereion aufzunehmen. Sio sind daher auf das Ausland 
angewiesen; dieses wird ihnen aber m it der Zeit ganz vcr- 
loren gehen, wenn, w ie der B ericht bem erkt, seine Han- 
dels- und Zollpolitik den fremden W ettbewerb noch scliwic- 
riser ais jetz t m acht. Beispielsw eise kom m t RuBiand 
heute ais Kiiufer kaum nocli in B etracht; auch der 
A bsatz nach Ocsterreich-Ungarn und Frankreieh gcht 
aus iihnlichen Griinden immer weiter zurilck.

M a s e h i n e n f a b r i k  e n .  Bei den beiden groGeren 
M aschinenfabriken im Sicgerliinder Bezirke war der Be- 
stand a n Auftriigcn so erheblich. daB sie zuniiehst noch 
volle  Beschiiftigung hatten. Dagegen trat bei ihnen um die 
M itte des Jahres Arbeitsm angel ein, sodaB sie melirerc 
Monate hindurch, wenn auch n u rin  miiBigcmUmfange, die 
Arbcitszeit kiirzen muBten. Zwar crm oglichte spiiter der 
Eingang belangrcicher Auftriige die Aufhebung dieser MaB- 
rcgel, und es scheint tlie Aufrcchterhaltung des normalen 
Betriebs auf liingere Zeit hinaus gesichert. Indes wird es 
noch Monate dauern, bis die M aschinenfabriken aus der 
Aufwartsbewegung der gesam ten Industrie N utzen ziehen 
werden. Auch heute noch herrscht Oborali ein heftiger 
W ettbew erb, der die Bildung auskom inlichcr Preise ver- 
liindert.

D a m p f k e s s e l f a b r i k e n .  Der Niedergang im 
D am pfkesselgcschafte h ielt zuniiehst auch im  Berichtsjahrc 
an. D ie Beschiiftigung war nam enthch in den ersten scchs 
M onaten sehwaeh, und es konnten in  einigen Betrieben 
zeitw eise keine vollen Schichten gem acht werden. Erst 
gegen M itte 1909 trat insofern eine kleine Besserung ein, ais 
die bis auf den tiefsten  Stand gcfallenen Preise fiir die 
M aterialien —  und dam it auch fiir dic fertigen Arbeiten — 
wenigstens zu Bcstellungen anregten. Allerdings haudelte 
es sich weniger um Neu- und U m bauten von Dam].fkesseln 
ais um sonstige Anlagen. die zudeni kaum einen Verdienst 
IieBen. Hicran ‘inderte auch der U m stand nichts, daB die 
Ende v. Js. zustande gekom m enen S tibeisen - und Grob-
blcchkonventionendiei*reiseerhohten.DieK esseischniieden
muBten stellenweise auf Vorrat arbeiten, weil die Nach
frage nach GroBwasserraumkesseln n icht lebhaft genug 
war. Nur fiir Spezialitaten lagen zum Teil genugende und 
belangreiche Auftrage vor, aber die Preise waren auch hier 
iinBerst gedriickt.

E  i  s e  n k  o n s t  r u k t  i o n s w 'e r k  p t  a 11  e n u n d
V c r z i n k e r e i e  n. Yom letzten  Jahresdrittel 1909 ab 
m achte sich eine gewisse Belebung bemerkbar, die durch 
die Aufwartsbewegung am amerikanischen Eisenmarkte 
hervorgerufen w urde und vornehmlich im raschen AnzieheD 
der Preise fiir Bleche und Stabeisen ihren Ausdruck fand. 
E inen nachhaltigen EinfluB auf bessere Beschiiftigung und 
auf bessere Preise fiir dio Fertigfabrikate h atte  diese Bele
bung bis jetz t jedoch nicht. Auch im Jahre 1909 gelang es 
nicht durchgangig, den W erken, nanientlich denjenigen, 
die von der B autatigkeit abhśingig sind,dio notigen Arbeits- 
m engen zuzufilhren. D ie Privatindustrie trat n ieht aus 
ihrer Roscrvc heraus. und auchdieStaatsbahnen, dergroBtc 
Arbeitgeber der Eisenindustrie, beobachteten in ihren Aus- 
schreibungen Zurtickhaltung. D ie Eisenkonstrukt>ons- 
w erkstiitten und Briickenbauanstalten litten  unter Arbeits
mangel: das Bestreben, unter allen Um standen Arbeit zn 
erhalten, iib te auf die Preise einen sehr nachteiligen Ein- 
fluB aus. D ie inzwischen crfolgte Preisstcigerung fiir Form- 
und Stabeisen sow ie fur Blee.he konnte durch eine Er
hohung der Preiso fur das Fertigfabrikat nicht ausge-
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glichen worden. D as G eschiiftm itverzinkten und verble!ten  
Biec hen, W ellbleehen und Pfannenbleehen war ganz leid- 
lich. Dio Verzinkereien konnten in diesen, hauptsachlioh  
Handelsware betreffendcn Artikeln dic raschen Preisstcigc- 
rungen im  letzten Vierteljahre 1909 annahem d durchholen 
und bei der allgemein crwachten K auflust immerhin nicht 
unerhebliche Umsatze zu befriedigcnden Preisen machen. 
D ie anfangs etwas sttirmisch einsetzende Aufwiirtsbewe- 
gung auf dera Blechmarkto kara im ersten Vierteljahre 1910 
in ruhigere Bahncn; scit einigen Wochen ist  sogar ein ge- 
wisser Stillstand cingetreten. D ic von den Yerzińkereien 
verarbeiteten Materialicn Zink und Blei erfuhren im B e
richtsjahre keine Prcissehwankungen von Belang.

