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Zum  heutigen Stande des basischen Windfrischverfahrens
in Deutschland.*

V on B e trieb sch ef E  s s e r  in  D iffe rd ingen .

I j e r  G ru n d s te in  fiir d ie  h e u tig e  g roB artige  E n tw ic k lu n g  d e r  d eu tsch en  E ise n in d u s tr ie  is t  b e k a n n t-  
lich g e leg t w o rd en  d u rc h  d ie  E rf in d u n g  d e r  E ng land if"  T h o m a s  u n d  G i l c h r i s t ,  

denen es ge lang , d a s  B essem erv e rfah ren  so zu  m o d m ż ie ren , daB  m a n  a u s  h o ch p h o sp h o rh a ltig em  
R oheisen S ta h l e rb la sen  k o n n te , d e r  n u r  n o ch  geringe , u n sch ad lich e  B eim engen  d ieses E le m e n te s  
e n th a lt. D ie U rsach e  d e r  ra sch en  E n tw ic k lu n g  des W in d frisch v e rfah ren s  im  b asisch en  K o n v e r te r  
b e ru h t vo rw iegend  au f  d e r  f iir  d ie  H e rs te llu n g  v o n  T h o m as-R o h e isen  au B ero rd en tlich  geeigne ten  
Z u sam m ense tzung  d e r  g rofien  E rzv o rk o m m en  im  S iid w esten  D eu tsch lan d s .
A uBerdem  k a n n  m a n  sie d a ra u f  zu riick fiih ren , daB  be i d en  h o h e n  T ra n sp o r t-  
kosten  fiir in lan d isch e  E rz e  h o ch sten s  so lche W erk e , d ie  g iin s tig  an  W asser- 
straB en gelegen w aren , es in E rw a g u n g  z iehen  k o n n te n , o b  es f iir  sie v o r- 
te ilh a fte r  w are , b asisch  o d e r  sa u e r  zu  a rb e ite n . D e r  U m s ta n d , daB  ih 
D eu tsch land  d e r  T hom asprozeB  seine w issen sch aftlich e  A u fk la ru n g  u n d  p ra k -  
tische D u rc h fiih n m g  e rfu h r, h a t  zw eifellos bei d en  d eu tsch en  H iit te n le u te n  
eine gew isse V orliebe fiir  d ieses V erfah ren  h e rv o rg e ru fen  u n d  d a z u  beige- 
tragen , d ie  A u s b re i tu n g d e s P ro z e s s e s z u fo rd e rn . D a s  k o n n te  a u ch  e rk la ren , 
w arum  einige fiir d en  B ezu g  au s lą n d isc h e r E rz e  g iin s tig  am  W asser 
W erke es yorgezogen  h a b e n , p h o sp h o r- 
ha ltige  E rze  zu  v e rh i i t te n , obw ohl ih n en  A b b . 1.
H a m a tite rz e  zu  g le ichen  B ed in g u n g en  T h o m a ss ta h l-  
zu r Y erfugung  g e s ta n d e n  h a t te n .  E in e n  
k ra ftigen  A nstoB  z u r  B ev o rzu g u n g  des 
basischen W in d frisch -V erfah ren s  lie fe rte  
die M oglichkeit d e r  S ch lackenverw er- 
tu n g , d ie  seine G esteh u n g sk o sten  so 
g iin stig  beeinfluB te, daB  es in  D e u tsc h 
lan d  in  allen  F a llen  den  W e ttb e w e rb  
m it den  a n d e ren  Y e rfah ren  siegreich  
bestehen  k o n n te .

ie ung eh eu er d e r  A ufśchw ung  d e r  
T hom as-S tah lp ro d u k tio n  in  den  30 J a h 

ren  seines B esteh en s gew esen is t, e rh e llt 
am  besten , w enn  m a n  d ie  P ro d u k tio n sz a h le n  d e r  J a h r e  1 8 8 3 ,1 8 9 6  u n d  1909, d ie  in  d e r  A bb . 1 d u rc h  
S tah lb lócke  en tsp rech en d e r GroBe v e ra n sc h a u lic h t s in d , n e b e n e in a n d e rs te llt . D ie  P ro d u k tio n  s tieg  
danach  von  3 2 8 9 0 9  t im  J a h r e  1883 a u f  3 0 0 4 6 0 0  t  im  J a h r e  1896 u n d  7 668 599 t  im  J a h r e  1909!

ie sich h ie rm it d ie  G roBe d e r  S tah lw erk s-A n lag en  s te ig e rte , s ie h t m a n  in  A bb . 2 d u rc h  d en  F a k to r  
aus d e r  A nzahl u n d  dem  C h argengew ich t d e r  d e u tsc h e n  T h o m a s-B im e n d a rg e s tc llt .  D iese r b e tru g  im  
Ja h re  1883 367, s tieg  im  J a h r e  1896 a u f  854, u m  im  J a h r e  1909 d ie  H o h e  v o n  1784 zu  e rre ich en .' D ie 
A nzahl d e r B irn en  b e tru g  zu  d ense lben  Z e ite n  41, 70 u n d  108 u n d  d em n ac h  ih r  d u rc h s c h n itt lic h e r  
F assungsraum  9, 12 u n d  1 7 1.

Solange es sich  n u r  u m  geringe  P ro d u k tio n e n  h a n d e lte , b e h ie lt m a n  d a s  be im  B essem er- 
\ erfah ren  b ew ah rte  2 -K o n v e rte rsy s te m b e i, w ie es au f  A bb . 3 d a rg e s te llt  is t. E s  is t  d ies d ie  a lte s te  
A nordnung, w ie sie von  E n g la n d  iib e rn o m m en  w u rd e , bei d e r  d ie  K u po ló fen  zu m  U m schm elzen  des

1 gebalten auf dem  V . Internationalen KongreO fur Bergbau, H uitenw esen , aneew andte M echanik
10 pra^tische U eologie, 19 . bis 2 3 . Juni 19 10 , zu Dusseldorf.
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Anzah/ der Birnen* i‘7 
Otarięeągemchf;rd. S t

A b b

70
rd.121 r d .7 7 l

2 . E n tw ic k lu n g  d er  T h o m a ss ta h le r z c u g u n g  n a c h  A n z a h l  

u n d  C h a r g e n in h a lt  d e r  B ir n e n .

R o h e isen s  h in te r  d en  K o n v e r te rn  lagen , so daB  m a n  m i t  e in e r g em ein sam en  sc h w en k b a ren  R in n e  
d ir e k t in  d iese a b s te c h e n  k o n n te . D ie h a lb k re isfo rm ig e  G ieB grube lieg t v o r  d e n  K o n v e r te m  
u n d  w ird  v o n  e in em  h y d rau lisch e n  Z e n tra lk ra n  b e d ie n t, w a h ren d  d ie  M an ip u la tio n en  a n  K o- 
k illen  u n d  B locken  h y d ra u lisć h e  S ch w en k k ran e  beso rgen . D ie  s te ig en d en  P ro d u k tio n e n  zw angen  
z u r  V e rm eh ru n g  d e r  B irn en , w esh a lb  m a n  z u n a c h s t d re i B im e n  im  K re ise  a n o rd n e te , w ie aus 
A b b . 4  h e rv o rg e h t. D e r  k u rz e  R a d iu s  d e r  h a lb k re isfó rm ig en  G ieB grube b e sc h ra n k te  d ie  Z a h l d e r  g le ich 
ze itig  v e rw e n d b a re n  K o k illen , u n d  so b lieb , d a  e ine  Y erlan g eru n g  d e r  K ran -A u sleg e r n ic h t an g an g ig

wog e rsch ien , d ie  e inzige M óglich-
_ / \  k e it , den  A k tio n s ra d iu s  d e r

K ra n e  d u rch V erv o lls tan d ig u n g  
des H a lb k re ise s  zu  e inem  g a n 
zen  K re is  zu  e rw e ite rn . H ier- 
m it  w a r g le ich ze itig  d ie  N ot- 
w e n d ig k e it v e rb u n d e n , v o n  
d e n  K o n v e r te rn  ab zu riick en  
u n d  d en  S ta h l au s  den  B irn en  
d u re h  e inen  b eso n d e ren U eb e r- 
g a b e k ra n  fo rtzu sch a ffen . B ei 
d ie se r A n o rd n u n g  e rg ab en  sich 
fiir  d a s  V ergieB en d es S tah le s  
zw ei M d g lich k e iten :

i .  d u rc li e inen  Z en tra l- 
G ieB kran  in  e in e r  k re isfo rm igen  
G ieB grube, w ie sie au f  A b b . 4 

d a rg e s te l l t  is t , o d e r  2. d u re h  e inen  G ieB w agen, d e r  a u f  e inem  g e ra d e n  G eleise v o n  d en  K o n v e r te rn  zu 
d e n  u b rig en  h y d ra u lisc h e n  B ed ien u n g sm asch in en  iib e rle ite te  u n d  g e s ta tte te ,  d en  R a u m  zw ischen 
se in en  S ch ien en  o h n e  B esc h ra n k u n g  in  d e r  L a n g s ric h tu n g  zu bed ien en  (siehe A bb . 5). A is d ie  im m er 
w e ite r  w ach sen d en  A n sp riich e  a n  d ie  P ro d u k tio n sm o g lic h k e it z u r  A u fs te llu n g  v o n  v ie r  u n d  m eh r 
K o n v e r te m  n o tig te n , m uB te  m a n  n a ti ir lic h  d ie  k re isfó rm ige  A n o rd n u n g  v e rla ssen , u n d  so ergab

sich  d ie  A u fs te llu n g  d e r 
K o n v e r te r  in  e i n e r  
A chse, w o m it sich  das 
g e ra d e  GieBgeleise un d  
d e r  G ieB w agen a u f  die 
e in fach ste  W eise verb in - 
d e n  lieBen. D u re h  diese 
A n o rd n u n g  d e r  K on- 
v e r te r  in  e in e r g eraden  
L in ie  b e s tim m te  sich 
a u c h  v o n  se lb s t d ie  Lage 
d es R oheisenm ischers, 
d e n  m a n  zw ischen  die 
K o n v e rte ra n la g e  u n d  die 
H ocho fen  e in sch a lte te . 
S e it m e h r a is  15 Ja h re n  
s in d  in  D eu tsch lan d  
T h o m a s-S ta h lw e rk e  n u r 
in  d ie se r A n o rd n u n g  ge- 
b a u t  w o rd en  (verg l. hier- 
zu  d ie  A bb . 6 , 7 , 8 , 9) u n d  
a u c h n o c h  d ie  a lle rle tz ten  
P ro je k te  geh en  v o n  die
se r D isp o s itio n  aus. Die 
tech n isch en  F o r ts c h r itte

in n e rh a lb  d ieser D isp o s itio n en  bez iehen  sich  n u r  a u f  d ie  e inze lnen  A p p a ra te  u n d  d ie  W a h l d e r  An- 
tr ie b s k ra f t .  A uch  h e u te  noch  d ie n t fiir a lle  T h o m asw erk e  d ie  H y d ra u lik  z u r  B ew egung  d e r  K on- 
v e r te r ,  u n d  obw ohl b e re its  e ine  g an ze  R e ih e  v o n  Y orsch lagen  g e m a c h t is t, d ie  B ew egungen  dureh  
d e n  E le k tro m o to r  au sf iih ren  zu  lassen , h a t  m a n  sich  d o ch  n o ch  n ic h t en tsch lieB en  k o n n en , von 
d ie se r  N eu eru n g  G eb rau ch  zu  m ach en .

Im  a llgem einen  is t  eb en fa lls  d ie  u rsp riin g lich  v o n  B essem er v o rgesch lagene  F o rm  d e r  B irnen  
b e ib e h a lte n  w orden . D ie A en d eru n g en , d ie  m a n  im  L au fe  d e r  J a h r e  a n  d iese r G ru n d fo rm  y o rnahm ,

och/ofierei

Ahkum u/aforen
rum pen

CL̂ /fupo/óferr 
i  ■ Sp/ęge/eisenofen

A b b . 3 . A e l t e s t e  A n o r d n u n g  e in e s  T h o m a ss ta h lw e r k e s .
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A b b . 5 . A e lte r e s  T h o m a s s ta h lw e r k  m it  a n sc h lie C e n d e r  G ie B g r u b e .
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erg ab en  sich  v o r  a llem  au s  d e r  N o tw en d ig k e it, d ie  D im en sio n en  z u  s te ig e rn , u n d  w u rd en  zu m  a n d e rn  
Teile d ik t ie r t  v o n  d em  B estreb en , d e n  A b b ra n d  d u re h  V errin g e ru n g  des A usW urfes n a c h  M óglichkeit 
h e rab zu se tzen . A is d a s  g ee ig n e ts te  M itte l h ie rzu  erw ies sich  d ie  Y e rb re ite ru n g  d e r  B irn e  in  ih rem  
u n te re n  T eile, d en  m a n  im m er m e h r zy lin d risch  au sg e fiih r t h a t .  W a h re n d  m a n  be i d en  lan g e  Z e it 
iib lichen  K o n v e r te m  v o n  15 b is  17 t  E in sa tz  m i t  e in e r lic h te n  W eite  im  u n te re n  T eile  v o n  e tw a  3 m  
zu  rechnen  g ew o h n t w ar, is t  m a n  in  den  le tz te n  J a h r e n  d azu  iib ergegangen , K o n v e r te r  fiir 20 u n d  so g ar 
24 t  E in sa tz  zu  b au en , bei d en en  m a n  d a n n  a u f  3600 m m  lic h te  W eite  im  u n te re n  T e il he rau fg in g . 
Bei den  15 t-K o n v e r te rn  h e rrsc h te  im  a llgem einen  e in e B a d h o h e  v o n  e tw a  700 b is 750 m m  v o r, w a h re n d  
bei N eu an lag en  450 b is 500 m m  d a s  N o rm ale  sein  m ag . D a d e r  e in g eb lasen en  L u f t  h ie rd u rc h  e in  seh r 
v ie l ge rin g e re r W id e rs ta n d  g e b o ten  w ird , so k o m m t zu  d e r  V errin g e ru n g  d es A b b ran d es , d ie  m a n  w o h l 
au f  1 b is 1 %  %  sc h a tzen  d a rf , n o ch  h in zu , daB sich  d e r  K ra f tv e rb ra u c h  d e r  G eb liisem asch inen  in 
ganz  b ed eu te n d em  MaBe v e rr in g e r t h a t.

U m fassende  Y ersuche  a n  D a in p fg eb lasem asch in en  h a b e n  erg eb en , daB  be i e in e r  V e rb re ite ru n g  
d e r  B óden  v o n  1500 au f  1750 m m  u n d  E rh ó h u n g  d e r  L o ch zah l v o n  100 a u f  127 u n te r  B e ib e h a ltu n g  
des L och d u rch m essers  e ine  D a m p fe rsp a rn is  v o n  7,5 %  e rz ie lt w u rde . D as  n e u e s te  m ir  b e k a n n t

A b b . 7 . Q u e r s c h n it t  d er  K o n v e r te r h a lIe  in  R o t h e  E r d e .

gew ordene P ro je k t befaB t sich  m it  e inem  K o n v e r te r  v o n  ca . 30 t  E in sa tz , fiir  d e n  v o n  d e r  J i i n k e -  
r a t h e r  G e w e r k s c h a f t  e ine  n eu e  F o rm  vo rg esch lag en  w orden  is t. H ie rb e i e rg eb en  sich  d ie  
folgenden M aB e: G esam th ó h e  6800 m m , lic h te r  D u rch m esse r d es W in d k a s te n s  2340 m m , g róB ter 
D urchm esser 3x00 m m , G ew ich t d e r  B irn e  in k i. T ra g u n g  u n d  W in d k a s te n  70 000 kg , m it  A us- 
m au eru n g  180 000 kg. A us V erg le ichen  m it  d e m  au f  d e r  Z e ich n u n g  d es S ta h lw e rk s  d e r  R o th e n  E rd e  
m  A achen d a rg e s te llte n  K o n v e r te r  e rg ib t sich  a lso  in  d em  u m  6 J a h r e  s p a te r  e in se tz e n d e n  N e u b a u  
ab e rm a ls  e ine S te ig e ran g  vo n  25 %  in  d e r  F a ssu n g , 15,3 %  in  d e r  G esam th ó h e  d e r  B irn e  u n d  5 ,4 %  
im  u n te re n  gróB ten  D urchm esser.