Das E 1 e k t  r i z i t  a t  s  w o r k S i e g e r l a n d ,  
G. m. b. H ., entwickeltpsich auch im Geschiiftsjahre 1909/10  
befriedigend, wenngleich die schlechte Konjunktur nicht 
ganz ohne EinfluB blieb. Yon den Gescllschaftern wurde 
eine wcitere Million JC eingefordert, so daB sich das Cescll- 
schaftekapital nunmchr auf 4 000 000 M beliiuft. Der Aus- 
bau der Anlagen erstreckte sich hauptsachlioh auf das 
Kabclnctz. D as Hochspannungskabclnetz wurde um etwa  
33 km und das Niederspannungsnetz um 4,4 km Ereilcitung 
und 3,7 km Kabel in Siegen, 2 km Ereileitung in W eidenau 
und 2,1 km Ereileitung in  Kaan-Marienborn erweitert.

Die oberschlesische Bergwerks- und Eisenindustrie 
im Jahre 1909.* —  Dem  Berichtc, den der Vorstand 
des Oberschlesischen Berg- und H iittenm annischen Ver- 
eins in der ordentlichcn Gcneralversammlung vom  
28. Juni 1910 tiber die W irksamkeit des Vereins im Jahro 
1909/10 erstatteto,** entnehmen wir die folgenden An- 
gaben:

Die S t o i n k o h l e n f o r d e r u n g  der obcrschle- 
sischen Zechen betrug im  Jahre 1909 34 650 638 t gegen
33 953 856 t  im Vorjahre. Dio Zunahme um 702 782 t  
oder rd. 2 % geniigtc jedoch bei weitem nicht zur vollen 
Beschiiftigung der Gruben und insbesondere der zahl- 
reichen Neuanlagen. Der A  b sa  t z  belief sich auf 31020202  
(30 914 485) t, war m itliin 105 717 t  oder 0,34%  groBer 
ais im Vorjahre. Infolge der Absatzschwierigkeiten muBten 
gegen SchluB des Jahres Feierschichton in einem Umfange, 
wie dies seit Jahrzehnten nicht mehr der Fali gewesen war, 
eingelcgt werden, trotzdem konnte die Ansammlung auBer- 
gewohnlich hoher Bestiinde auf den Gruben nicht vermie- 
den werden. Wahrend das Jahr 1908 m it einem Bestande 
von rund 200 000 t abgeschlossen hatte, waren Endo 1909 
in den Bestanden iiber 800 000 t  vorhanden, und der Ab- 
schluB des Monats April im laufenden Jahre wies sogar 
iiber Million t  an Bestiinden nach. Ein Blick auf 
dio Verteilung des H auptbahnabsatzcs im Jahre 1909 
zeigt im  Verkehrsbczirke WestpreuBen einen Rilck- 
gang um 6,5% , in den westprcuBischen Hafen einen solehen 
um 6,8%; im Regierungsbezirk Oppeln wurden 10%, in 
der Stadt Berlin 11,4% und in den Berliner Yororten 
10,3% weniger abgesetzt ais im Vorjahre. AVas dio Ausfuhr 
und insbesondere den Versand nach Oestcrreich-Ungarn 
betrifft, so verzeichnet die Versandstatistik fiir das Jahr 
1909 zwar fiir Galizien, Ungarn und Bohmen befriedigendo 
Steigerungen des Bezuges obcrschlesiseher Kohlen, aber 
nach dem „ilbrigen Oesterreich", das bei weitem den groB- 
ten Teil der oberschlesischen nach der stłdlichen Nachbar- 
monarchie gehenden Ausfuhr aufnimmt, gingen nur 3,5%  
mehr, und auch diese Steigerung entfallt fast ganz auf die 
beiden letzten Monato des Jahres, in denen angesichts der 
zum 1. Januar 1910 eingetretenen Erhohung der Eisen- 
bahnfrachtcn auf den osterreichischen Staatsbahncn die 
osterreichischen Verbraucher und Handler den Bezug ober- 
schlesischcr Kohlen stark forcierten. —  Z’i eiuem sehr er- 
hebhchen Teil hiingt der ungiinstige Verlauf des Koldon- 
geschiiftes in 1909 und 1910 dam it zusammen, daB die Ein- 
fuhr englischer Kohlen sowohl im Ostseekilstengebict, ais 
auch, und zwar ganz besonders, in Berlin im Berichtsjahre 
eine weitero starkę Zunahme erfuhr, und daB infolgedessen

* Vgl. hierzu „Stahl und Eisen“ 1910, 6. April, S. 590.
** Siehe S. 1218 dieses Heftes.

dio oberschlesische Kohle, namentlieh in der Landeshaupt- 
stadt und ihrer Umgebung, wiederum erheblich an Terrain 
verlor. In Berlin nahm der Yorbrauch cngli3cher Kohlo 
von 1890 bis 1909 um 840 208 t  oder 793,4%  zu, wahrend 
der Verbrauch oberschlesischer K ohle in der gleichen Zeit 
um 56 347 t  oder 5,5%  abnahm. Der prozcntualc Anteil 
der englischen Kohle am Berliner Gesamt-Verbraueho an 
Steinkohlen stieg in dem genannten Zeitraumc von 7 ,53  
auf 39,88% , der Anteil Obcrschlesiens ging dagegon von  
72,58%  auf 40,67%  zuriick. In GroB-Bcrlin ergibt sich 
von 1897 bis 1909 cino Zunahme des Vcrbrauches eng- 
lisehcr Kohlen um 301%, wahrend der Verbrauch ober
schlesischer Kohlen nur um 38,3%  zunahm. D as erste 
Vierteljahr 1910 zeigt in  der Stadt Berlin eine Zunahme des 
Yerbrauchcs englischer Kohlen gegen das 1. Vierteljahr 
1909 um 30 262 t  oder rd. 54% , dagegen eine Abnahme 
des Verbrauches oberschlesischer Kohlen um 67 927 t oder 
25%. In GroB-Bcrlin betrug in dcm genannten Yiertel
jahre die Zunahme fiir englische Kohlen 94 414 t  oder rd. 
112%, dagegen zeigten die oberschlesischen Kohlen eine 
Abnahme von 50 0 4 7 1 oder rd. 13%. D ie bereit3 erwahn- 
ten Fraehtcrhohungen der osterreichischen Staatsbahncn  
bowirkten, daB im ersten Vierteljahro 1910 nach Galizien 
und nach Ungarn je rd. 31% , nach Bohmen rd. 19%, nach 
dcm „iibrigen Oesteneicli" rd. 13%, insgesam t nach Oester- 
reich-Ungarn rd. 21%  weniger an oberschlesischen Kohlen  
abgesetzt wTirden, ais im gleichen Zeitraume des Vorjahres. 
Es sind das mehr ais 75%  des gesam ten Ruckganges, den 
der oberschlesische K ohlenabsatz fiir das genannte Viertel- 
jahr zu verzeichnen hat und der sich auf rd. 550 000 t  oder 
9,4 % des Absatzes im gleichen Viertel des Yorjahres 
belauft. Im  ersten Vierteljahre 1910 betrug die Zahl der 
von den Gruben eingclegten Feierschichton im Durch- 
schnitt etw a 8% ailer Soll-Schichtcn, stieg aber in einzelnen  
Fallen bis auf 20 und mehr Prozent.