D ie u rsp riin g lich  eb en fa lls  in  B irn en fo rm  g e b a u te n  R o h e isen m isch er, d ie  e in  F assu n g sv e rm ó g en  
v o n  h ó chstens 380 t  au fw iesen , w erd en  h e u tz u ta g e  d u rch w eg  n u r  n o ch  a is  w a lzen fó rm ige  R o llm isch er 
au sgefiih rt, bei den en  m a n  sich  n ie h t  g e sch eu t h a t ,  w ie d ie  v o n  d e r  F irm a  S t u c k e n h o l z  m ir  
g iitig s t iiberlassene  Z e ich n u n g  a n g ib t, F a ssu n g sv e rm ó g en  v o n  750 u n d  s e lb s t 1000 t  zu  w ah len . 
\ \  ah ren d  bei den  B irn e n m isc h e m  d u rch w eg  d ie  H y d ra u lik  a is  B ew eg u n g sm itte l in  A n w e n d u n g  s ta n d , 
is t m an  neuerd ings bei den  R o llm isch ern  a llgem ein  z u r  e le k trisc h e n  K ra f t i ib e r tr a g u n g  iib erg eg an g en  
u n d  h a t  d a m it g u te  E rfo lg e  e rz ie lt. D en  R o h e is e n tra n sp o r t v o m  H o ch o fen  zu m  M ischer u n d  vo n  
diesem  ins S tah lw erk  beso rgen  n eu e rd in g s  v o rzugsw eise  e lek trisch e  L o k o m o tiv en , d a  d iese  d ie  M oglich-
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k e it b ie te n , n eb en  d em  F a h rm o to r  a u c h  d ie  zu m  K ip p e n  d e r  R o h e isen p fan n e  e rfo rd e rlich en  K on- 
tro lle r  u n d  M o to ren  au f  d e r  L o k o m o tiv e  zu  re re in ig e n , so daB d ereń  B ed ien u n g  e in  e inz iger M ann 
u b e m e h m e n  k an n * .

D ie  zu m  T ra n s p o r t  des fe rtig en  S ta h le s  v o m  K o n v e r te r  in  d ie  G ieB halle d ien en d e n  G ieBw agen 
w u rd e n  b is  v o r  w en igen  J a h re n  du rch w eg  d a m p fh y d ra u lisc h  au sg e fiih r t, d e ra r t ,  daB d ie  F ah rb ew eg u n g  
des g an zen  W ag en s  d u rc h  D a m p f u n d  d a s  H eb en  u n d  S enken  d e r  P fa n n e , ebenso  d a s  S chw enken  
d u rc h  h y d ra u lisc h e  Z y lin d e r v e n n i t te l t  w u rd e . D ie  au B ero rd en tlich  groBe B e trie b ss ic h e rh e it d ieses 
A p p a ra te s  h a t  d azu  g e fiih rt, daB  e r  a u ch  h e u te  n o ch  in  m o d ern en  A n lagen  v e rw e n d e t w ird . D ie 
Y ersuehe, a lle  B ew egungen  e le k trisc h  zu  b e ta tig e n , h a b e n  n ic h t so b e d e u te n d e  Y orziige erg eb en , 
daB  sie d em  d a m p fh y d ra u lisc h e n  G ieB w agen d ie  D a se in sb e rech tig u n g  g enom m en  h a t te n .  M ir w ill 
es a is  d a s  R ic h tig s te  sche inen , sa m tlic h e  B ew egungen  d es G ieB w agens e lek trisch  au szu fiih ren , b is  
a u f  d a s  H eb en  u n d  S enken  d e r  P fa n n e , d a s  ich  n ach  w ie v o r  e in e r e lek trisch  an g e tr ie b e n e n  H och - 
d ru c k p u m p e  iib e rla ssen  w iirde.

D ie F ra g e , o b  es zw eckm aB ig is t, d en  G ieB w agen ebenso  w ie d en  W ag en  zum  T ra n sp o r t vo n  
R o h e isen  d u rc h  K ra n e  z u e rs e tz e n , i s t  in  d e r  Z e itsc h rif t „ S ta h l u n d  E ise n "  vom  J a h r e  1908 vo n  P ro - 
fessor S t  a  u  b  e  r  n ach  
a llen  R ic h tu n g e n  h in  er- 
o r te r t  w orden . F i i r d a s E in -  
lee ren  d es R o heisens in  den  
M ischer sow ohl a is  in  die 
B im e  e ig n e t sich  n ach  
m einern  D a fiirh a lte n  ein 
K ra n  m e h r a is  d e r  fr iih e r 
a llg em ein  iib liche  W ag en , 
w eil es m i t  jen em  ohne  
w e ite res  g e lin g t, d ie  P fan - 
n en -S ch n au ze  jew eils so zu 
s te u e rn , daB d ie  U eber- 
tr a g u n g  d es M ate ria ls  au s  
e in em  B e h a lte r  in  d en  an - 
d e rn  in  d e r  d e n k b a r  k iirze- 
s te n  Z e it u n d  p ra k tis c h  ohne  
.M ateria lverlu st v o r  sich  
g e h t. B ei B e n u tz u n g  e ines 
Pfannenwagens dagegen  
h a t  m a n  m i t  d em  U ebel- 
s ta n d  zu  rech n en , daB d ie  
A chse, u m  d ie  d ie  P fa n n e  
k ip p t ,  u n v e ra n d e r lic h  fest- 
lieg t, u n d  es sich  desw egen 
n ic h t v e rm e id en  laB t, daB 
g e leg en tlich  im m erh in  n ic h t 
un w esen tlich e  M engen da- 
nebengegossen  w erd en , u n d  A b b . g . Q u e r s c h n it t  d u r c h  d ie  I< onverterhalle  d e r  B u r b a c h e r  H u t t e .  

auB erdem , d a  m a n  j a  au ch
im m e r m i t  w echse lnden  A n sa tz e n  a n  d e n  S ch n au zen  zu  rech n en  h a t , o ftm a ls  e ine u n n ó tig  lan g e  
Z e it fiir d iese  O p e ra tio n  g e b ra u c h t w ird . Ic h  k a n n  S t a u b e r  n u r  b e ip flich ten , w enn  e r d en  E rs a tz  des 
lan g s fah ren d en  G ieB w agens d u rc h  einen  K ra n , d e r  e n tw e d e r  e ine schw ere  A u s le g e -K o n s tru k tio n  b ed in g t 
o d e r  a b e r  d ie  A rb e itsb iih n e  v o r  d en  K o n v e r te m  a u fk la p p b a r  e in g e r ic h te t v o ra u s se tz t ,  n ic h t a is  ideale  
L o su n g  b e tr a c h te t .  V om  S ta n d p u n k te  d es S ta h lw e rk e rs  is t  es u n b e d in g t fa lsch , d ie  B iih n e  v o r  den 
K o n v e r te m  so  sch m al zu k o n s tru ie re n  u n d  auB erdem  d u rc h  ih r  A u fk lap p en  d ie  B e o b a c h tu n g  d e r  C harge  
u n m itte lb a r  v o r  d em  A usleeren  zu  v e rh in d e rn ; d e n n  a u f  d iese W eise  b e ra u b t  m a n  sich  se lb s t d e r  Móg- 
lich k e it, au s  d em  V e rh a lte n  d e r  e in en  C harge , d em  A ussehen  d e r  S eh laek e  usw . d ie  f iir  d ie  B eh an d lu n g  
d e r  n ach stfo lg e n d en  m og lichen  S ch lusse  zu  z iehen . W en n  n u n  ta tsa c h lic h , t r o tz  d e r  S te ig e ru n g  des 
K o n v e r te r in h a lts , d a s  S ta h lą u a n tu m  v o n  zw ei G ieB w agen n ic h t m e h r  b e w a ltig t w erd en  k a n n , so w are 
es w oh l r ich tig , d ie  F ra g e  d es T ra n sp o r te s  so zu  lósen , daB  m a n  u n te r  d e r  K o n v e rte rb iih n e  w ie b is
h e r  e inen  U eb erg ab ew ag en  v e rk e h re n  liiB t, d e r  m i t  m ó g lich s te r V ere in fach u n g  d e r  K o n s tru k tio n , 
w ie sie e tw a  d e r  W agen  m it  sc h ra g e r B a h n  fiir d ie  P fa n n e  d a rs te ll t ,  n u r  d a s  E n tle e re n  d e r  B irn e  u n d

* E in ig e  n e u e T y p e n  d ie se r  A r t , e b e n fa lls  v o n  d e r  J iin k e r a th e r  G e w e r k s c h a ft  a u s g e f i ih r t , w a ren  
im  Y o r tr a g ss a a le  d u r c h  Z e ic h n u n g e n  v e r a n s c h a u lic h t .
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den T ra n sp o r t d e r  P fa n n e  u n te rh a lb  d e r  A rb e itsb iih n e  zu  beso rgen  h a t.  D as  V ergieB en des S ta h ls  
in K okillen  iib e r tra g t m a n  d a n n  e inem  zw eiten  K ra n , d e r  d ie  P fa n n e  au s  dem  U eb erg ab ew ag en  h e rau s - 
h eb t u n d  iib e r  d ie  K o k ille  tr a n s p o r t ie r t .

B ei d ieser A n o rd n u n g  laB t sich  d ie  P ro d u k tio n  s te ig e m , o h n e  daB e ine B eg ren zu n g  b e i irg en d - 
e iner H ó h e  e in tre te n  k a n n , d a  m a n  j a  a u f  de rse lb en  K ra n b a h n  n o ch  e inen , o d e r w en n  es sein  m uB , 
m ehrere  so lcher G ieB krane  a n o rd n e n  k ó n n te . O b m an  d iese G ieB krane in  d e r  R ic h tu n g  d e r  K o n v e rte r -  
b iihne o d e r s e n k re c h t zu ih r  lau fen  laB t, h a n g t n a tiir lich e rw e ise  a b  v o n  d e r  L ag e  des B lockw alzw erks 
un d  d av o n , w ie m a n  d en  T ra n sp o r t au s  dem  S tah lw e rk  in  d a s  B lockw alzw erk  v o rs ie h t.

D ie L e ich tig k e it, m i t  d e r  m a n  n a c h  jed em  einze lnen  GuB so fo rt w ied er R a u m  fiir  d en  n a c h s te n  
bekom m t, w enn  m a n  d ie  K ok illen  au f  W a g e n  se tz t, h a t  in  le tz te r  Z e it d iesem  V erfah ren  in  d en  a lle r- 
m eisten  F a lle n  den  E in g a n g  v e rsch a fft. M it ih r  is t auB erdem  d ie  A n n eh m lich k e it v e rb u n d e n , daB  
m an  d ie  sa m th c h e n  M an ip u la tio n en , d ie  m it  den  K ok illen  v o rg en o m m en  w erd en  m iissen , d a s  K iih len , 
R einigen, T ee ren  u sw ., an  irg en d e in e r v o m  S tah lw e rk  e n tfe m te n  S te lle  v o m e h m e n  k a n n , w o sie 
keinem  a n d e ren  T ra n sp o r t irgendw ie  h in d e rlich  im  W ege  s teh en . D ie u rsp riin g lich  v o n  m an ch e n  
Seiten e rh o b en en  E in w a ń d e  gegen d ie  O u a li ta t  d e r  a u f  W ag en  gegossenen B lócke  e rsch e in en  m ir  
d u rch au s n ic h t s t ic h h a l tig  zu  se in ; im  G egen te il d iir f te  d a s  R ii t te ln  be im  T ra n s p o r te  d e m  A u s tre te n  
vori oxyd ischen  V erb in d u n g en , G asen  u n d  A usseigerungen  in  d en  o b e rs ten  T eil d es B lockes ebenso  
fórderlich  sein , w ie es sich  in  zah lre ich en  B eisp ie len  erw iesen  h a t ,  daB  e in  lan g e re r T ra n s p o r t  v o n  
R oheisen d e r E n tsch w efe lu n g  in  d e r  P fa n n e  im  h ó ch sten  G rad e  d ien lich  is t.

DaB m a n  h e u te  d ie  A rb e ite n  des B lo ck ab stre ifen s , K o k illen v e rse tzen s , ebenso  d es E in se tz e n s  
der B lócke in  d ie  T iefó fen  n u r  noch  m it e lek trisch en  L a u fk ra n e n  b e so rg t, i s t  s e lb s tv e r s ta n d lic h ; 
iiber d ie  h ie rb e i m óglichen  Y a ria tio n en  b ie te t  d ie  o b e n e rw a h n te  A rb e it vo n  S ta u b e r  e ine  ausg ieb ige  
F u n d ąu e lle . Ic h  m ó ch te  n u r  noch  lie rv o rh eb en , daB es m ir  g r u n d s a t z l i c h  ric h tig  zu sein  sc h e in t, 
w enn m an  d ie  A rb e it d es  B lo ck ab stre ifen s  u n d  d es E in se tz e n s  in  d ie  T iefó fen  zw ei v e rsch ied en en  
K ranen  i ib e r tra g t, d a  R iic k s ic h te n  a u f  d ie  Q u a li ta t  es o ftm a ls  e rfo rd e rlich  m ach e n , d ie  e inze lnen  
C hargen versch ied en  zu  b eh an d e ln , w as u n b e d in g t e r le ic h te r t w ird , w en n  zw ei v o n e in a n d e r  u n a b - 
hang ige  K ra n e  v o rg eseh en  sind.

Z um  T ra n sp o r t des K a lk e s  in  d ie  Iv o n v e rte r  w a h lt m a n  h e u te  b e i N eu an lag en  a llgem ein  d ie  e lek 
trische S eilbahn , d ie  v o m  K alk o fen  o d e r v om  Siło  d ire k t iib e r  d ie  K o n v e rte rm iin d u n g  f i ih r t . D a s  
A rbeiten  au s  d em  Siło h a t  d en  V orzug , w en ig  B ed ien u n g sm an n sch a ften  zu  e rfo rd e m , b ie te t  a b e r  
daneben  den  N a c h te il, daB m a n  infolge des gróB eren E ig en g ew ich ts  d e r  la g e m d e n  M assen m i t  e inem  
gróBeren V erlu s t d u re h  Z erfa ll zu  rech n en  h a t ,  so daB n a c h  m ein em  D a fiirh a lte n  V or- u n d  N a c h te ile  
der a lte n  u n d  n eu en  A u fb e w a h ru n g sa rt sich  d ie  W ag e  h a lte n .