Wahrend die G e s a m t - R o h e i s e n e r z e u g u n g  
Dcutschlands in 1909 gegen 1908 um 9,4%  stieg, nahm dio 
Roheisenerzcugung Obcrschlesiens um 8,4% ab, und sein 
Anteil an der deutschen Gesamt-Roheisenerzeugung ging 
ron 7,85 auf 6,58%  zuriick. Von den 36 im  Bezirk vorhan- 
denen Hochofen waren nur 27 im Bctriebe. Die Zahl der 
Arbeiter und der Gesamtbetrag der von ihncn verdientcn  
Lohne Termindertensich. Der durchschnittlicho Geldwert 
einer Tonnc Roheisen, der schon im Jahro 1908 gesunken  
war, verringerte sich weiter von 64,50 auf 61,68 M.

Auch die E i s e n -  und S t a h l g i e B e r e i e n  
hatten im Berichtsjahre mit 68 603 t  eine um 5094 t  oder 
6,9% geringero Erzeugung ais im Jahre yorher; die von  
ihncn erzielten Erlose weisen ebenfalls einen erheblichen 
Riickgang auf.

In der F e r t i g e i s e n i n d u s t r i c  stieg dio 
Menge der W alzwcrks-Fertigfabrikate von 685 944 t  in
1908 auf 711 724 t im Berichtsjahre, dagegen fiel der Geld- 
wert derselben von 99 566 773 auf 98 280 000 M . Im letz
ten Yiertel des Berichtsjahres machten sich zwar Anzeichen  
einer sehwachcn Besserung, wenigstens in bezug auf den 
Besehaftigungsgrad, bemerkbar, diese Aufwartsbcw’egung 
erfuhr aber durch die groBe Arbeitseinstellung im  Bau
gewerbe im laufenden Jahre wieder eine empfindliche 
Storung. —  Auch die V o r f c i n e r u n g s i n d u s t r i o  
blieb von den ungilnstigen Verhaltnissen nicht unberilhrt, 
insbesondere hatten die Maschinenfabriken so w o  die Gas- 
und Siederohrwerke uber Mangel an Auftragen und  
schlechte Preise zu klagen. D ic Arbciterzahl ging hier um 
9%, dio Erzeugung um 11%, der W ert der Erzeugung um  
14% zuriick.

Die Gesamtzahl der in der oberschlesischen Montan- 
industrie bcschiiftigten A r b e i t e r  stieg von 182 106 
in 1908 auf 189 305 in 1909, d. i. um 7199 Kópfe oder rd. 
4%, dio Summo der an sie gezahlten L ó h n e  von  
192 841 621 M in 1908 auf 198 590 938 A  in 1909, d. i. um 
5 749 317 .«  oder rd. 3%.

Braunkohlen-Briket-Verkaufsverein, G. m . b. H ., Cóln.
—  Aus dem Berichte iiber das abgelaufene Geschaftsjahr 
(1. April 1909 bis 31. Marz 1910) geben wir unter H inweis
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auf unsere friihercn M itteilungen* iiber die Verh;iitnisse 
in  der rhcinischen Braunkphlenindustrie wahrend des ver- 
gangencn Jahrcs folgende Einzelheitcn wieder:

„D er wirtschaftliche Niedergang, der se it dem Jahre
1907 auf dcm ganzen Erwerbsleben lastcte, war im Anfang 
1909 zum Stillstand gekom men, und es m achten sich schon  
deutlicho Zeichen der beginnenden Erholung bemerkbar, 
die in  der zweiten H alfte des Jahres in  einer lebhafteren  
B eschaftigung der Industrie Ausdruck fand. lndessen  
konnten dio wirtschaftlichen Kriifte, die einen neuen Auf- 
schw ung anbahncn und vorberciten, noch nicht wieder so  
erstarken, daB sich die K onjunktur allgem cin hefriedigend  
gestaltete. Insbesondere hat dor K ohlenm arkt n icht die 
gleiche Belebung erfahren wic andere Industriezw eige. 
GroBe Lagerbestiindc, gesteigerte Produktion und starkes 
A ngebot vom Auslande druckten auf den Markt. D iese  
V erhaltnisse muBten auch auf die Entw icklung unseres Ab- 
satzes ungUnstig einwirken."

Der G e s a m J . a b s a t z  an Hausbrand- und Indu- 
striebriketts betrug nach den Angaben des Bcrichtes
3 194 470 (i V. 3 14S 188) t. erhóhte sich demnach um
40 282 t oder 1 ,47% . Der B erieht fiihrt hierzu folgen- 
des aus:

„D er A bsatz an H a u s b r a n d b r i K c t t a ,  auf 
den wir in  der H auptsaehe angewiesen sind, wurde beson
ders dureh den ungewohnlich m ilden W inter beeintrśichtigt. 
Wiihrend vom  1. April bis 31. Dczember 1909 insgesam t 
rund 7 % mehr abgesetzt wurden ais im gleichcn Zeitraum  
des Jahrcs 190S, blieb dic Abnahm e in llausbrandbriketts  
vom  1. Januar bis 31. Mijrz 1910 um rund 140 000 t hinter  
dem entsprechenden A bsatz des Vorjahres zuruck; das 
m acht 20 %  des yorjohngen Hausbrandabsatzcs in den  
M onaten Januar bis Marz."

„D er A bsatz in I n d u s t r i e b r i k c t t s  zeigto in  
der ersten H alfte  des Berichtsjahres nur eine langsam stei- 
gende Tendenz, wiihrend er in der zweiten H iilfte einen er- 
heblichcn Aufschwung nahm. Die Yerwendung der Braun- 
kohlenbriketts fur D a m  p f e r z e u g u  n g  erfuhr trotz  
des starken Angebotes in  Steinkohlen eine weitere Ausdeh- 
nung. Besonders wurde die Brikettfcuerung yielfach vor- 
geschen bei der Erbauung neuer K csselanlagcn, wo die 
M oglichkeit gegeben ist, die W ahl des K essclsystem s und 
die Einriehtung der Feuerungsanlage so zu treffen, daB man 
die giinstigste Ausbeute des Brennstoffes erzielt. Bei sol- 
chen, den Eigensehaften des Brennstoffes angepaBten An- 
lagcn komm en dann auch die bekannten Betriebsyorteile  
der Brikettfcuerung nebeti dem geldlichcn N utzcn  zur 
vollcn Geltung. Der A bsatzin  IndustriebrikettsfurK  r a f t -  
g a s e r z e u g u n g  hat cbcnfalls erheblich zugenom men, da 
die A nsichtim m er m ehran B odengew innt.daB furdic Saug- 
gasanlagc das Braunkohlenbrikett hinsichtlich der Zuvcr- 
liissigkeit des Betriebes, der GlcichmiiBigkeit der Gaszu- 
sam m ensetzung und der E infachheit der Bedienung jedem  
andern Brennstoff uberlogen ist. In der H auptsache is t  
aber die Steigerung des A bsatzes in  Industricbriketts auf 
dio rerm ehrte Yerwendung des Braunkohlenbriketts zur 
H c iz g a s e r z e u g u n g  zuróckzufuhren. Tm Berichtsjahre 
sind mehrerc, darunter sehr bedeutende Stahlwerke fiir den  
Betrieb ihrer M artinofen zur ausschlieBlichcn Yerwendung 
unserer Generatorbriketts iibergegangen, nachdem sie durch 
eingehende Versuche nicht nur die P>ehtabilłtat der Braun
kohlenbrikett-Yergasung, sondern auch w crtyolleB etriebs- 
vortcile festgestellt hatten. E inerseits gcwiihrleistcn der 
hohe H eizwcrt des Brikettgases, die gleichm aBige Gaszu- 
sam m ensetzung, sowie dic einfache Behandlung des wenig  
schlackenden Materials einen zuverliissigen und rationellen  
Generatorbetrieb: anderseits wird die Qualit;it des erzeug- 
ten  Stahls durch den iiuBerst geringen Scliw efelgehalt des 
Brikettgases giinstig  becinfluBt. D iese unbestreitbaren  
YorzOge der Braunkohlenbrikett-Vergasung sind fur dio 
Stahlerzeugung yon so einsehneidender B edeutung, daB 
auch ausliindischeund selbst solche inllindische Stahlwerke, 
die zur Steinkohle y iel frachtgtinstiger liegen ais zu unserem

* „S ta lli und E iscn“ 1910, 22. Juni, S. 1094/6.

Braunkohlenbczirk, m it uns Lieferungsvertrogc abgc- 
schlossen haben. Auch in Zink-, B lei- und Glasliuttenbc- 
trieben is t  dio Brikettyergasung weiter eingefuhrt worden. 
Durch Einfiihrung geeigneter Feuerungskonstruktionen  
wurde die Ver\vendung von Braunkohlenbriketts auch fflr 
einige neue S p e z i a l z w e c k e  erm oglicht, ftir dic bisher 
andere Brennstoffc eine gewisse M onopolstcllung cinnah- 
men. So wurden z. B. nach nnseren Projekten in yerschiedc- 
nen GieBereien Trockenkam m ernm itauBcnliegcnderFcue- 
rung, fiir die bisher nur die Koksfcuerung in Fragc kam, mit 
gutem  Erfolge fiir Braunkohlenbrikettfcuerung eingerich- 
tet. Ferner -\Mirde fiir die K leineisenindustrie ein Tcmper- 
ofen m it Rekuperatiyfeuerung fiir Braunkohlenbrikett-Yer
gasung konstruiert, der iibcrraschcnd gutc Betriebsergeb- 
nisse erbrachte. Gegcniiber den bisher m it Steinkohlen- 
briketts geheizten Temperofen m it direkter Fcuerung he- 
sitzt dieser neue Ofen crhebliche Yorziige: geringcrc Brenn- 
stoffkosten , gleichmaBigerc W iirmeverteilung, gróficro Lei- 
stungsfiihigkcit und bedeutend geringere Abnutzung der 
GuBtopfe. Es if t  anzunehmen, dali der Ofen bald weitere 
Verbrcitung findet.“

D ienachfolgcnde l ’eb ersich tze ig td ie  Entwicklung der 
Bctciligung, der H erstellung und des Absatzes des Syndi- 
kates in den beiden letzten  Geschiiftsjahren.