E s  is t in te re ss a n t, s ich  R e ch en sch a ft zu  geben  v o n  d en  M assen, d ie  in  e inem  m o d e rn en  d e u ts c h e n  
T hom asstah lw erk  d a u e m d  b ew iiltig t w erden  m iissen . A us d e n  in  N r. 38 d es v o n g e n  J a h rg a n g e s  
von „ S ta h l u n d  E is e n '1 an g eg eb en en  H ó ch s tle is tu n g en  e rs ie h t m a n , daB d ie  g róB te  b ish e r e rz ie lte  
P ro d u k tio n  eines T h o m asw erk es e tw a  560 000 t  R o h s ta h l im  J a h r e  b e tru g , u n d  w ir w ollen  n u n  iib e r- 
schlagen, w elche M assen jew eils in  24 S tu n d e n  zu e in e r so lchen  P ro d u k tio n  b ew eg t w erd en  m uB ten . 
E rfo rderlich  s in d  z u n a c h s t e in m al ru n d  2100 t  R o heisen , d ie  in  e tw a  110 F a h r te n  v o n  den  H o ch o fen  
zum  M ischer zu  tra n sp o r t ie re n  sind . V erb lasen  w ird  d a s  Q u a n tu m  in  129 C hargen , d ie  ih re rse its  e tw a
26 D oppellade r g e b ra n n te n  K a lk  e rfo rd em , w a h re n d  a n  S in te rd o lo m it u n d  T e e r  zu sam m en  e tw a  
23 t  g eb rau ch t w erden . D as  e rzeu g te  S c h la c k e n ą u a n tu m  b e la u f t sich a u f  u n g e fa h r  40 D o p p e llad e r, 
und  a lle in  d ie  M enge d e r  S tah lw e rk sab fa lle  s te ll t  sich  au f  m e h r a is  5 D o ppelw agen  in  d ie se r Z e it.

D ie G eb lasem asch inen  m iissen  z u r  E rzeu g u n g  e ines so lchen  O u a n tu m s  950000  cb m  L u f t  a n sa u g e n  
und  au f  eine P re ssu n g  v o n  ca. 2 a t  b rin g en . Y on den  d re i G ieB w agen h a t  je d e r  ca . 633 t  fliissigen S ta h ls  
in ru n d  43 F a h r te n  v o m  K o n v e r te r  in  d ie  G ieB halle zu  tra n sp o r tie re n , u n d  bei e inem  B lockgew ich t v o n  
3000 kg  w erden  645 B ló ck e  gegossen  u n d  au s  d e r  G ieB grube in  d ie  T iefó fen  b e fó rd e rt. W ird  d iese  
A rbeit von  zw ei e lek trisch en  K ra n e n  b e so rg t, so  h a t  je d e r  K ra n  322 F a h r te n  in  24 S tu n d e n  zu  m ach e n .

Solche L e is tu n g en  s in d  n u r  d a d u rc h  m óglich  gew orden , daB m a n  d ie  H a ltb a r k e i t  des F u t t e r s  
w ie auch  d e r  L osbóden , w elche an fan g lich  g an z  au B ero rd en tlich e  S chw ierigke it b o te n , im  L au fe  d e r  
J a h re  so g este ig e rt h a t ,  daB  h e u te  schon  in  e in em  g u t  g e le ite ten  S ta h lw e rk  m i t  e in e r m itt le re n  L e is tu n g  
von 280 C hargen  a u f  ein  u n d  de rse lb en  A u sm au e ru n g  o h n e  R e p a ra tu re n  g e re c h n e t w erd en  k a n n . 
E ine m ittle re  H a ltb a rk e i t  d e r  N a d e lb ó d en  v o n  60 b is 65 C hargen  k a n n  a is  n o rm a l ang eseh en  w e rd e n ; 
bei D iisenbóden  d iir f te  sie m i t  95 C hargen  an zu se tzen  sein . D ie sch o n  e rw a h n te  V e rb re ite ru n g  d e r  
m odernen  K o n v e r te r  h a t  z u r  E rh ó h u n g  d e r  B o d en d u rch m e sse r v o n  d en  fr iih e r  iib lich en  1500 m m  
au f 1900 u n d  2000 m m  g e fiih rt. H ie rd u rc h  e rg ab  sich  eine n eu e  S chw ierigke it, w eil es n ic h t g e lingen  
w ollte, diese groB en B óden  im  K e rn e  gen iigend  h a r t  zu  b ren n en , o h n e  daB  sie v o m  U m fan g e  au s  rissen . 
Die to lg e  w ar, daB d e r  w eichere  K e rn  u n g eb iih rlich  ra sc h  v ersch lissen  w a r u n d  d a h e r  d e r  groB e B oden  
eine e rheb lich  g eringere  L e b e n sd a u e r  au fw ies , a is  m a n  f r iih e r  bei k le inerem  B o d en  g ew o h n t w ar. 
^ ° n  den  versch iedenen  Y orsch lagen , d ie  z u r  B ese itig u n g  d ieses U e b e ls tan d es  g e m a c h t w orden  s in d ,
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sc h e in t  m ir  d e r  g liick lich s te  d e r  zu  sein , d e r  dem  O b e rin g en ieu r V o g  e 1 in  D illingen  u n te r  N r. 21 322 
p a te n ta m tlic h  g e sc h iitz t w orden  is t. H ie rb e i w ird  auB er d en  W in d k a n a le n  in  d e r  M itte  d es  B odens 
e in  k re isfo rm ig e r H o h lra u m  a n g e o rd n e t, d e r  be im  B ren n en  a is  F e u e rk a n a l d ie n t, so daB  e ine  g leich- 
m aB ige W a rm e z u fu h r n ach  d e n  in n e re n  u n d  auB eren  T eilen  des B odens g e w ah rle is te t w ird . N ach  
d em  E rk a l te n  des B o d en s w ird  d ie  kegelfó rm ige  A u ssp a ru n g  m i t  fr isch er M ischung  au sg e fiillt u n d  
im  K o n v e r te r  g a rg e b ra n n t. A uf d iese W eise e rz ie lt m a n  einen  d u rc h  u n d  d u rc h  1 'estgebrannten  B oden , 
o h n e  B re n n d a u e r  u n d  I n te n s i ta t  iib er G eb iih r s te ig e m  zu m ussen .

Z u r  E rz ie lu n g  d iese r R e s u lta te  in  d e r  H a ltb a rk e it  is t  n eb en  d e r  r ic h tig e n  W a h l d e r  R o h sto ffe
u n d  ih re r  M isch u n g sv e rh a ltn isse  v o r  a llem  fo rd e rlich  gew esen d ie  Y erw en d u n g  d e r  P reB lu ft zu m  H in te r-  
s ta m p fe n  d e r  K o n v e rte rm a u e ru n g , d ie  u b rig e n s  au ch  zu m  A u ss tam p fen  d e r  S ta h lp fa n n e n  m it  feuer- 
fe s tem  S a n d  y o r te ilh a f t b e n u tz t  w ird  u n d  d a z u  b e ig e trag en  h a t,  d ie  b ish e rig e  m itt le re  H a ltb a rk e it  
y o n  25 C hargen , d ie  au f  e ine  A u sm au ę ru n g  zu  rech n en  w aren , b is a u f  50 u n d  se lb s t 60 zu  s te ig e rn .

W en n  w ir n u n  erw agen , a u f  w elche T eile  D e u tsc h la n d s  sich  h e u te  d ie  T h o m a s-S ta h lw e rk e  ver- 
te ilen , so fin d en  w ir, daB d iese In d u s tr ie  a u f  zw ei ye rsch ied en en  G ru n d lag en  b e ru h t . Im  rhein isch - 
w estfa lisch en  In d u s tr ie b e z irk  n am lich , ebenso  w ie a n  d e r  S aa r u n d  in O bersch lesien  b ild e t h e u te  die 
K oh le  d ie  G ru n d lag e  d e r  schw eren  E ise n in d u s tr ie , w a h re n d  sie am  N o rd a b h a n g e  d es H arzes , in  O ber- 
fra n k e n  u n d  in  L o th rin g e n -L u x e in b u rg  sich  u n m it te lb a r  au f  d em  E rz  a u fb a u t . U rsp riin g lich  h a t  in 
d en  d re i z u e rs t g e n a n n te n  G eb ie ten  eb en fa lls  loka les  E rzy o rk o m m en  d en  A nstoB  zu r  B eg riin d u n g  
d e r  E ise n in d u s tr ie  gegeben . D a  sich  jed o ch  se h r  b a ld  h e ra u s s te llte , daB  d iese Y orkom m en  in  R h e in - 
la n d  u n d  W e st fa leń  d en  A n sp riich en  e in e r tech n isch  y o ra n sc h re ite n d e n  E ise n in d u s tr ie  w eder der 
B esch a ffen h e it n o ch  d e r  M enge n a c h  gen iigen  k o n n te n , so e rg ab  sich  d ie  N o tw en d ig k e it, E isenerze  
o d e r  R o h e isen  in  groB em  M aB stabe v o n  d e r  L a h n  u n d  d e r  D ill, s p a te r  au s  E n g la n d  u n d  S pan ien ,
schlieB lich au s  S chw eden  u n d  L o th rin g e n -L u x e m b u rg  h e rbe izuschaffen .

A n fan g lich  w u rd e  in  a llen  T h o m a s-S ta h lw e rk e n  d a s  R o h eisen  im  K u p o lo fen  um geschm olzen , 
u n d  d ie  G a ttie ru n g  d ieses R o h m a te ria ls  b ild e te  e ine d e r  w ic h tig s te n  A u fg ab en  d es In g en ieu rs . N ach- 
d em  m a n  h ie ra u s  g e le rn t h a t te ,  w elches R oheisen  d e n  A n fo rd e ru n g en  d es  T h o m asp ro zesses  a m  b esten  
g en iig t, g ing  m a n  d azu  iiber, d a s  R o h eisen  d ire k t o h n e  U m sch m elzu n g  zu  y e ra rb e ite n  u n d  k a m  h ie rbe i 
b e k a n n tl ic h  seh r schne ll a u f  d en  G ed an k en , d en  S ta h lw e rk sb e tr ie b  v o n  d em  d es  H ochofens d a d u rc h  
u n a b h tin g ig e r zu  g e s ta lte n , daB m an  Zw isehen beide  d en  R oheisen-M ischer e inschob .

In  R h e in la n d  u n d  W estfa len  h a t t e  d iese E rk e n n tn is  z u r  F o lgę , daB  d ie  re in e n  S tah łw a lzw erk e  
■sehr b a ld  y e rsch w an d en  u n d  d a s  g em isch te  W erk  z u r  R egel w u rd e , in  d em  d ie  H itz e  d es  fliissigen R oh- 
■eisens a u sg e n u tz t w ird  b is  zu m  A usw alzen  v o n  S ch ienen , H a lb zeu g  u n d  g ro b e rem  S ta b -  u n d  F o rm - 
eisen . D ie  h e u tig e n  T h o m a s-S ta h lw e rk e  des B ez irk s  a rb e ite n  a lle  n ach  d iesem  G ru n d sa tz  b is  a u f  eine 
■einzige A u sn ah m e , d ie  d a s  S ta h lw e rk  d e r  G elsen k irch en e r B ergw erks- u n d  H iitten -A k tien g ese lisch a ft 
in  R o th e  E rd e  bei A achen  b ild e t, dessen  B a u  d e r  J u n k e r a th e r  G ew erk sch a ft iib e r tra g e n  w a r, d ie  auch  
d ie  L ieb en sw iird ig k e it besessen  h a t ,  m ir  d ie  P ian e  zu r  Y erfiigung  zu s te llen . W a h re n d  d ie  iib rigen  
a lle  d en  K u po lo fen  n u r  h a b e n  b es teh en  lassen , u m  d a s  in  d e n  Ś o n n ta g -S ti lls ta n d e n  fa llen d e  R oheisen  
u m zu sch m elzen , h a t  d ieses W erk  g an z  a u f  d en  Y o rte il d e r  Y e rw en d u n g  y o n  H o ch o fen -G asen  y ę rz ię h te t 
u n d  sich  d a ra u f  e in g e r ic h te t, se in  R o h eisen  w ie b ish e r  y o n  d en  e tw a  211 K ilo m e te r w e it e n tfe rn te n  
L u x e m b u rg e r  H ocho fen  zu bez iehen  u n d  a n  O rt u n d  S te lle  u m zuschm elzen . D ie  fr iih e r in  dem  G at- 
tie re n  b e ru h e n d e n  S ch w ie rig k e iten  u n d  M eh rk o sten  h a t  m a n  h ie r  in  se h r  g e sch ick te r W eise  d ad u rc h  
u m g a n g e n , daB m a n  d e n  R oheisen -M ischer au f  d ie  H ocho fen -A n lage  g e b a u t h a t ,  w -odurch m a n  im m er 
e in  E ise n  v o n  fa s t g le ich er Z u sam m en se tzu n g  e rh a lt.

D ie  b ed e u te n d e n  F o r ts c h r i t te ,  d ie  d ie  Y erw en d u n g  d e r  H och o fen -G ase  zu m  d ire k te n  A n tr ie b  
d e r  M asch inen  in  d ie  H iit te n -T e c h n ik  g e b ra c h t h a t ,  h a b e n  d en  S c h w e rp u n k t d e r  G ro B eisen -In d u strie  
in  im m e r y e rs ta rk te m  MaBe in  d ie  E rzb ez irk e  y e rsch o b en , u n d  w ir seh en  d a h e r , daB  h e u te  sch o n  d e r 
A n te il d e r  lo th rin g isch -lu x em b u rg isch en  S tah lw e rk e  a n  d e r  g e sam ten  S tah le rzeu g u n g  a lle r  im  S tah l- 
w e rk sv e rb an d e  v e re in ig ten  W erk e  e tw a  1 9 %  b e tra g t.  D ie  T ra n sp o r tk o s te n  sp ie len  h ie r  sow ohl ftir 
d a s  R o h m a te r ia l w ie fiir d ie  F e r tig p ro d u k te  d ie  H a u p tro lle , u n d  d a  m a n  zu r  F a b r ik a tio n  vo n  1000 kg 
R oheisen  au s  e tw a  30 % ig e m  E rz  ru n d  d re im a l sov iel E rz  g e b ra u c h t a is  K o k s, so le u c h te t e in , daB 
a lle in  sch o n  d ieses V e rh a ltn is  g en iig t, u m  d ie  E ise n in d u s tr ie  v o n  d e r  K oh le  zu m  E rz  zu  yerlegen .

I n  O bersch lesien  liegen  u n te r  d e n  g e n a n n te n  B ez irk en  d ie  Y e rh a ltn isse  fiir d en  T h o m a sb e trie b  
a m  w en ig sten  g iin stig , d a  m a n  a u f  d e n  B ezug  s iid ra ss isch e r u n d  sch w ed isch er p h o sp h o rh a ltig e r  E rze  
angew ieśen  is t. E s  laB t sich  d a h e r  w o h l y o rau ssag en , daB d o r t  d e r  T hom asprozeB  in  a b se h b a re r  Z eit 
d e m  R oheisenerzprozeB  w ird  P la tz  m ach e n  m ussen . H ie r  b ie te t  n am lich  d a s  E rz fr isc h y e rfa h re n  den  
Y orteil,*  „daB  m a n  den  P h o sp h o rg e h a lt des R o h e ise n sn ie d rig e r h a lte n  k a n n  a is es d a s  T h o m asy e rfah ren  
g e s ta t te t ,  o h n e  a u f  d en  Y orte il y e rz ic h te n  zu  m iissen , d e n  d ie  G ew in n u n g  d e r  P h o sp h o rsch lack e  ge- 
w a h r t .“  N im m t m an  h in zu , daB d e r  T h o m a sb e tr ie b  d o r t  u n te r  zu  h o h en  S iliz ium - u n d  M an g an g eh a lten

* C. D i c h m a n n :  D e r basische H erdofenprozeB . B erlin  1910.
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des R oheisens zu  le iden  h a t,  so is t  le ich t e inzusehen , daB  a u c h  seine G e steh u n g sk o sten  n ic h t u n te r  
per Z ahl b le ib en  k o n n en , d ie  d em  R oheisenerzprozeB  e rre ic h b a r  s ind .