1908,09
t

1909/10
t

Beteiligung der Gescllschafter . 4 2 1 G000 4 284 678
B eteiligung d. N ichtgeśellschaltcr 418 000 507 650
G c s a m tb e te ilig u n a ....................... 4 034000 4 8 5 2  328
G e sa m th c r s te llu n a ....................... 3 3 0 9017 3 293 730
Selbstyerbrauch und Deputat-

b r ik e t t s ......................................... 70180 86412
Bcstand am A nfance des Ge-

se h iiftsja h r es ................................ GO 049 211S92
3 194 470

dayon Landabsatz . . . . 209 794 214 921
„ Eisenbahnabsatz:

nach D eutschland . 2 2S2 303 2 330048
nach dem Ausland . 403 651 445 194

„ Schiffsyersand:
nach Deutschland . 181 980 185 002
n ic h  dem Ausland . 10 400 19 245

Der Berieht bemerkt sodann:
„D er U m s c l i l a g  tiberu nserL agcrin  E  h e i n a u  

hat ebenso wie der direktc Schiffsbczug unserer Handler 
im Berichtsjahre eine w eitere Steigerung erfahren."

„A uf unserm W erke T ii r n i c h betrug die Kohlen- 
forderung 148 885 t: hieryon wurden 94 004 t  zu Briketts 
ycrarbcitet und .54 881 t  im cigcnen Betriebe ycrbraucht. 
An Briketts wurden hergestellt 45 430 t;  yon dieser Menge 
wurden abgesetzt 45 131 t , zum Selbstyerbrauch dienten  
3 4 4 1. Dor Betrieb der Stcinfabrik wurdo wegen der schlech- 
ten  Lago des Baugewerbes und der Ueberproduktion im  Be- 
zirk von Marz 1909 ab eingestellt. Erzeugt wurden bis da- 
hin noch 35 000 Steine, abgesetzt im  Berichtsjahre 499 145- 
Stiick. D ie Zahl der auf Tiirnich bcschaftigten Arbeiter be
trug durchschm ttlich 100 Mann; auBerdem waren im  Ab- 
rau m betriebe, der einem Unternehmer Ubcrtragen ist, 
durchschnittlicb 35 .Mann beschaftigt. Der Betrieb des 
Tflrnich-W erkes yerlief ohne wesentliche Storungcn. Mit 
dem Ankauf yon Grubenfeldern \TOrde fortgefahren. Im 
Berichtsjahre sind rund 150 Millionen Quadratmeter in 
unser Eigentum  flbergegangen."

Zum Schlusse auUert sich der Berieht noch wie folgt: 
„A us dem G ebiete des Eiscnbahn-G iitertarifwcscns is t  zu- 
niichst dic am 1. Januar 1910 crfolgtc Aufhcbung des allge
meinen Ausnahm etarifs fur Steinkohlen usw. zu erwiihnen. 
D a m itist die se it zwei Jaliren furB eztlge yon auslandischen 
K ohlen gew ahrte BegUnstigung m eder beseitigt worden, 
nachdem sich diese aus A ngst yor einer K o h le n k n a p p l i e i t  
getroffene llaG nahm e ais zwecklos erwiesen hatte. Der 
gleiche Grund war seinerzeit fOr die Aufhebung der Aus-
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nahmetarife naeh dem Ausland maBgebend. E s wiire deni- 
naeh logiseh gewesen, wenn dio Eisenbahnverwaltung sich 
auch zur Wiedcreinfflhrung der alten AusfuHrtarife h iitte  
entsohlieBen konnen, die auf die Daucr fiir die Erhaltung  
und W eiterentwicklung des Auslandsgeschiiftes unentbchr- 
lieh sind. Ais ebenso notwendig und w ichtig ftir das ganze 
heim isehe Erwerbsleben muB immer wieder eine ErmiiBi- 
gung der Abfertigungsgebiihren und eine allgem eine Herab- 
setzung der Giitertarife gefordert werden.*1

,.Unser wiederholt eingebrachter Antrag auf Einbe- 
ziehung des rheinischen Braunkohlenbczirkcs in den Aus- 
nahmetarif fUr dic Beforderung von Brennstoffen aus dem  
Ruhrgebiet naeh dem Siegcrlande wurde inzwischen auch 
von einer Reihe interessierter Stahlwcrkc aufgenommen. 
D am it sind dic Griindc hinfallig geworden, die derzeit den  
PreuBischen Landeseisenbahnrat in der H auptsache zur Ab- 
lehnung unseres Antrags bestim m ten. Auch dic neuerdings 
vom liuhrkohlcnbcrgbau erhobenen Einwendungen sind  
belanglos. Wenn darin zum Ausdruck gebracht wird, daB 
der Auanahmetarif ftir das Siegerland nicht den Interesscn  
der Steinkohlenindustrie, sondern lediglicli denjcnigen der 
Siegerliinder Eisenindustrie dienen soli, so kann dom nur 
zugestim m t werden. Dann muB aber auch dem Antrag auf 
Einbczieliung unseres Braunkohlenbezirks stattgegeben  
werden. Denn der Beweis, daB die Vcrwendung unserer 
Braunkohlenbriketts im Interesse der Siegerliinder Stahl- 
industrie liegt und daB dio Vorteilc aus der beantragten  
Einbezichung unseres Produktes dieser Industrie zugute 
kommen, ist erbracht. Auch der weitere Einw'and, daB 
eventuell die tibrigen einhcimischen Braunkohlenbczirke
—  das konnen wegen der Frachtlago nur die hessischen  
Braunkohlengruben sein —  und die Eisenindustrie anderer 
Bezirke Antrage auf Gewahrung von Ausnahmetarifen  
stelien konnten, ist unbeachtlieh, weil die Griinde, die fur 
dio Sonderstellung der Siegerliinder Eisenindustrie bisher 
maBgebend waren und es heute noch sind, fiir die E isen
industrie anderer Bezirke nicht zutreffen. Andoro Braun- 
kohlenbezirke konnen fiir dio Aufnahme in den N otstands- 
tarif naeh dem Siegcrlande fiberhaupt nicht in Frage kom 
men, da dio Eigensehaften der dort erzeugten B riketts eine 
yorteilhaftc Verwendung in  der Stahlindustrie n icht zu- 
lassen.“

Berg- und Metallbank, Aktiengesellschaft zu Frank
furt a. M. —  Dem Berichte des Vorstandes iiber das am 
31. Marz abgelaufene Geschiiftsjahr entnehmen wir, daB 
von den Gescllschaften, an denen das Untcmehm en be- 
teilig t ist, die M e t  a 11 g  o s e 11 s  o h a f t  in Frankfurt
a. M. 24 (i. V. 30)% , dic M c t a l l u r g i s c h o  G o s o l l -  
s c h a f t ,  A.-G. in Frankfurt a. M., wieder 6% und dio 
M o r t o n M e t a l i  u r g i o a l  C o m p a n y ,  Ltd., 
London, wio i. V. 5%  Dividende verteilt haben. H e n r y  
R. M e r t o n  & Co., Ltd., London, crzielten das gleiche  
befriedigendo Ertriignis wio im  Vorjahre und auch die 
A m e r ic a n  M e t a l  C o m p a n y ,  Ltd., N ew Y ork, arbciteto 
wieder gut, wenn sic auch wegen einer groBeren Abschrei- 
bung nicht den gleichcn Betrag wie im  Vorjahre verteilen 
konnte. —  Der Rohertrag des Berichtsjahrcs einsohheBlieh 
213 950,52 M  Vortrag betriigt 2 713 775,47 III, der Rein- 
gewinn naeh Abzug von 323 300,38 M  Unkosten usw. 
2 390 409,09 M . Der Vorstand schliigt vor, hiervon 
78 589 Jl Tantiem en an Aufsichtsrat, Vorstand und Bc- 
am te zu vergiitcn, 2 040 000 M ais Dividende (G% wio
i. V.) auf das eingezahlto Aktienkapital zu verteilen und 
271 820,09 .11 auf neue Rechnung vorzutragen.

Fried. Krupp, Aktiengesellschaft zu Essen a. d. Ruhr.
—  Dem soeben erschienencn II. Teile des Jahresberichtes 
der Handelskammer zu Essen fiir da-s Jahr 1909 entnehmen 
wir die foigenden Angaben tiber die Kruppsehe GuBstahl- 
fabrik in Essen:

Auf der GuBstahlfabrik waren im Jahre 1909 in 
den etwa 60 Betrieben in Tiitigkeit: ungcfiihr 7500 
Werkzeug- und Arbeitsmaschinen, 18 Walzwerke, 171 
Dampfhammcr von 100 bis 50 000 kg Fallgewicht, m it zu
sammen 257 525 kg Biirgewicht, 21 Transmissionshammer 
von 12 bis 400 kg Fallgewicht, 4765 kg Gesamtbargewicht,

82 hydraulisehe Pressen, darunter 1 Biegepresse zu 10 000 t, 
2 Biegepressen zu jo 7000 t, 1 Schmiedepresse zu 5000 t, 
2 zu je 4000 t  und 1 zu 1S00 t Druckkraft,. 435 Dam pf
kessel, 554 Dampfmaschinen von 2 bis 7000 P S  m it zu
sammen 89 430 P S, 2090 Elektromotorcn von zusammen 
50 491 P S, 972 Krane von 400 bis 150 000 kg Tragfiihigkoit, 
d. h. m it zusammen 11 811 300 kg Tragfiihigkeit. Dio 
Netto-Kohlenforderung aus den eigenen Zechen betrug 
insgesamt 2 426 728 t. Der Gesamtrerbrauch der Krupp- 
schen Werke, sow eit sie von der GuBstahlfabrik vcrsorgt 
w urden, belief sich im  Jahre 1909 (ohne Eigenverbraueh der 
Zechen) auf 1 393 60 4 1 Kohlen, 770916 t Koks und 20 1301 
Briketts. D ies ergibt —  K oks und Briketts in Kohlc uin- 
gereehnet —  einen Gesamtverbrauch von 2 491 4 0 6 1. 
Im  gleichcn Zeitraumc verbrauchte dio GuBstahlfabrik 
m it den dazugehorigen Kolonien und der Besitzung Hflgel 
insgesamt 17 733 861 cbm Wasser und erreichto dam it 
nahezu den Wasserverbrauch der Stadt Bochum.

D as Gaswerk, das seiner Erzeugung naeh die 12. Stello 
unter den Gasanstalten des Deutschcn Reichcs cinnim m t, 
lieferto im Jahre 1909 18 487 300 cbm Lcuchtgas (Ver- 
brauch der S tadt Elberfeld im gleichcn Zeitabschnitfc
18 674 430 cbm, der Stadt Chemnitz 17 633 536 cbm). Dio 
sechs Elcktrizitatswerkc der GuBstahlfabrik in Essen ver- 
fiigen iiber 6 Maschinenhauser m it 6 Umformerstationcn, 
ungefahr 127 km untcrirdisch verlegte K abel und 50 km  
oberirdisch verlegte Lichtkabel und speisen 3125 Bogen- 
lampen, 32 194 Gltililampen und 2690 Elektromotoren. 
Die Elcktrizitatswerkc leisteten im Jahre 1908/09
39 639 673 Kilowattstunden. Auf den drei SchicBpliitzen 
der Gesellsehaft wurden im abgelaufenen Jahre rund 
3 1500  SchuB abgegeben und dazu etwa 137 000 kg 
Pulver und etw a 775 000 kg GeschoGmaterial Terbraucht.