D ie T h o m asw erk e  an  d e r  S a a r  h ab en  a lle  m ite in a n d e r  gem ein sam , daB sie n u r  E rz  ih re r  eigenen  
K onzessionen  des M in e tte -R ev ie rs  y e rh i it te n  u n d  d u rch w eg  n eb en  d em  d ire k te n  K o n v e rtie re n  
noch  R oheisen  im  K u po lo fen  um schm elzen , d a s  ih re  eigenen  re in en  H o cho fenw erke  in  L o th rin g e n  
u n d  L u x e m b u rg  erzeugen . D a  d ieses E rz  u n d  R o h eisen  e inem  T ra n s p o r t  v o n  e tw a  go b is io o  km  
Liinge u n te r lie g t, so e n ts c h e id e t d ie  F ra g e  d e r  M osel- u n d  S a a rk a n a lis a tio n  d a riib e r , o b  d iese T h o m a s 
w erke  im  S a a rg e b ie t b le ib en  w erd en  o d e r o b  au ch  sie u n m it te lb a r  in  d a s  E rz re v ie r  v e rlcg t w erden  
m iissen.

D ie T h o m a s in d u s tr ie  in  P e in e  b e ru h t  au f  dem  E rz v o rk o m m e n  r o n  Ilsed e  u n d  S a lz g itte r , d a s  
d e r  M in e tte  g le ich t, v o r  ih r  a b e r  d en  V orzug  e ines h o h eren  M an g an -G eh a lte s  h a t ,  so daB d ie  d o rtig en  
H oehofen  kein  M an g an erz  a is  Z u sch lag  b rau ch en .

A uch  d a s  E rz  im  F ra n k isc h e n  J u r a ,  in  O b e rfran k en  u n d  d e r  O b erp fa lz  f in d e t be im  T hom asprozeB  
V erw endung  u n d  w ird  v o n  d e r  M ax im ilian sh iitte  in  R o sen b erg  bei A m b erg  im  groB en a b g e b a u t 
u n d  y e rh i i t te t .  D iese E rz e  sch w an k en  zw ischen 40 b is 5 5 %  F e , 0 ,3  b is 5 %  CaO u n d  4 b is  1 2 %  Si0 2. 
D er P h o sp h o r-G e h a lt is t  e tw as  g e rin g e r a is  be i d e r  M in e tte , w a h re n d  d e r  M an g an -G eh a lt so groB 
is t, daB a u ch  d iese E rz e  einen  w e ite ren  M an g an erzzu sa tz  n ic h t n o tig  h ab en . In  d e n  le tz te n  J a h r e n  sin d  
au sg ed eh n te  S ch iirfa rb e iten  im  d o rtig en  G eb ie t v o rg en o m m en  u n d  groBe F e ld e sg eb ie te  a u f  d e r  F r a n 
k ischen  A lp  b ed e c k t w orden . B ed eu ten d e  G eologen, w ie G e h e im ra t D r. K lo ck m an n  u n d  P ro fesso r 
D r. M. H o lzappe l, b e u rte ile n  d a s  V orkom m en  se h r  g iin stig , u n d  n aeh  ih ren  A n sich ten  so llen  g an z  
enorm e E rz ab lag e ru n g en  iii d em  b ed eck ten  G eb ie t v o rh a n d e n  sein . W en n  a u c h  A u fsch luB -A rbe iten  
b is je tz t  k au m  e rfo lg t s in d , so b e s te h t d o ch  d ie  H o ffn u n g , daB sich  im  F ra n k isc h e n  J u r a  e in  neues 
E rzg eb ie t fiir d ie  d e u tsc h e n  H iit te n w e rk e  erschlieB en w ird , d a s  n o ch  e in m al zu  e in e r groB en A u sd eh n u n g  
des T h o m asb e trieb e s  fiih ren  k an n .

W ie schon  h e rv o rg eh o b en , h a t  a n  d e r  V erso rgung  d e r  d eu tsch en  H iitte n w e rk e  m it p h o sp h o r- 
h a ltig en  E isen e rzen  d ie  in  D eu tsch - u n d  F ran zo s isch -L o th rin g en  u n d  L u x e m b u rg  v o rk o m m en d e  
M inette  d en  g roB ten  A n te il. D ieses E isen e rz  t r i t t  in  au sg e d e h n te n  L ag e rn  im  J u r a  a u f  u n d  is t w ohl 
a is eines d e r  b e d e u te n d s te n  V orkom m en  d e r  g an zen  W elt zu  b eze ich n en ; an  d e n  G eh an g en  d es lin k en  
M oseltals b e fin d e t sich  d a s  A usgehende  d e r  L ag er, d ie  d a n n  n ac li S iidw esten , n a e h  F ra n k re ic h , flach  
einfallen . D ie L an g en -A u sd eh n u n g  des V orkom m ens e r s tre c k t sich  d a n n  in  e inem  iS  b is  20 km  b re ite n  
S tre ifen : v o n  d e r  belg ischen  G renze  im  N o rd e n  b e iL o n g w y  b is  iib e r N an cy  h in a u s  im  S iiden , u n d  a u f  
diesem  Z uge s in d  d ie  L ag er d e r  te ils  k a lk ig en , te ils  k ieseligen  E rz e  n u r  e in m a l k u rz  u n te rb ro c h e n . 
Die kalk igen  E rz e  w echseln  im  G e h a lt m it 28 b is 3 7 %  F e , 12 b is  20 %  CaO u n d  6 b is  9 %  S i0 2 u n d  
n ehm en  v o rw iegend  d en  m itt le re n  T e il d e r  v o rg e n a n n te n  A b lag e ru n g  e in , w a h re n d  d ie  k iese ligen  E rz e  
m it 32 b is 40 %  F e , 7 b is 9 %  CaO u n d  12 b is  2 2 %  Si0 2 im  n ó rd lich en  u n d  siid lich en  T e il d e r  A b lag e
rung  v o rk o m m en  u n d  e tw a  e in  D r i t te l  au sm ach en . G enaue  G ren zen  u n d  Z ah len  lassen  sich  h ie r iib e r 
n ic h t geben , w eil se lb s t u n te r  den  re in  ka lk ig en  L a g e m  im  L ieg en d en  h iiu fig  n o ch  e in  k ieseliges L ag er 
vo rk o m m t. D e r  M an g an g eh a lt is t bei d en  E rzen  e tw a  0 ,3 % , so daB o h n e  Z u sa tz  v o n  M anganerz  n u r  
das so g en an n te  O M -R oheisen  vo n  e tw a  0,5 b is o ,6 %  M angan  fiillt; u n d  m a n  m uB , u m  T h o m as-R o h e isen  
zu erzeugen , noch  M an g an erze  zu sch lag en , w a h ren d  d e r  P h o sp h o r-G e h a lt b e i d en  E rz e n  g le ich  b le ib t 
u n d  im  M itte l 0 ,6  b is 0 ,7  %  b e tra g t.

W as n u n  d ie  E r z m e n g e n  in  d ieser eno rm en  A b lag e ru n g  a n b e la n g t, so e rs tre c k e n  sich d ie  
M ine tte lager n aeh  D r. K o h l m a n n  iib e r e ine F lach ę  v o n  e tw a  70 000 h a , w ovon  40 000 h a  au f 
F ran k re ich , 27 000 h a  a u f  D e u tsc h -L o th rin g e n  u n d  2500 h a  au f  L u x e m b u rg  e n tfa lle n ; sie so llen  fiin f 
M illiarden T o n n en  E rz  e n th a l te n . A uf d en  franzosischen  T e il so llen  2 ]A M illia rden  T o n n e n , au f  
D eu tsch -L o th rin g en  1 Soo 000 000 t  u n d  au f  L u x e m b u rg  d e r  R e s t  en tfa llen .

V on dem  franzosischen  B esitz  h a b e n  sich  d ie  d e u tsc h e n  H iit te n w e rk e  b is  j e t z t  iib e r  6000 h a  
g e s ich e rt; iib e r d ieses Y orkom m en  im  B assin  v o n  Jo e u f , B riey  u n d  L a n d re  laB t sich  au ssag en , daB 
es fiir den  T h o m asb e trieb  auB ero rd en tlich  g iin s tig  is t, w eil g e rad e  in  d en  k a lk ig en  E rz e n  d ie se r G eb ie te  
d e rE is e n g e h a l tu m 3 b is 4 %  u n d n o c h  m e h r den  d e sH o c h p la te a u s v o n  A u m e tz i ib e r tr i f f t .  J e  m e h r  m a n  
d azu  iib e rg eh t, in d en  K o w p e ra p p a ra te n  g e re in ig te s  G as zu  v e rw en d en , u m  so b as isch e r k a n n  d ie  
S chlacke g eh a lten  w erden  u n d  u m  so w e rtv o lle r  w erden  n a tu rg em aB  re iche  ka lk ig e  M in e tte . D e r 
<Ieutsche A nte il an  k ieseliger M in e tte  is t  ge rin g , u n d  fa s t n u r  die u n te re n  L ag e r vo n  A u m e tz  u n d  D eu tsch - 
O th  sin d  zu rze it b au w iird ig ; a lle  iib rigen  k ieseligen  L ager, u n d  n a m e n tlic h  d ie  im  siid lich en  T e il 
v o n  D eu tsch -L o th rin g en , s in d  re la tiv  a rm  u n d  e n th a l te n  v ie l R iic k s ta n d . A uf lu x em b u rg isch em  G e
b ie te  e n th a lte n  die B ecken  v o n  E sc h  u n d  D iffe rd ingen  vo rw ieg en d  re iche  k ieselige M in e tte , so daB 
a u s  diesen E rzen  zu sam m en  m it  d en  g e n a n n te n  ka lk ig en  E rzen  franzosischen  U rsp ru n g s  sich  eine 
vorziig liche M óllerung e rg ib t. H iilt m a n  sich  d ie  E rzm e n g en  v o r  A ugen  u n d  g le ich ze itig  d en  U m sta n d , 
daB  sie, w ie fiir u n se re  Y e rh a ltn isse  geschaffen , zu sam m en g es te llt s in d , so  e rk e n n t m a n  a u c h  ohne  
w eiteres die R ic h tig k e it d e r  B e h a u p tu n g , d ie  D r. M a s s e n e z  in  se inem  A u fsa tz  ,,30 J a h r e  T h o m as-

X X X T.30 24



1324 Stalli und Eisen. Z u m  heutigen Stande des basischen W i7id/rischver/ahrens in  D eutschland. 30. Jahrg. Nr. 31.

Y e rfa h re n "  au fg e s te llt h a t ,  daB n iim lich  E n g la n d e r  u n d  A m erik an e r n u r  desw egen  d as  T h o m as- 
Y e rfah ren  n ic h t  so p o u ss ie r t h a b e n  w ie w ir, w eil es ih n en  an  p a ssen d en  E rz e n  feh lt.

In  d en  le tz te n  J a h r e n  s in d  gegen  d as  T h o m a sv e rfa h re n  A ngriffe  e rh o b en  w orden , d ie  sich  e inm al 
au f  seine W ir tsc h a ftl ic h k e it u n d  zum  a n d e re n  M ałe a u f  d ie  O u a li ta t  seines E rzeu g n isses  e rs treck en . 
D ie z u le tz t  e rw a h n te n  g ip fe ln  ge\yóhn lich  d a rin , daB g esag t w ird , es sei n ic h t m og lich , in  d e rT h o m a s-  
B irn e  e inen  gen iig en d  p h o sp h o rfre ien  S ta h l h e rzu s te llen , u n d  h ie rin  lage e in  schw erw iegendes M om en t, 
d a s  gegen  d ie  w e ite re  B e n u tz u n g  o d e r g a r  A u sd e lm u n g  d ieses V e rfah ren s  in s  F e ld  g e fiih r t w erden  
m iisse. H iergegen  is t m eines E ra c h te n s  z u n a c h s t e inzuw enden , daB ein w e ich e r S ta h l m it  0 ,06 u n d
0 ,0 7 %  P h o sp h o r au s  d iesem  G eh a lte  a lle in  d u rc h a u s  ke in e  u n g iin s tig e  B ee in flu ssu n g  se in er E igen - 
sc h a f te n  e rf iih r t, so lange n ic h t d e r  L e itn n g sw id e rs ta n d  o d e r so n s tig e  e lek triseh e  E ig e n sc h a fte n  e in  
besonderes MaB v o n  R e in h e it des S ta h ls  v o rsch re ib en . D aB m a n  im  K o n v e r te r  M a te ria ł u n te r  0 ,06 %  
P h o sp h o r n ic h t e rb lasen  w ill, h a t  n ic h t e tw a  seine U rsach e  d a rin , daB bei so lcher Z u sam m en se tzu n g  
se ine  I-Ierstellung  d u rc h  d en  s te ig en d en  A b b ra n d  zu  te u e r  w iirde , so n d ern  d ie  g ru n d sa tz lic h e  A b leh n u n g  
d ieser V o rsch rift r i ih r t  v o n  dem  U m sta n d e  h e r, daB bei w e ite re r V errin g e ru n g  des P h o sp h o r-G e h a lte s  
d e r  S ta h l u n g eb iih rlich  v ie l S au e rs to ff  au fn eh m en  w iirde.

Z w eifellos is t  es fiir d ie  w e ita u s  m e is ten  V erw endungszw ecke des S ta h ls  n ic h t e n tsch e id en d , 
o b  e r 0 ,06, 0 ,04  %  o d e r noch  w en iger P h o sp h o r e n th a l t ,  so n d e rn  d ie  H a u p tsa c h e  is t, daB e r bei se in e r 
E rz e u g u n g  m ó g lich s t sau e rs to fffre i geb lieben  is t, u n d  d a s  V e rfah ren  se in er H e rs te llu n g  is t  d a n a c h  
zu  b e u rte ile n , ob  es d ie  S ich e rh e it b ie te t , u n n ó tig  h o h e  S au e rs to ff-A u fn ah m e  zu  v e rh in d e m  u n d  g leich - 
ze itig  d ie  M óglichkeit, e tw a  au fg en o m m en en  S au e rs to ff  w ieder au szu sch e id en . D ie K e n n tn is  d ieser 
T a ts a c h e  w are  v iel w e ite r  y e rb re ite t,  w en n  es n u r  ge lange , e ine M eth o d e  zu  finden , n a c h  d e r  m a n  den  
S au e rs to ff -G eh a lt d es S ta h ls  a u f  d em  W ege d e r  S ch n e ll-A n aly se  m it  g le ich er S ich e rh e it e rm itte ln  
k ó n n te , w ie w ir es be im  K o h len sto ff, M angan , P h o sp h o r u n d  Schw efel g ew o h n t s in d ; u n d  s ich e r w iiren  
d ie  T h o m asw erk e  d ie  e rs te n , d ie  d a n n  d ie  B es tim m u n g en  d ieses E le m e n te s  bei je d e r  e inze lnen  C harge  
v o rseh re ib en  w u rd en .