Naeh der Aufnahme vom 1. Mai 1910 betrug dio Ge- 
samtzahl der auf den Kruppschcn Werken beschiiftigten  
Personen einschlioBlich 6840 Bcam ten 68 905 ( 1 . April 
1908: 63 540 einschl. 6285 Beamt-en). Von diesen cntfallen  
auf die GuBstahlfabrik Essen m it den SehieBpliitzen
37 848 (33 086), die Friedrich Alfrea-HOtte in Rhein- 
hausen 5665 (5494), das Stahlwerk Annen 1027 (S70), das  
Grusonwerk in Magdeburg-Buckau 3939 (41S0),dio Ger- 
maniawerft in K ici 4504 (3900), die Kohlenzechen 10 035 
(9566), dio mittelrheinischen Hilttenwerke 1075 (1024), 
die Eisenstcingruben 4763 (5233). Der Durehschnittstage- 
lohn auf der GuBstahlfabrik betrug 1909 5,44 J l gegen  
5,35 M  in den yorhergohenden drei Jahren.

Privilegierte Oesterreichisch-Ungarische Staats-Eisen- 
bahn-Gesellschaft. —  Dem Berichto des Verwaltungsrates 
iiber das abgelaufene Betriebsjahr entnehm en wir die fol- 
genden Angaben iiber dio osterreichischen und ungarischen  
B e r g -  u n d  H O t t e n  w e r k e ,  D o m i i n e n  u n d  
F a b r i k e n  der Gesellsehaft. Danaeh wurden im Be- 
richtsjahre u. a. gewonnen bezw. hergestellt: Von den  
Unternchmungen in Oesterreich 717 500 (i. V. 780 390) t  
Kohlen, 132 (137) Lokom otiven, 89 (73) Tender und 524 
(3S2) t  verschicdene Erzeugnisse der Maschinenfabrik; 
ron den Unternchmungen in  Ungarn 362 213 (390 545) t  
Kohlen, 169 788 (172 648) t  Eisenerze, 101 815 (100 101) t  
Grobkoks, 103 688 (96 706) t  Roheisen, 97 326 (103 573) t  
Bessemer-, Martin- und Spezialstabl, 7034 (7685) t Stahl- 
guB- und 15 472 (15 050) t  EisenguBwaren, 10 031 (15 423) t  
Puddeleisen, 89 264 (81 379) t  W alzwaren in Resicza und  
Anina, 2881 (2710) t  ErzeugnissoderKagel- und Schrauben- 
fabrik und 26 075 (30 439) t  Erzeugnisse der Maschinen- 
fabriken und Briiokenbauanstalt. Der Ertrag der Unter- 
nehmungen in Oesterreich bezifferto sich im Berichtsjahre 
auf 1 540 922,96 K , derjenigo der Unternchmungen in  
Ungarn auf 524305,15 K. —  Der Bcrgbaubesitz in Brand- 
eisl wurde durch Ankauf rcrgroBert. Der K ohlenabsatz  
war infolge des allgemeinen Riickgangcs der K onjunktur  
unbefriedigend. In der Wiener Maschinenfabrik, die auch 
im  Berichtsjahre gu t beschaftigt war, wurden verschicdeno 
Werkzeugmaschinen neu angeschafft, der Betrieb in der 
neuen GieBerei vollkomm en ausgestaltet und die Betriebs- 
fuhrung der Schmiede und Kesselschmiede auf eine groBere
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Leistung bei geringerer Gestehung gebraeht. D io zur Er- 
weitcrung und Konsolidierung des Bergbaubetriebes in 
Ungarn erforderliehen Arbeiten wurden programmiiCig 
weitergefiihrt. D ie Kohlenforderung erfuhr infolge der 
doppelten Grubenkatastrophen in Dom an eine Vermin- 
derung. D ie im  Jahre 1900 begonnenen Erneuerungs- 
arbeiten in den HUttenwerken und W erkstatten wur- 
den im Bericlitsjahrc im  wesentliehen abgeschlossen. In  
der gaselektrisehen Zentrale in  B esieza sind vier Gas- 
dynam os aufgestellt, die zusam m en 6500 P S  abgeben kon
nen. Der Bau eines modernen H ochofens in B esieza  
wurdo nahezu vollendet und der Um bau der Koksofen in 
Anina m it Gewinnung der Nebenerzeugnisse beendet. In  
B esieza wurden ferner im  Stahlwerko ein fflnfter Martin- 
ofen errichtct und zwei kleinere Martinofen fiir groCere 
Leistungen umgobaut; dio Adjustage fiir schwere Profil- 
eisen wurde erweitert und m it modernen M aschinen aus- 
gestattet. D ie Leistungsfiihigkeit der W erkstattenbetriebe 
in Resicza und Rom anbogsan wurde dureh Ansehaffung  
von Arbeitsm asehinen erhoht.

Die Lage des britisehen SchiJfbaues. —  W ie der von  
„L loyds R egister"* kurzlieh veróffentlichte Viertcljahres- 
ausweis iiber die Beschiiftigung der Schiffbauindustrie 
zeigt, h attcn  die groBbritannisehen W erften am 30. Juni 
<1. J ., verg]ichen m it dem gleichen Tage des Jahres 1909, 
folgende Bauten, abgesehcn von Kriegsehiffen, in  Arboit.

Der R aum gehalt der Ende v. M. im  Bau befind- 
lichen Schiffe war um 372 882 tons hoher ais am glei
ch en  Zeitpunkte des Vorjahres und um 60 951 tons 
hoher ais am 31. Marz d. J . (1 057 636) tons.**  W ie  
wir weiter der „Iron and Coal Trades R eview “ f  entneh- 
men, liatten unter den wiehtigeren Schiffbaupliitzen  
gegeniibcr dem 30. Juni 1909 eino Zunahme aufzu- 
weisen die Bezirke Glasgow von S8 540 tons, N ew castle

* „T he E eouom ist“ 1910, 9. Juli, S. 71.
** Vgl. „ S ta h l und E isen“ 1910, 20. April, S. 685.

f  1910, 8. Juli, S. 51.

A r t  d e r  S chiffe

a n i 30. J u n i  
1910

am  30. Ju n i 
1909

ejN
a

Itrutto-
T o n n c n -

f̂ chalt
"3
a .

B ru tto -
T o n n cn -
ffch&lt

a) Dampfschiffe:
1. aus Stahl ......................... 364 1 114 714 273 739 991
2 . aus E i s e n ......................... — — — —
3. aus H olz und yerschie-

denen Baustoffen . . . 7 770 — —

Zusammen 371 1 115 484 273 739 991

b) Segckchiffe:
9 2 260 18 4 835

2. aus E i s e n ........................ 1 230 --- —
3. aus H olz und versehie-

denen Baustoffen . . . 13 613 17 oo
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Zusammen 23 3 103 35 5 714

a) und b) insgesam t 394

I-00uoco 308 745 705

von 77 750 tons, Sunderland von 47715 tons. Middlcs- 
brough und Stoekton von 43 037 tons, Greenock voo 
36150  tons, H artlepool und W hitby von 33195 tons, 
B elfast von 24009 tons und Liverpool von 14540 tons, 
der Bezirk Barrow, Maryport und W orkington dagegen 
eine Abnahm e von  1320 tons.

An K riegsschiffen lia tten  dio englisehen W erften am 
30. Juni d. J. 66 m it 378 523 tons Wasserverdrangung 
im  B au, und zwar waren die Staatsw erften daran mit 
10 Schiffen von 96 080 tons beteiligt, wahrend die ubrigen 
56 Schiffe von 282 443 tons auf Privatw erften erbaut 
wurden. Von den zu letzt genannten Schiffen waren 
seehs m it 43 250 tons fiir fremde Staafcn  bestimmt.

Yereins - Nachrichten.
Aenderungen in der Mitgllederliste.

Brdm s, C. O. J Ing. der Carnegie S teel Co., Home- 
stend P a., Munhall, P a., D. S. A ., P ost B ox 914.

Dowcrg, II., Gencraldiroktor a. D ., Dusseldorf, Prinz- 
Georgstr. 120.

Erdm ann, Konrad, Technischer Direktor der
Austro-american M agnesito Company, R adentheim  bei 
M illstftt , Kiirnten.

Follmann, J .,  B etriebschef, W estfalisehe Stahlindustrie, 
H am m  i. W.

H aas, Herbert, Tonopah, N evada, U. S. A ., P. O. B ox 466.
Hartwig, l i . ,  S ip l .^ n g . ,  Mitglied des D irektorium s der 

Fa. Fried. Krupp, A. G., Essen-Ruhr, HohenzoUern- 
straBe 34.

K aysscr, A ., Chefchemiker der K onigshtłtte, Konigs- 
htitte, O.-S.

K ró li, R u d ., Techn. Dircktor der Rilm elinger und  
St. Ingberter H ochofen u. Stahlwerke, A. G., S t. Ing- 
bert, P falz.

Laeis, E rnst, KgL Kom merzienrat, Fabrikbesitzer, Trier.
Pawelczyk, Th., Betriebschef des Eloktrostahlwerkes der 

R ochlingschen Eisen- und Stahlwerke, G. m. b. H ., 
Volklingen a. d. Saar, Gatterstrafie.

Spetzler, Edgar, S ip L ^ U g ., Betriebsingenieur der Fa. 
Fried. Krupp, A. G., Friedrich - Alfred - H titte, Rhein- 
hauscn-Friemersheim.

Stef/en, F ritz, Ingenieur, B etriebschef der PrcB- und  
H am m erw erkedes Boohumer Vereins, Bochum , Lessing- 
strafie 1 1 .

Stephan, M ., Oberingenieur, Dusseldorf, Schadow platz 12.

Stolle, P aul, Ing., H ilttendirektor, W ien X , Favoritcn- 
straBe 213.

WiUielms, F ritz, Ingenieur, Hordę, MUhlenberg 21.
Wolff, H einrich, GieBerei-Ing. der A. G. Lauchhammer, 

Lauchhammer i. Sa.

N e u e  M i t g l i e d e r .

Cuel, M arcel, S ip !.sQ ng., Ing. der Siemens-Schuckert- 
W erke, G. m. b. H ., Berlin W . 35, LUtzowstr. 13.

Doubs, J u l., SipI.=Q:ttg., B etriebsleiter des Elektrostahl- 
u. Blechw alzwerkes Eisenwerke Bruder Lapp, Rotten- 
mann, Steiermark.

Diinkelberg, K a rl, Bergassessor, W iesbaden, Wieland- 
straBe 15.

Engel, N ikolaus, Grubendirektor, GroB-Moyeurre i. Lothr.
Grob, H ans, Ingenieur, Oerlikon, Schweiz, BahnhofhoteL
Gutmann, R itter M a x  v ., k. k. Bergrat, GroBindn- 

strieller und Bergwerksbesitzcr, W ie n lt F ichtegasse 10.
Herzer, Carl, Inhaber der F irm en Alphons Custodis, 

W ien u. Budapest, W ien IV /1 , W ienstr. 31.
Hummel, Ernst, Fabrikant, in  F a. GebrUder Reuling, 

G. m. b. H ., Mannheim.
Jentges, Wilhelm, Dusseldorf, Pem pelforterstr. 82.
Kurtenacker, Walter, Ingenieur der K refelder Stahlwerke, 

A. G., Saarbrucken, Gartnerstr. 50.
M arkgraf, H enry, Stpl.=3nc(., Dusseldorf.
Schneider, Otto, Geschiiftsfuhrer des WeiBblech-Yerkaufs- 

K ontors zu K oln, Coln, Laurenzplatz 3.
Schweitzer, Carl G., D irektor der Fa. GebrUder Reuling, 

G. m. b. H ., Mannheim-Neckarau.

Die  nachste V e r s a m m l u n g  d e u t s c h e r  G i e C e r e i f a c h l e u t e  wird in Verbindung 
mit der Hauptversammlung des V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n g i e C e r e i e n  voraussichtlich 
am 16. September in Braunschweig stattfinden.