W ir  w ollen  n u n  a n  d e r  H a n d  d e r  a u f  den  groB en g em isch ten  W erk en  iib lichen  A rbe itsw eise  u n te r -  
su ch en , inw iew eit d a s  T h o m a sv e rfa h re n  d en  oben  sk izz ie rten  F o rd e m n g e n  e n ts p r ic h t , u n d  h ie rbe i 
speziell e inm al d ie  Y erh a ltn isse  des M in e tte -R ev ie rs  in s  A uge fassen . B ei d iesen  W e rk e n  lie fern  ge- 
w o h n lich  7 b is  8 , a n  e in e r S te lle  so g a r 11 H oehofen  vo n  e tw a  160 b is  220 t  T a g esle is tu n g  ih re  G esam t- 
p ro d u k tio n  in e in  u n d  den se lb en  M ischer ab , u n d  alle  d iese  H oeho fen  e ines W erk es  v e rh i i t te n  ja h ra u s  
ja h re in  e in  u n d  d asse lb e  E r  z, so daB  ih re  M óllerung  sich  in n e rh a lb  seh r en g er G renzen  bew egen  k an n . 
E s  le u c h te t d a h e r  ohne  w e ite re s  e in , daB groBe S ch w an k u n g en  in  d e r  R o h e ise n -Q u a lit;it n u r  h ó c h s t 
se iten  e in tre te n . V on e inem  d e r  g róB ten  W erk e  u n se res  B ez irk s  s in d  m ir  A n a ly sen re ih en  v o n  g an zen  
au fe in a n d e r  fo lgenden  W ochen  u n d  M o n aten  b e k a n n t, in  den en  d e r  S iliz iu m g eh alt des R o h e isen s 
im m er n u r  in  d en  G renzen  v o n  e tw a  0,28 b is  0,45 %  sc h w a n k te  u n d  bei den en  d iese o b e re  G renze  
no ch  d azu  n u r  e in ige M ałe e rre ic h t w u rd e . U n te r  so lchen  U m sta n d e n  w eist d a s  au s  d em  R oheisen - 
M ischer en tn o m m en e  E isen  n a ti ir lic h  e in en  G ra d  d e r  G le ich fó rm igke it in  d e r  Z u sam m en se tzu n g  
a  11 e r  se in er E le m e n te  au f, d e r  sich  p ra k tis c h  k a u m  n o ch  iib e rtre ffen  laB t. N im m t m a n  h in zu  d ie  
ja h re la n g e  S ch u lu n g  d es P e rso n a ls  u n d  d ie  U n te rs tu tz u n g , d ie  d ie  p ra k tis c h e  T iitig k e it d u rc h  d ie  
a n a ly tis c h e  F e s ts te llu n g  d e r  m aB gebenden  E le m e n te  je d e r  e inze lnen  C harge  e rf iih r t, so liiBt sich  d ie  
groBe S ich e rh e it b eg re ifen , m it  d e r  d ie  D a u e r  d e r  N ach b la se -P e rio d e  u n d  d ie  e rfo rd e rlich en  M engen 
d e r  Z usch lage  bem essen  w erden .

LiiBt m a n  es n u n  n ic h t a n  d e r  Y orsich tsm aB regel feh len , t r o tz  d ie se r G le ichm aB igkeit des A usgangs- 
m a te r ia ls  regelm aB ig k u rz  v o r  d e r  B een d ig u n g  d e r  N ach b la se -P e rio d e  sich  d u rc h  e ine  S chó p fp ro b e  
v o m  S ta n d e  d e r  O x y d a tio n  zu  iib erzeu g en , so h a t  m a n  a u f  jed e  W eise d a fiir  g eso rg t, daB d ie  S auer- 
s to ff-Z u fu h r au f  d a s  e rfo rd erlich e  M indestm aB  b eseh riin k t b le ib t, u n d  e rre ic h t, d a  n ic h t  u n n ó tig  
groBe M engen v o n  O x v d en  zu  ze rs tó ren  s ind , m it geringen  Y e rlu s ten  u n d  d a h e r  groB er S ich e rh e it 
d en  M an g an g eh a lt im  F e r t ig p ro d u k t , d en  d e r  V envendungszw eck  v o rsc h re ib t.

W en n  w ir n u n  L ie fe ru n g s-B ed in g u n g en  fiir S ch ienen  in s  A uge fassen , d ie  e in en  G eh a lt vo n  w en iger 
a is  0 ,04  %  P h o sp h o r -vorschreiben, so le u c h te t n a c h  d em  G esag ten  o h n e  w eite res  e in , daB m a n  sie in  
d e r  T h o m asb irn e  v e m u n ftig e rw e ise  n ic h t h e rs te llen  w ird . E s  so li d a b e i g a r  n ic h t  g e leu g n e t w erden , 
daB es m og lich  se in  m ag , d ie  e ine  o d e r d ie  a n d e re  C harge  n a c h  d iesen  V o rsch riften  a u sz u fu h re n , a b e r  
d e r  M assen p ro d u k tio n  s te h t d ie  G e fah r d e r  U eb erfrisch u n g  u n b e d in g t im  W ege. Ic h  h a lte  es iib rigens 
fiir  ausgesch lossen , daB w irk lich  S ch ienen , d ie  a ll d iesen  k o m p liz ie rten  A n sp riich en  gen iigen , ein 
b esseres M a te ria ł d a rs te lle n , a is  es eine  g u te , r ic h tig  g eb lasene  T h o m ass tah l-S ch ien e  b i ld e t , d ie  iib e r  70 kg  
F e s tig k e it h a t  u n d  b e i d e r  K u p fe r-C h io ram m o n iu m -A etzp ro b e  e ine  re ine , b la sen fre ie  S tr u k tu r  ze ig t.

N ach  m e in e r U eb erzeu g u n g  w iird e  es n ic h t la n g e d a u e m , daB  m a n  a u f  d em  W e ltm a rk te  aus 
r e in e r  B eg e is ten m g  fiir d a s  M a r tin m a te r ia l m i t  u n te r  0 ,04 %  P h o sp h o r 20 M ark  p ro  T o n n e  m eh r 
b e z a h lt u n d  d a b e i e in M a te ria ł e rs te h t,  d a s  u n te r  B e riick s ich tig u n g  d e r  d e fin itiv en  L e is tu n g  d u rc h a u s  
n ic h t  m e h r w e rt is t a is  w irk lich  g u te r , s a u b e r  h e rg e s te llte r  T h o m a ss ta h l.



3. August 1910. Z u m  heuiigen Stande des basischen Wind/ri&chierfahrens in  Deutschland. S tah l und Eisen. 1325

G ew ohnlich  w ird  m in  b e h a u p te t , d a s  M a r tin m a te r ia l h a b e  v o r  d em  T h o m as-M eta ll e inen  g ru n d -  
sa tz lich en  V o rsp ran g  desw egen , w eil im  M artino fen  n ach  B een d ig u n g  d e r  O x y d a tio n  Z e it g en u g  z u r  
N a c h b eh an d lu n g  des S ta h ls  y o rh a n d e n  sei, w a h re n d  sie d em  T h om asp rozesse  fehle, d a  bei d iesem  d ie  
D eso x y d a tio n  in  d e r  S ta h l-P fa n n e  y o rg en o m m en  w u rd e , w obei d ie  ve rsch ied en en  D iffusions-G e- 
schw ind igke iten  d e r  zu g ese tz ten  E le m e n te  noch  d azu  b e itra g e n , d ie  ung le iche  Z u sam m en se tzu n g  zu  
erhohen . D ieser Y o rw u rf is t eb en fa lls  d u rc h  d ie  P ra x is  la n g s t w id e rleg t w o rd e n ; h e u te  a rb e i te t  n am lich  
kein  T h o m asw erk  m e h r n ach  d iesem  R e z e p te ; v ie lm eh r is t d ie  N o tw en d jg k e it, so zu  y e rfa h re n , v o n  
den  S tah lw e rk e rn  m it  R e c h t dem  T a lb o t-V e rfa h re n  a is  seine sch w ach ste  S e ite  v o rg e h a lte n  w o rd en . 
E rk la re n  laB t sich  d ie  H a r tn a c k ig k e it ,  m it d e r  d ie  B e h a u p tu n g  sich  e rh a l t ,  n u r  d a m it, daB ih r e U rh e b e r  
se it J a h re n  ke inen  g e o rd n e te n  T h o m a sb e trie b  m e h r gesehen  h ab en . D a  b e k a n n tlic li bei d iesem  ProzeB  
die h ó ch ste  W rirm e-E n tw ick lu n g  sich  au f  d a s  le tz te  S ta d iu m  e rs tre c k t , so b ie te t  d ie  h ie rb e i geg eb en e  
T e m p e ra tu r-S te ig e ru n g  e ine au B erst g iin stig e  H a n d h a b e , dem  fe r tig  geb lasen en  S ta h l e ine  g an ze  
R eihe  y o n  M in u tęn  zum  A usreag ie ren  Z e it zu  geben .

Z u n a c h s t w a h lt m a n  fiir  d en  F e rro m a n g a n -Z u sa tz  d e n  A u g en b lick , in  d em  d a s  A bgieB en d e r  
S chlacke b ee n d e t is t, d en n  w a h re n d  d e r  Z e it, d ie  d iese M an ip u la tio n  e rfo rd e rt , sch e id en  sich  in fo lge  
d e r T e m p e ra tu re m ie d rig u n g  schon  e ine  R e ih e  v o n  S a u e rs to ff-V e rb in d u n g en  a u s  dem  flach en  B a d e  
aus, u n d  m a n  k a n n  d a m it d e r  Z e it e ine R e a k tio n  iib erlassen , fiir  d ie  m a n  so n s t d a s  te u re  F e rro -  
m an g an  b e n u tz e n  m iiB te. D as  W ese n tlic h s te  is t n u n , daB  m a n  n a c h  dem  F e rro m an g an -Z u sa tz . 
die C harge im  K o n v e r te r  so lange  au sreag ie ren  laB t; a is  es d ie  U m s ta n d e  irg en d  e rla u b e n , w o fiir m a n  
bei en tsp re c h e n d e r  F iih r tin g  d e r  C harge  7 b is  8 M in u tęn  in  A n sa tz  b rin g en  k a n n . W a h re n d  d ie se r  
Z e it h ab en  G ase, S e ig e ru n g sp ro d u k te  u n d  S au ers to ff-V erb in d u n g en  eine au B erst g iin stig e  G e leg en h e it, 
sich au s  d em  M etali au szu sch e id en , d a  d a s  B a d  in  dem  h o riz o n ta l g e s te llte n  K o n v e r te r  sich  au f  
eine groBe F la c h ę  y e r te il t  u n d  d ie  B a d h ó h e  d ab e i au B ero rd en tlich  n ied rig  is t.

Zw eifellos is t  es ein  g an z  b e so n d e re r V orzug  d es T h o m asv e rfah ren s , daB m a n  d a s  S ta l i lb a d  u n te r  
d e r in  d ieser P e rio d e  se h r  d tin n en  S ch lackendecke , d ie  n o ch  d azu  a n  ih re r  O berflach e  e r s ta r r t  u n d  d a h e r  
zu w e ite re r S a u e rs to ff -U eb e r trag u n g  u n g ee ig n e t g ew orden  is t, o h n e  a lle  W a rm e z u fu h r sich  s e lb s t  
iiberlassen  k a n n , w a h re n d  m a n  im  M artin o fen  d a u e m d  W a rm e  zu fiih ren  m uB  u n d  d ab e i b e k a n n tl ic h  
im m er m it dem  U m sta n d e  zu  re c h n e n  h a t ,  daB d u rc h  d ie  fliissige S ch lack e  s te ts  n e u e r  S a u e rs to ff  
in  den  S ta h l e iiig e fu h rt u n d  e in  T eil d e r  Z usch lage  y e rb ra n n t  w ird . D ie E r fa h ru n g  y ie le r  J a h r e  h a t  
bew iesen, daB m a n  bei d ie se r B eh and lungsw eise  a u f  d a s  f ru h e r  a llgem ein  iib lich e  G ieBen a u f  d em  G e- 
sp an n  y e rz ich ten  k a n n , d a  m a n  d ie  h ie n n i t  y e rb u n d e n e  A b s ic h t schon  y o rh e r  im  K o n y e r te r  y e rw irk -  
lich t h a t .  A uch  n a c h  d ieser S e ite  h in  e rfiillt a lso  d a s  basisch e  W in d frisch -V erfah ren  a lle  b illigerw eise  
zu s te llen d en  A nspriiche .

A uf d ie  A usśche idung  des Sehw efels w irk i  d ie  V ere in igung  des R o h e isen s a u s  so y ie l H o ch o fen  
in  einen  B e h a lte r  n a tiir lic h  a u ch  au B ero rd en tlich  fó rd e rn d  ein. D ie F o r ts c h r i t te ,  d ie  h e u te  d u rc h  d ie  
d au e rn d  g es te ig e rten  A n sp riich e  an  d ie  Q u a lita t  d es  S ta h le s  e rre ic h t s in d , k o n n en  g a r  n ic h t b e s s e r  
il lu s tr ie r t w erden  a is  d u rc h  d ie  T a tsa c h e , daB a lle in  d ie  L o th rin g en -L u x em b u rg isch en  S ta h lw e rk e  
jah rlich  w e it iib e r 100 000 t  P la tin e n  a is  A u sg an g sm a te ria l z u r  W e iB b lech -F ab rik a tio n  e x p o r t ie re n , 
bei d e r  es so fo rt A n s ta n d e  giibe, so b a ld  d e r  S chw efe lgeha lt 0,05 o d e r  0 ,06 e rh eb lich  u b e rs tieg e  o d e r d e r  
S tah l im  ge rin g sten  N e igung  zu r  B la sen b ild u n g  h a t te .  W a h re n d  K  i n  t  z  1 e  in  se inem  V o rtra g e  
im  J a h re  1897 e inen  S chw efelgehalt v o n  0,2 %  im  S ta h l n o ch  a is  zu lassig  b eze ich n e t h a t ,  w e rd e n  
h e u te  R o h e i s e n  - A b s t i c h e  m it  m eh r a is  0 ,2 %  Schw efel w oh l au f  a llen  W e rk e n  g a r  n ic h t  
m e h r in den  R o heisenm ischer g e b ra c h t, so n d ern  zu  fe s ten  M asseln  vergossen  u n d  w ied er u m g e - 
schm olzen. D ie H ochofen  u n se re s  B ez irk s , d ie  au f  d ire k te  K o n y e rtie ru n g  a rb e ite n , lie fem  alle  e in  
R oheisen , dessen S chw efelgehalt 0,15 %  n u r  in  A usnahm efiillen  e rre ic h t, so  daB d a s  M ischere isen  
sich norm alerw eise  w e it u n te r  0 ,1 %  lia lt. D ie  W irk u n g  d es M ischers h a n g t  a b :

1. y o n  se in er T e m p e ra tu r , d ie  ih re rse its  w ied e r d u rc h  d a s  Y e rh a ltn is  d es  F a ssu n g sy e rm o g e n s  
zum  tag lich en  D u rc h sa tz -Q u a n tu m  b e d in g t is t, u n d

2. d a v o n , ob  d ie  L u f t  gen iigend  Z u t r i t t  z u r  S ch lack e  h a t ,  d a m it d a s  g eb ild e te  S chw efe lm angan  
zu schw efliger S au re  o x y d ie r t w erd en , u n d  d a s  h ie rd u rc h  fre igew ordene M an g an o x y d u l Wieder 
Schw efeleisen zerlegen  k a n n . Y on d iese r W irkungsw eise  des M ischers k a n n  m a n  sich  le ic h t 
iiberzeugen , w enn  m a n  e in m al e inen  B irn en m isch e r w a h re n d  liingerer Z e it so absch lieB t, daB  
d ie  L u ft p ra k tisc h  ke inen  Z u t r i t t  m e h r f in d e t. M an  e rk e n n t d a n n  se h r  b a ld , daB  d ie  E n t-  
schw efelung  e rh eb lich  zu riick g eh t, au ch  w en n  d ie  S ch lacke  fliissig geb lieben  is t. E s  sc h e in t 
m ir  d a h e r  au ch  n ic h t r ic h tig , daB d ie  M ischer in  u n serem  R e y ie r  m i t  G e n e ra to rg a s  g eh e iz t 
w erden , d en n  e rs ten s  is t  es bei d en  h e u tig e n  P ro d u k tio n e n  ta ts iich lich  u n n o tig  u n d  zw eitens- 
k o n n te  bei red u z ie ren d e r F la m m e  d ie  E n tsch w efe lu n g , a lso  d ie  w ich tig s te  F u n k tio n  d es 
M ischers, le iden .

\ \  ir kom m en  n u n  zu d e r  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d es  T h o m as- u n d  d es E rz fr isc h v e rfa h re n s , 
e ine I-rage, d ie  besonders  D i c h m a  n  n  in  se inem  w ertv o llen  B u ch e  „ D e r b asisch e  H erdo fenp rozeB “
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so rg fa lt ig  b e a rb e i te t h a t ,  u n d  w ollen  d a s  y o n  ih m  a u fg e s te llte  S ch em a  a u f  d ie  V e rh a ltn isse  des M ine tte - 
re v ie rs  an w en d en . Z u  d en  fiir be ide  Y e rfah ren  g le ich b le ib en d en  F a k to re n  g eh o ren  d ie  K o s te n  des 
V ergieB ens d e r  B locke, d e r  D e so x y d a tio n  u n d  d e r  M ateria lbew egung . D agegen  d a r f  m a n  n ie h t n ach  
se in e m  V organge d ie  A rb e its ló h n e  be im  E rzprozeB  d en en  d es T h o m a sb e trie b e s  g le ichse tzen . D enn , 
w e n n D ic h m a n n  sie be im  e rs te re n  au f  M k. 3 ,—  fiir  d ie T o n n e  a n sc h la g t, so e rsc h e in t m ir  d a s  m it  R iick- 
s ic h t  a u f  d ie  a llgem eine  L o h n h o h e  des B ez irk s  eh e r zu  n ied rig  a is  zu  h o ch  geg riffen  zu  se in ; dagegen  
liegen  d ie  e ffe k tiv  e rz ie lten  L o h n e  fiir  d ie  T o n n e  T h o m a ss ta h l h e u te  e tw a  60 %  n ied rig e r a is  e r  
a n n im m t, u n d  zw ar s in d  d ab e i a lle  L e u te  m it  in b eg riffen , o b  sie n u n  v o r  o d e r h in te r  d en  K ulissen  
a rb e i te n , d a  m a n  im  m o d e rn  g e b a u te n  T lio m asw erk e  n ie h t n u r  w en ig  L e u te  s i e h  t , so n d ern  
a u c h  ta ts a c h lic h  m it w en igen  a u sk o m m t. D ie g e sam ten  K o sten  d e r  A u sm au e ru n g  d e r  B im e n  ein- 
sch lieB lich  des K o k sv e rb ra u c h s  zu m  W arm b la sen  s in d  sieh er n ie h t h o h e r  a is  d ie  d es  l a u f e n d e  n 
U n te rh a l te s  d e r  H erd o fen , so daB d ie  K o s te n  d e r  O fen -R em o n te  g an z  dem  H erd o fen  z u r  L a s t 
g e sch rieb en  w erd en  m ussen . D en  B re n n s to ff  z u r  E rz e u g u n g  d es G eb lasew indes lie fe r t h e u te  in  u n se rm  
R e v ie r  du rch w eg  d a s  H ocho fengas, in d em  es e n tw e d e r  d ire k t in  d e r  G asg eb lasem asch in e  o d e r zu r  
D am p fe rzeu g u n g  u n te r  D am p fk esse ln  v e rw e n d e t w ird . N u rb e f in d e t d e r  Y e rfa sse rs ic h im  I r r tu m , w enn  
e r g l a u b t ,  daB d ie  A u sg ab en  h ie rfiir  dem  S ta h lw e rk  n ie h t a n g e re c h n e t w u rd en , d a  na tu rg em aB  d e r  
G e ld w ert d e r  d u rc li d a s  G as g e sp a r te n  K o h le  d em  H ocho fen  au f  K o s te n  des S tah lw e rk sb e tr ie b e s  
g u tg e sc h rie b e n  w erden  m uB , so  daB d a s  R o h eisen  h ie rd u rc h  buchm aB ig  g e n a u  so v e rb illig t w ird , 
a is  o b  d a s  H och o fen g as an d e rw e itig e  lo h n en d e  V erw en d u n g  fjinde.

D ie G e n e ra to rk o h le  k o s te t  im  R e v ie r  n ie h t 12,—  M k., so n d e rn  e tw a  20 M k. d ie  T o n n e , so daB 
d e r  H erdp rozeB , se lb s t w enn  e r m it  2 0 %  G askoh le  a u sk o m m en  so llte , d a f i ir  4 ,—  M k. fiir d ie  T o n n e  
z u  tra g e n  h iitte .

W iird e  m a n  fiir  e ine S tah lw erk s-N eu an lag e  b asisch e  H erd o fen  w ah len , so m iiB te m a n  d o ch  g en au  
d a ss e lb e  E ise n  w ie fiir  d en  T hom asprozeB  e rb la sen , n u r  k o n n te  m a n  d e n  M an g an zu sch lag  fo r tla ssen  
u n d  d a d u rc h  w iirde  d a s  R o h e isen  e tw a  1,50 M k. b illig er a is  d a s  m M -E isen  fiir  d a s  T h o m asw erk .

W ir  w ollen  n u n  au sg eh en  vo n  d e r  Z u sam m en se tzu n g : 1 %  Si, 0,5 %  M n, 1,8 % P ,  4 %  C. 
D e r  g e sa m te  B e d a rf  a n  Fe., 0 3 b e tr a g t 26,95 % . D as  v o n  D ich m an n  in  R ec h n u n g  g e s te llte  E rz  h a t te  
fo lg en d e  Z u sam m en se tzu n g : 95 %  F e ,  0 3, 5 %  Si 0 2. D e r g e sa m te  E rz b e d a rf  w are  d a h e r  26 ,95 : 0,95 
== 28,368 % . D e r g e sa m te  K a lk y e rb ra u c h  11,18 %  C aO , o d e r n ach  D ic h m a n n  11,18 X  2 =  22,36 %  
K a lk s te in . D ie  M enge d e r  S ch lack e  b e tr iig e  n a c h  A bzug  v o n  1 %  V erlu s t 22 ,04 —  1 — ra n d  21 %  
S ch lack e . G e h a lt v o n  P 2 Of( 1 8 ,7 2 =  ru n d  1 8 % . D e r th e o re tisc h e  Z u b ra n d  b e tr iig e  1 0 ,3 2 % .

D ie v o n  D ic h m a n n  gegebene N eb e n e in a n d e rs te llu n g  b e id e r V e rfah ren  w iird e  n u n  n a c h  m e in e r 
K a lk u la t io n  fo lgendes A ussehen  b ek o m m en :

E in s a tz T h o m a s-P r o z e B B a s is c h e r  H e r d o fe n

a) R o h e ise n 1000  t  je  .U 4 0 ,—  =  Jl 40 000 ,— 1000  t  je  .11 38,5  =  Jt 38  500 ,—
b ) Z u sc h la g e :

K a lk 14 0  t  je  M 9 ,7  =  J l 1 3 5 8 ,—
K a lk s te in 2 2 3 ,6  t  je  Jt 5 ,—  =  Jl 1 1 1 8 ,—
E r z  n . D ic h 
m a n n 2 8 3 ,7  t  j e  M 2 5 -—  — 7 0 9 2 ,—
M a n g a n e r z 10  t  j e  J l 5 0 ,—  =  Jl 5 ° o  —

H ilf s m a t e r ia l ic n :
H o c h o fe n g a s 890 t  je  M 2 ,—  == M 1 7 S0 ,—
G c n e r a to r g a s 1 1 0 3  t  je  Jt 4 ,—  =  Jl 4 4 «  —
L ó h n e 890 t  j e  J t 1,3 0  =  M 1 1 5 7 ,— 1 1 0 3  t  je  Jl 3 ,—  =  .(( 3 3 0 9  —
O fe n r e p a r a tu r 1 1 0 3  t  je  J t  2 ,—  == .(( 12 0 6 ,—

S u m m ę  d e r  b e-
t r a c h te te n  W e r te .«  4 9 2 9 5 ,— Jt 57 137  —
E r z e u g te r  S ta h l 890 T o n n e n 1 1 0 3  T o n n e n
S u m m ę  d e r  b e - 4 9  295  „ <- H 7
tr a e h te te n  W e r te 890 -  *  4 9 '76 — — =  .11 s r .a o
f iir  1 T o n n e  S ta h l

D a  be iden  V e rfah ren  in  je  1000 k g  R o h eisen  d iese lbe  P h o sp h o rm en g e  z u r  V erfiigung  s te h t,  so 
k o n n te  bei d e r  R ech n u n g  d e r  E rló s  a u s  d e r  fa llen d en  P h o sp h o rsch lack e  in  b e id en  F a llen  g le ich g ese tz t 
u n d  so m it a u c h  w eggelassen  w erden .

E rg ib t n u n  schon  d ie  th e o re tisc h e  N eb en e in an d e rs te llu n g  d e r  G esteh u n g sk o s ten  im  M ine tte - 
re v ie r  e in  w esen tlich  an d e re s  B ild , a is  es D ich m an n  fiir  d en  H erd o fen  e n tw o rfen  h a t ,  so v e riin d e rt 
s ic h  d ie  S itu a tio n  n o ch  m e h r z u u n g u n s te n  d ieses P rozesses, w en n  m a n  d a s  A u sb rin g en  e n tsp re c h e n d
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der V e ro ffen tlich u n g  v o n  S .p  r i n g o r u m  iib e r d en  H ósch-P rozeB *  a u f  104,42 %  im  J ą h re s m it te l  
red u z ie rt. D a n n  m uB  m a n  d ie Z a h l 57137  e rse tzen  d u rc h  54 5 1 8  u n d  d en  N en n e r 1103,2 v e rta u sc h e n  m i t  
1044,2, so daB  d ie  E n d z a h l heiB t 52 ,82, a lso  M k. 2 ,96 =  ru n d  M k. 3 ,—  fiir d ie T o n n e  te u r e r  is t  a is  d ie  
au f g le icher B asis  e rre c h n e te  fiir  den  T h o m asb e trieb . E s  is t  iib rig en s a u ch  u n ric h tig , zu  sag en , b e im  
T hom asprozeB  h a t t e  m a n  3 ,7 %  A b b ra n d , d en n  ta ts iich lich  is t defiriitiy  y e rlo ren  n u r  d e r  E ise n g e h a lt 
d e r T h o m assch lack e . N u n  b e tr a g t  d e reń  G ew ich t ru n d  20 %  v o m  R o h s ta h l u n d  sie e n th iil t  w ied e ru m  
ru n d  10 %  m eta llisch es E is e n ; es s in d  a lso  a u ch  bei d e r  verg le ich en d en  B e u rte ilu n g  d e r  Y e rfah ren  
dem  T hom asprozeB  n u r  d iese 2 %  m eta llisch en  E ise n s  a is  u n w ied e rb rin g lich e r Y e rlu s t an z u re c h n e n .

D as T h o m a sv e rfa h re n  is t  b is  zum  h eu tig en  T ag e  im  groB en u n d  g an zen  d a s  g le iche  g eb lieb en , 
u n d  m a n  h a t  a lle  Y a ria tio n en , w ie z. B . d a s  S cheib lersche  Y erfah ren , liings t w ied er au fgegeben . E in e  
auB ero rden tliche  E n tw ic k lu n g  a b e r  h a t  es e rfah ren  in  b ezu g  au f  d ie  W ir ts c h a f tl ic h k e it u n d  d ie  O u a li ta t  
seines E rzeugn isses , so daB es m it  R e c h t w ie se in e rze it M ark  T w ain  von  sich  sagen  k a n n : ,,D  i e  
N a c h r i c h t  v o n  m  e i n e m  T o d e  i s t  s t a r k  ii b  e r  t  r  i e b  e n “ .

Z u r  Kontrolle der Neubaukosten auf Huttenwerken.

A  Ile unsere H iittenw crke sind clauernd in der 
E rw eiterung und M odernisierung ihrer An

lagen begriffen und  venvendcn liierfiir gewaltige 
Geldmittel. E ine laufende U ebersicht und K ontrolle 
der K osten dieser B auten  ist deshalb von groBer 
W ichtigkeit. H ierbei haben w ir unsere A ufm erksam - 
keit zu richten:

auf die Aufstellung des Yoranschlages und die 
Bewilligung der M ittel, 

auf die laufende U eberw achung der B auaus- 
fuhrung,

auf die K ontrolle der B aukosten und ihre Ab- 
recjmung.

Die G rundlage fiir die ganze A rbeit vom  ersten 
Anfange an  bis zur A brechnung bildet ein ord- 
nungsgemaB aufgestellter Y o r a n s c h l a g ,  auf 
dessen sorgfiiltigc D urcharbeitung besonderer W crt 
zu legen ist.

Nachdem der geplante B au in den Grundziigen 
durehgearbeitet ist, und die K osten fiir die H aup t- 
teile erm itte lt worden sind, iibersehe m an hierbei 
nicht, zu prttfen, wolier der fiir die Anlage benotigte 
Dampf, das N utz- und K raftw asser, der S troni u. dgl. 
geliefert werden soli; ob die vorhandenen Zentralen 
die M ehrbelastung abgeben konnen, welche E r
weiterung der Gleisanlage und  welche Y ennehrung 
der Falirm ittc l erforderlicli ist. Ferner is t m it den 
beteiligten Betrieben festzulegen, ob durch die Neu- 
anlage Yerschiebungen im B etriebe selbst bedingt 
werden. Endlich durfen die K osten fiir H errichtung 
des Bauplatzes, fiir Wege und U m zaunung, fiir 
Bureaus und M eisterbuden, A borte, B adeanlagen
u. dgl. n icht vernachlassigt werden. Alle diese D inge 
kimnen betrachtliche Sunnnen verschlingen und sind 
zum Teile im voraus schwierig zu iiberschlagen. 
Auf Grund eines derartigen Yoranschlages erfolgt 
dann durch die dazu berufenen Organe die Bewilligung 
der Mittel. Sam tliche Bewilligungen w erden fort- 
laufend in ein nach Schema I  angelegtes B e - 
w i 11 i g u  n g  s b u  c h  (vgl. nachste Seite) ein-

* „M etallurgic" 1910, H eft 5. „S tah l und Eisen"
1910, 8. Jliirz, S. 396 ff.

getragen, und zwar w erden zunachst dic K olon- 
nen 1 bis 7 auśgefullt, dereń Zweck wohl aus dcm 
Y ordrucke ohne w eiteres hervorgeht, w ahrend die 
anderen Kolonnen vorlaufig offen bleiben. N ur 
Kolonne 2 m it der Bezeichnung „A bteilung" k o n n te  
auf den ersten Blick vielleicht iiberfliissig erscheinen. 
Es ist jedoch zu berucksichtigen, daB ein groBeres 
W erk im mer in eine ganze Reihe von A bteilungen 
zerfiillt, fiir welche A nlagekosten, A bschreibungcn 
und B uchw erte und schlieBlich aucli alle laufenden 
Ausgaben getrenn t e rm itte lt werden. Ais Beispiele 
seien genannt: Konzcssionen — G rundstucke —  
H ochofenanlage — Thom asstahlw erk — M ischer- 
anlage u sw .; ferner Yerwaltungsgebiiude — B eam ten- 
w ohnungen — M eisterwohnungen —  Tor —  W gcliter- 
kontrolle, endlich A bteilungen wie: AYege —  H iittę n -  
ziiune — W asserlaufe und anderes mehr.

D a jede Neubewilligung einen Zugang zu der einen 
oder anderen A bteilung ergibt, so muB sie auch die 
genaue Bezeichnung tragen, woliin sie verrcchnet 
w erden soli. Schwierigkeiten der U ntcrbringuhg~  ... Q  . .O
werden sich nur in besonderen Fallen  bei Anlagen 
allgemeinen In h a lts  ergeben, wie z. B. E in rich tung  
zur H erstcllung von M ineralwasser —  Telephon- 
anlage und dgl. Auch ist es denkbar, daB eine Anlage 
gleichzeitig verschiedenen A bteilungen d ien t; dann is t  
zweckmaBig von vornhcrein d ieY erteilung festzulegen.

Kolonne 6 m it der Bezeichnung „K o n to 11 w ird  
n u r d o rt erforderlicli sein, wo ein U nterschied gem acht 
w ird zwischen reinen Neuanlagen und der E rneuerung  
vorhandener Anlagen, die v era lte t oder aufgebrauch t 
sind. Diese erscheinen in der Bilanz ais Zugang zum  
A nlagekonto, jene werden auf K osten des Ge win nos 
am  Jahresschlusse abgeschrieben.

Laufende R eparaturen  sind ste ts von dem  Be
triebe zu tragen ; doch sind die Grenzen zwischen Be
trieb  und  E rneuerung und zwischen E rneuerung  
und N eubau n ich t im m er scharf gezogen. Man w ird  
z. B. im  Falle, daB eine veralte te  Scliere fiir 20 mm 
Blechstiirke abgebrochen und durch eine 40 m m - 
Schere ersetzt werden soli, die K osten in einem en t-  
sprechenden Y erhaltnisse auf N eubau und E rneue-
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Schem a 1. B e w i l l i g u n g s b u e h .

I 2
3 i 5 6 7

i  “  
■a'O 1

B ew lllłg u n ff

c  i. ;c n w — 
3 S «  
-  £ i  

— = £  's. s

Abtelluug B c z e ic h n u o g D atu m
d e r

B e w illi-

B e w illin t

d u re h
U eo liiiu n g sk o iito Betraę

Ueber trag 1003100

703

704

M echanische
W crkstatt

Thoraaswerk

Spitzendrehbank 400 X 7000 m it elektrisehera
E in z e la n tr ie b ............................................................

Um bau des 4000 kg- H albportalkranes zum 
normalen L a u fk r a n ...............................................

1. 3. 07 

1. fi. 07

Aufsichts-
rat

Aufsichts-
rat

Neubau 

Erneueru ng

21000 

12 000

705 Blockwalz-
werk

Verst;irkung des rechten Bahm ens des Block- 
z w ill in g s ...................................................................... 1 0 07 Aufsichts-

rat >* 15700

700 Hochofen-
anlage

Boschaffung je zweier Absperrvontile hinter 
den Gaswasehern fiir Ofen I und II . . . 1. fi. 07

'
Aufsichts-

rat Neubau 8 300

707
W ohlfahrts-

Einricht. Schlafhaus fiir 120 B e t t c n ...................................... 1. fi. 07
Aufsichts-

rat >> 102 000

708 Feinblcch- 
straBo III

Beparatur <ler W alzenzugmaschine. Maschinen
bruch am 13. 6. 0 7 ............................................... Direktion Erneuerung —

Gesamtbetrag der Bewilligungen  
im Geschaftsjahr 1906/07 . . 

D avon nach besonderer A uf
stellung K onto N eubau . .

K onto Erneuerung .

1 222 100

857 800 
304 300

709

710

Elektrische
Zentralen

Mechanische
W erkstatt

Erweiterung der elektrischen Kraftversorgung  

Verstarkung der Z w is c h e n d e c k e ........................

1. 10. 07 

1. 10. 07

Gcncral-
vcrsamm-

lung

Neubau

Erneuerung

; 400 000 

4 700

Uebertrag 404 000

rung  verteilen. Die laufende N um m er 708 zeigt 
einen Ausnahmefall. Die dureh einen schweren 
M aschinenbruch reru rsach ten  R eparaturkosten  sind 
so lioch, daB der Betrieb sie allein nicht tragen kann. 
Die R epara tu r wird deshalb auf Konto E rneuerung 
yerrechnet, wird also yon  der G esam tfabrikation 
getragen.

Kolonne 8 „Aenderungen und Bem erkungen“ 
w ird in den m eisten Fallen unausgefullt bleiben, 
im m erhin em pfiehlt es sich, sie anzulegen, da Ab- 
w eichungen, wic die gewiihlten Beispiele sie zeigen, 
Yorkomnien konnen.

W ir koinm en nun zur laufenden U e b e r -  
■ w a c h u n g d e r  B a u a u s f  ul i  r u n g .  H ierzu dient 
das nach Schema I f  angelegte H a u p t b u c l i  m it
7 Kolonnen, welches der bauleitende Oberingenieur 
a m  besten personlich ftthrt. H ier werden die Bauten, 
nach dem D atum  der Bewilligung geordnet und an 
d er H and  des Yoranschlaares in die einzelnen Bau-

objekte zerlegt, naeheinander eingetragen. Dabei 
werden zunachst die Kolonnen 1 bis 4 ausgefullt, und 
dann die ubrigen nach dem Fortgang der Arbeiten. 
Jede N um m er wiederholt bei dem Titel an erster 
Stelle die Bezeichming der A bteilung nach Kolonne 2 
des Bewilligungsbuches und dann die genaue Be- 
zeichnung des Bauobjektes.

Jedes einzelne B auobjekt durchlauft nun  unter 
seiner Abrechnungsnum m er die ganze Korrespondenz; 
die Bestellungen im W erk wie nach auBen, die F racht- 
briefe, die Rechnungen, ebenso einzelne Bestandteile 
wie: A nker und A nkerplatten, Triiger, besondere 
GuBstiłcke und dgl., alle erhalten  ais Kennzeichen 
die A brechnungsnum mer und schlieBlich kom m t das 
B auobjekt un ter dieser N um m er nach E rm ittlung 
der Baukosten ais Zugang zu den Anlagewerten. 
Die richtige Zerlegung nach den B auobjekten und 
die Aufstellung der A breclm ungsnum m ern ist daher 
von besonderer W ichtigkeit.
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Sehem a I. B  e w i ] 1 i g u n g s b u c h.

8 9 10 l i 12 13 14 15 16

A c n d o ru n g e n  

u n d  B c m e rk u n tje n

G es a ni t- O e sa m t-  
k o s te n  d e r  

A n la g e  
n a e h  A b 
rech n u n g -

A nsy a b e n

b e tr a £  d e r  

I ic w il li -  

ę u n g e n

B e m e rk u n g e n
1905/00 1006/07 1907/08 1908/09 1909/10

Zu verrechnen unter 
Pos. 693. Verstiir- 
kung des gcbrochenen 

Iinken R ahm cns

1 .3 .0 8  Pos. 73S fur 
Heizung, 

Kuchę, W aschanlagon  
15 000 .IL nachbewi Uigt

Die K osten werden 
erst naeh Fertigstel- 

lung erm ittelt

21 000,00

D ebeitrag

20091,80

12000,00 12141,18

8300,00

117 000,00

1812 004,49 : 1 70S 523,55 ! 822 053,35

1 959,50 ! 18 132,30

1011,93 11129,25

4119,30

' Nur fiir Ofen I 
ausgefiihrt, hat 

; sieli n icht bewiihrt 
1 R est des Betrages 
: per 1. 7. 08 zu- 

riickgegeben

2 7S3.16

23 731,87 23 731,87 7833,19

4700,00' i 8319,33

Gesamtbotrag der Ausgaben I 
im  Geschiiftsjahr 1906/07 | 1722111,33  

D avon naeh besonderer A uf
stellung IContoNeubau . 1499175,81

K onto Erneuerung j  222 935,52

D ie  D ecke war 
w esentlieh  mehr j  

besehadigt, auch  
wurde d ie Arbeit 
durch den B e
trieb erschwert

1 300,14

85316,07

15 SOS,68

Uebertrag 1812004,49 i 1 722 111,33 1179542,30 i —

W ahrend bei kleirieren BewiUigungen, wie z. B. 
bei einem L aufkran , einer D relibauk, eine einzige 
Abreehnungsnum mer geniigt, erfordert eine groBe 
Anlage eine ganze Reihe von R um raern, und m an 
w ird zweckmaBig auBerdem noch eine Anzahl 
R um inem  fiir Nachtriige und  Yerschiebungen offen 
lassen.

U nter U m standen kann es sich empfehlcn, 
wenn einem U nternehm er die Ausfiihrung siimt- 
licher Fundam ente einer ganzen Anlage iibertragen 
wiirde, eine Sam m elnuniiner fiir die Fundam ente 
zur Erleichterung der A brechnung einzurichten; 
docli sind dann bei der SchluBrechnung die K osten 
wieder auf Gebiiude, M aschinen usw. zu verteilen. 
Bei der Zerlegung in einzclne B auobjekte sind ferner 
die verschiedenen H ohen der Abschreibungscjudten 
zu beriicksichtigen. E in groBer Ofen, die Kauch- 
kanale, der gemeinsame steinem e K am in haben 
yielleicht verschieden hohe A bschreibungen; dem-

entsprechend sind dann auch verschiedene Ab- 
rechnungsnum m ern anzulegen.

Bei Beschaffung eines K ranes ist es dienlich, die 
K ranbahn  von dem  L aufkran  zu trennen, weil der 
letztere ais Maschine, die erstere aber ais Gebaude 
abgeschrieben wird. U m gekehrt w ird m an  wieder 
gemeinsame Anlagen zusanunenw erfen konnen, wie 
z. B. die R auchkanale verscliiedener benachbarter 
Oefen. E ndlich erhalten  S troinleitungen, D arnpf- 
leitungen, W asserleitungen, Gleise und dgl. ste ts 
eine besondere N um m er; denn diese Anlagen er- 
fordern eine besondere scharfe K ontrolle, weil liier- 
bei erfahrungsgemaB am  leichtesten Ueberschrei- 
tungen  vorkom men.

D as H aup tbuch  ist regelmaBig nachzutragen. 
Zunachst w erden naeh dem F ortgang  der Durch- 
arbeitung  in Kolonne 5 die H au p td a ten  der Bestellung 
einschlieBlich dem L ieferterm in. ebenso spater Yer- 
schiebungen des L ieferterm ins, eingetragen. Auch
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sind boi der B estellung die H auptabm essungen, 
Arbeitsgeschwindigkeiten und  dgl. u n te r dem T itel 
zu verm erken. In  ahnlicher Weise werden auch bei 
der Ausfiihrung die auf die Montage sich beziehenden 
H aup tdaten  eingetragen usw. Diese E intragungen 
erfordern yerhaltnism aBig wenig Zeit, geben aber 
dem  verantw ortlichen L eiter Uebersicht- iiber den 
augenblicklichen S tand. D urch entsprechende No- 
tizen erinnert er sich, rechtzeitig  die Antriige fiir 
Konzession, B auerlaubnis und  ahnliche Gesuche an  
die Behorden einzureichen. E r  sieht, bei welchen 
Maschinen die Lieferterm ine abgelaufen sind, und 
die deshalb angeinahnt w erden miissen; es w ird ihm  
auffallen, wenn bei einer m it langer Lieferzeit be- 
stellten W erkzeugm aschine spater die Bestellung des 
elektrischen A ntriebes iibersehen w ird, oder wenn 
bei einer angelieferten Maschine m it der Montage 
nicht begonnen werden kann  und  anderes mehr.

Die Fertigstellung der Anlage ist dem Betriebe 
zur Abnahm e anzuzeigen, wonach das K onto ge- 
loscht wird.

Zur laufenden K ontrolle der B aukosten d ient 
das A b r e c h n u n g s b u c h  nach Scheina I I I  (vgl. 
S. 1332 und 1333), m it dessen F iihrung ein H err be- 
trau t wird, bei welchem siimtliche Briefe und Rech- 
nungen durchlaufen, also am  besten der technische 
K orrespondent. In  diesem Buche erhalt jedes Bau- 
objekt, in U ebereinstim m ung m it der Abrechnungs- 
numm er des H auptbuches, eine oder m ehrere Seiten. 
Der Kopf w iederholt in der U eberschrift die Ko- 
lonnen 1 bis 4 des H auptbuches, und gib t auBer- 
dem an, welcher B etrag im K ostenanschlage fiir das 
Bauobjekt ausgeworfen ist. Die E inrich tung  und 
Bezeichnung der ubrigeń Kolonnen des Buches ist 
abhangig von dem inneren G eschaftsgange eines 
Werkes; es sei nu r ausdriicklicli bem erkt, daB siimt- 
liche Ausgaben und  Belastungen darin  eingetragen 
werden miissen. Das M usterschem a bedarf wohl 
keiner w eiteren Erklarung.

Das ordnungsgemiiB gefiihrte A brechnungsbuch 
dient nun  yerschiedenen Zwecken: Zunachst w ird
es m it Benutzung der Kolonnen 6 bis 8 zur K ontrolle 
der Rechnungen gebraucht. Mit B enutzung der 
Kolonnen 10 und 11 liiBt sich rascli ausziehen, in 
welchem Umfange Zahlungen in den nachsten  
Monaten zu erw arten sind. Ferner kann m an jeder- 
zeit w ahrend der B auzeit durch die A ddition der vor- 
liiufigen Betrage der Bestellungen, ferner der Rech
nungen von ausw artigen Lieferern sowohl ais der 
der eigenen W erkstatten , der F rach ten  usw. fest- 
stellen, bis zu welcher H ohe yon  der in Frage kom- 
menden Bewilligung bereits yerfiigt worden ist. 
Diese Feststellung erfordert wenig Zeit und  A rbeit; 
sie kann natiirlich nur iiberschliigig sein, doch geniigt 
die Genauigkeit fiir yorliegenden Zweck yollkommen. 
Der K orrespondent is t verpflichtet, eine derartige 
Kontrolle ofters yorzunehm en und  den bauleitenden 
Ingenieur rechtzeitig darauf aufm erksam  zu machen, 
wenn bei diesem oder jenem  K onto eine Ueber- 
schreitung zu erw arten ist. Endlich d ien t das Buch

XXXI.S0

m it den Kolonnen 8 und 12 bis 16 auch zur SchluB- 
abrechnung, welche regelmiiBig m it A blauf des Ge- 
schaftsjahres yorzunehm en ist. In  B etrach t kom m en 
hierbei nu r die cndgiiltig anerkann ten  Rechnungs- 
be trage ; A nzahlungen und R cstzahlungen werden 
nich t beriicksichtigt.

D er G esam tbetrag aus der Summ ę der gebuchten 
Rechnungen, der Lohne und  Lieferungen der eigenen 
W erksta tten , der F rach ten  usw., abziiglich G ut- 
schriften und  Riickbuchungen, erg ib t die im laufen
den G eschiiftsjahre fiir das B auobjek t verausgabten 
K osten. Diese B etrage werden nun  im  B c w i 1 - 
1 i g u  n  g  s b u  c h  e u n te r der betreffenden Jahres- 
rubrik  eingetragen. Die Summo der einzelnen Posten 
liings add iert erg ib t den G esam tbetrag der Neu- 
anlagen im laufenden G esthaftsjahre, w ie er in der 
Bilanz erscheint. Die Quersum m e der einzelnen 
Jahresbetrage hingegen ste llt die G esam tkosten der 
fertigen Anlage im Vergleiche zur Bewilligung dar. 
Die Quersumme wird gezogen, sobald die Anlage 
fertiggestellt und  abgerechnet ist.

Aus den Beispielen nach Schem a I  ist also zu 
ersehen, daB m it dem  Geschiiftsjahre 1907/08 die 
Bewilligungen N um m er 703, 704, 706, 708 u n d  710 
erledigt w urden, w ahrend die Bewilligungen N um m er 
707 und  709 noch w eiter liefen.

Bei groBeren N euanlagen, die eine ganze Reihe 
von A brechnungsnum m ern um fassen, geniigt das 
A brechunngsbuch a 11 e i n  fiir eine rasche Ueber
sicht iiber den geldlichen S tand  noch nicht. Es w ird 
zu empfehlen sein, etw a nach S c h e m a  IY  (vgl. 
S. 1334) die D aten  der einzelnen A brechnungsnum m ern 
iibersichtlich zusam menzufassen. Diese Tabelle w ird 
angelegt, sobald die Bestellungen der w ichtigsten 
Teile der N euanlage herausgegangen sind, und  sich 
m it einiger Sicherheit der Gang der E ntw icklung 
iibersehen liiBt.

Die Kolonnen 1 und 2 w iederholen die T itel des 
Yoranschlages m it denentsprechenden B etragen, wel
chen in den Kolonnen 3 bis 6 die auf Gruncl der Be
stellungen erm itte lten  K osten, nach den einzelnen 
A brechnungsnum m ern yerte ilt, gegeniiberstehen. 
Die D aten  un ter Kolonne 5 werden nach dem F o rt- 
gang der A rbeiten und Bestellungen m it T in te ein
getragen oder nur in Blei, wenn sie noch n ich t durch- 
gearbeite t sind. Auf diese Weise liiBt sich jederzeit 
der noch yerfugbare B etrag  erm itteln , der sich aller- 
dings von Tag zu Tag yerschieben wird.

Ais Beispiel is t m it R iicksicht auf die Veroffent- 
lichung in dieser Zeitschrift der Bau eines M artin- 
werkes gew ahlt worden. E s is t angenom m en, daB 
der erste K ostenanschlag nur kurz und  iiberschlagig 
war, und  daB bei der D urcharbeitung  es sich ais 
wiinschenswert herausstellte , die G eneratorenanlage 
in m odem er W eise m it einem G reiferkran zu ver- 
sehen und  den Schro ttp la tz  fiir M agnetbedienung 
einzurichten, und  daB hierfiir eine Erhiihung des 
K redites nachbew illigt wurde. E s is t ferner ange
nom m en worden, daB bei diesem B au die Fundierungs- 
und  A nschiittungsarbeiten  einer einzigen F irm a iiber-

25
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Schem a IIT. A b r e o h n u n g s b u e h .  

Baubezeichnung:..........................................................

K ostcnanschlag .li
Abrechnungsnummer..............................................

1 ... 3 4 5 6 8 9

B c- D atum
R c c h -

n u n g « -
Y o rla u f lg e r A b zu g e E ndg iiltlff e r

G e-

b u c h t
s te l l . L le fe r c r G e g e n s ta n d

d e r
R ech -
n u n g

3fr.
d e r

B uch-

l le c h n u n g g -
b e tr a g Y e rach ie -

d e n e s
F r a c h t S konto S u m m a

K e c h n u n g s -
b e tr a g

h a ltu n g
J l Ó i d J t  | J l -3 .41 U

j | j

tragen  w urden und  daher eine besondere A brechnungs- 
num nier erhielten; deshalb muBten dic D aten  von 
Kolonne 5 in der Weise um gerechnet werden, daB 
die Betriige der Fundierungs- und A nschiittungs- 
arbeiten  an  den einzelnen A brechnungsnum m ern ab 
gesetzt und  u n te r der neuen A brechnungsnum m er 835 
zusaminengefaBt w urden. Diese U m rechnung ergibt 
die W crte von Kolonne G. Sie ist erforderlich, dam it 
die K osten der rech t betrachtlichen Fundierungs- 
arbeiten  n ich t bis zur SchluBrechnung ohne die ent- 
sprcchenden Gegenwcrte des Voranschlages gewisser- 
maBen in der L uft hangen.

Die N achkalkulation  auf G rund der Bestellung 
is t die erste K ontrolle, wie w ir rechnungsmiiBig 
gegeniiber dem  Y oranschlag ausgekom men sind. 
D anach w erden nach A blauf des ersten  B aujahres 
in  Kolonne 7 die wirldichen Ausgabcn eingetragen, 
in Kolonne 8 die w irklichcn Ausgaben einschlieB- 
licli der noch nicht erledigten Bestellungen. Auf 
G rund der W ertc von Kolonne 8 konnen alsdann die 
G esam tkosten in Kolonne 9 nochmals nachkalkuliert 
werden.

Bei dieser K ontrolle w ird sich schon m it einiger 
Sicherheit das Endergebnis voraussehen lassen, da 
ein Teil der A rbeit ganz oder bis auf K leinigkeiten 
erledigt ist, sodaB  n u r noch bei einer geringen A nzahl 
von A brechnungsnum m ern erhebliche Zugange zu 
erw arten sind. Diese K ontrolle w ird nach  Bedarf 
w iederholt; die D aten  der SchluBabrechnung tra g t 
m an endlich in der letz ten  Kolonne ein.

U nbedingt erforderlich ist eine N achkalkulation 
und  eine neue Y erteilung der Bewilligungssumme, 
sobald groBere Yerschiebungen der urspriinglichen 
P iane sta ttfinden , z. B. w enn m an sich im  Laufe der 
D urcharbeitung  entschlossen h a t, s ta t t  eines groBen 
D am pfham m ers eine Schmiedepresse zu beschaffen 
oder den ursprUnglich vorgesehenen D ainpfantrieb 
einer W alzenstraBe durch elektrisehen A ntrieb zu cr- 
setzen und ahnliches mehr. —  Es konnte nun  scheinen, 
daB eine solche laufende K ontrolle bei N achkalkula- 
tionen ungemein viel A rbeit e rfo rd e rt; ta tsachlich  ist 
dies n ich t der Fali. Selbstredend kann  von genauen 
MaBen und  G ewichtsberechnungen hierbei n ich t die 
Rede sein. Dagegen s teh t m eistens der H au p tte il

der K osten fest, sobald die Licferungen an die fremden 
F irm en vergebcn sind. Die iibrigen K osten werden 
ais Zuschliige, rolie Ucberschliige oder zu E inheits- 
preisen erm itte lt, wozu allerdings eine gewisse Er- 
fahrung erforderlich ist. Aus diesem G runde is t es 
auch unbedingt erforderlich, daB dic friihcren B auten 
so zerlegt und abgerechnet w erden, daB m an  sip 
zur K ontrolle heranziehen kann.

E s bliebc noch zu erortern, bis zu welcher Hohe 
Abweichungen vom  K ostenanschlage ais zulassig 
zu betrach ten  sind. W enn m an beriicksichtigt, 
daB in den meisten Fallen  es schon aus Zeitmangel 
beim Yoranschlag n icht miiglich ist, das P ro jek t bis 
in die E inzelheiten genau durchzuarbeiten , daB 
daher ein Teil der K osten nu r schatzungsweise er
m itte lt w erden kann , daB ferner kleinere oder groBere 
Verschicbungen sich fast nie verm eiden lassen, ohne 
daB m an in jedem  Falle um  eine besondere Nach- 
bewilligung einkom men konnte, so durfte  m an bei 
jedem  K ostenanschlage ein Spiel von 1 0 %  nach 
oben und un ten  zulassen und 5 %  bei der Jahres- 
abrechnung, wo die U eberschreitungen zum Teil 
durch die U nterschreitungen ausgeglichen werden. 
W enn m an einen geniigenden Spiclraum  n ich t zulaBt, 
w ird naturgem aB bei der Aufstellung des Kosten- 
anschlages m it groBerer Sicherheit gerechnet, und 
es w ird  versucht, die Bewilligungssumme nach  oben 
zu driic-ken. Die U eberschreitungen w erden so z w ar 
yerringert, ohne daB aber auf der anderen Seite 
entsprechend hohere E rsparnisse zu erw arten  w aren; 
denn sobald auf einer Seite Geld gespart w ird, wird 
die B etriebsleitung ste ts  eine Reihe yon Erganzungen 
d ringendnotig  haben, w odurch die Ersparnisse groBten- 
teils w ieder aufgezehrt werden. E s em pfiehlt sich 
daher, wenn m an w irklich billig bauen will, im 
K ostenanschlage scharf zu rechnen, in der Abrecli- 
nung aber ein gcwisses Spiel zuzulassen.

Die auf G rund der SchluBabrechnung c rm itte lten  
K osten der einzelnen B auobjekte geben endlich dic 
G rundlage fiir die E rm ittlung  der Abschreibung. 
H ier sind im  allgemeinen zwei Wege im Gebrauch. 
Die Abschreibung erfolgt in B ausch und  Bogen in 
n in d er Summ ę fiir die verschiedenen W erksanlagen, 
oder m an zerlegt die K osten der Anlage nach den
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Sehem a III . A b r e c h n u n g s b u c h .  
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einzclnen B auobjekten wie Gebaude, K rane, Oefen, 
Masehinen und  dgl. und e rm itte lt die Abschreibung 
getrennt fiir jedes B auobjekt.

Die vereinfachte M ethode m ag am  P la tze  sein 
bei einer Hochofenanlage oder einer W alzwerksanlage; 
da hier gewisśermaBen im m er ein nahezu gleiches 
E ndprodukt erzeugt w ird, so ist es auch zulassig, 
alle Fabrikate  der vereinfachten Abschreibung en t
sprechend m it demselben Zuschlag zu belasten. Bei 
einem H am m erw erk oder einer mechanischen W erk- 
s ta tt  wiirde m an jedoch zu ganz falschen Ergebnissen 
kominen. H ier muB der Zuschlag fiir gewdhnliche 
Maschinenarbeit hoher sein ais fiir Schlosserarbeit, 
aber wesentlich niedriger ais bei A rbeiten auf be
sonders groBen und teuren Masehinen, die n u r selten 
in ihrer vollen L eistungsfahigkeit b en u tz t werden 
konnen. Um aber die Zuschlage richtig  zu bemessen, 
muB hier die A bschreibungsquote fiir jede einzelne 
Maschine erm itte lt werden. Mań kann  ferner dadurch, 
daB man m ehr in  die Einzelheiten geht, die Ab- 
schreibungsąuoten besser dem D urchsclm ittslebens- 
alter an verschiedenen Klassen der B auobjekte 
anpassen, die dann naturlich  ais feststehend zu 
betracliten sind. D er Betriebsfiihrer g ib t sich dureh 
diese jahrliche K ontrolle Rechenschaft von dem Buch- 
wert seiner Masehinen, und er ubersieht, aus welchen 
einzelnen Posten  die B elastung seiner Fabrikation  
durcli die A m ortisation en tsteh t. E r ist endlich in 
der Lage, wenn eine Maschine dureh Yerschiebung 
in der Fabrikation  ihren Zweck nieht m ehr voll 
erfiillt, sie rechtzeitig dureh vers ta rk te  Abschreibung 
auf den Schrottw ert zu bringen und auszuscheiden.

Die Methode, die Abschreibungen getrennt von 
den einzelnen B auobjekten zu erm itteln , is t daher 
jedenfalls durchsichtiger und  klarer und muB in 
erster Linie empfohlen werden, und es ist auf diese 
Methode, wie aus dem Yorstehenden zu ersehen ist, 
alles vom Kostenanschlag bis zur Abrechnung zu- 
geschnitten.

Der Abschreibung wird entw eder der urspriing- 
liche Anlagewert zugrunde gelegt, oder der jedes- 
malige B uchw ert; in dem  einen Falle ist die ganze 
Anlage bei 10 %  A m ortisation nach zehn Jah ren  ganz

abzuschreiben, w ahrend sie im anderen Falle noch 
m it etwas iiber ‘/ , zu Buche stehen wiirde. Beide 
Wege sind im  G ebrauch, doch ist der letztere der 
ublichere. Bei gleichen Quoten ist hierbei die B e
lastung der F abrikation  geringer und die E inrich tung  
der Biicher is t etwas einfacher.

E in  besonderer Fali liegt vor, wenn eine Neu- 
anlage geschaffen wird, w ahrend eine ahnliche An
lage schon vorhanden und  langst abgeschrieben ist. 
D ann kann es vorkom m en, daB in den ersten Jah ren  
dureh die hohen A bschreibungsquoten die F abrikation  
in der neuen Anlage so belastet w ird, daB ein u ra ltc r 
D am pfham m er billiger ais eine moderne Sehmiede- 
presse, oder daB eine alte  W erk s ta tt billiger ais ihre 
jiingcre, m it allen Yerbesserungen der K euzeit ein- 
gerichtete Schw esterw erkstatt arbeiten  kann . In  
solchen Fallen em pfiehlf es sich, die beiden Anlagen 
zusam menzuwerfen, so daB m an die K osten der 
A bschreibung m it gleich hohen Zuschliigen auf die 
Fabrikation  der beiden W erksta ttcn  verteilt, w ahrend 
m it der Abschreibung in erster Linie der B uchw ert 
der N euanlage verringert wird.

Um die Ergebnisse dieser B etrach tungen  noch- 
mals zusam m enzufassen, so ist und  b leib t die G rund- 
lage fiir dic ganze A rbeit ein sorgfaltig durehge- 
arbcite ter Yoranschlag, bei dessen A ufstellung dureh 
Zcrlegung k lar um grenzter und iibersichtlieher B au
objekte die spaterc  U eberwaehung der B auausfuhrung 
und A brechnung vorbereite t wird. F iir die Ueber- 
wachung und A brechnung selbst dienen uberein- 
stim m end angelegte Biicher. Diese Schreibarbeit 
is t n ieh t zu verm eiden und bedingt das notige 
Personal, doch m achen sich die K osten dureh 
dic Sparsam keit und U ebersichtlichkeit der Ge- 
schaftsfiihrung g u t bezahlt.

Bei Y erschiebung des genchm igten P rojektes 
muB sofort eine N achkalkulation und N euverteilung 
der K osten vorgenom men werden, und es muB 
gegebenenfalls rechtzeitig  um  Nachbewilligung ein- 
gekommen werden. Dieser Schm erz ist kleiner, 
ais wenn spater der bauleitende Ingenieur wie auch 
dic D irektion betrach tliche U ebersehreitungen ver- 
tre ten  m ufiten. SchOnberg.
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Sehem a IV. N a c h k a l k u l a t i o n  N e u b a u  M a r t i n  w e r k .

Y o ran acb lag ; z u r  B e w illig u n g

G e g e n s ta n d B e tra g
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r c c h -

n u n g s -

N a c h k a lk u la tio n  a u f  G ru n d  d e r  B e s te l lu n g e n

G e g e n s ta n d

e in -  aus> 
s c h lie C -!  sch lieC - 

l ic h  I l ic h

F u n d ie ru n g s -
a rb e i te n

A brcchnung
vom  30. 6. 09

A u sg e 
g e b e n

Y e rfu g t

b is  zum  
G eschU fts- 

Ja h rc ssc h lu O

E rs te

X ach -

k a lk u -

ln tio n

SchluB -

a b re c h -

n u n g

Allgeraeino Vorarbeiten  
Hau pteńtwasseru ngs- 

kanalund Ansehilttung  
des Geliindes . . .

G e b iiu d e ........................
W ohJiahrtseinriehtunge
1 GO t-GieBlaufkran .
1 40 t-GieBlaufkran .
2 10 t-Blocklaufkrane
2 2 t-E insotzlaufkrane
2 A u f z u g o ...................

W agen und Schmalspur- 
gleise f. d. Sehrottplatz

GicBhalle, Pfannen, 
GieBgruben u sw .. . .

4 M artinofen m. Kam ili.

1 150 t-Roheisenm isclier 
H auptgasleitung. . . .

Generatoren-Anlage . .

E lektrische Bcleuehtung  
und Strom leitung . . 

Normalspur-Gleis-
a n s c h lu B ........................

Schmalspur-Gleis- 
a n s c h lu B ........................

Unvorgesehenes und 
A llg em ein es ...................

1 Nachbew illigung fiir 
■j elektrische Bedienung  
i des Schrottplatzes und 

filr Erweiterung der 
. Generatoren-Anlage .

Summa

797
798

799
800 
801 
802
803
804
805

800

807
808
809

810 
811

812
813
814
815
816
817
818
819
820

821
822
823

824

825

826
827
828
829
830
831

832

833
834 
S35

I
Allgem eine Vorarbeiten  
H au p te n w a  sseru ngska nal 

und A nschtittung des Ge
lśindes.................................

G e b i iu d e ............................
W ohlfahrtseinrichtungon  
1 75 t-GieBlaufkran . .
1 50 t-GieBlaufkran . .
1 10 t-B locklaufkran . .
2 2 t-E insetzlaufkrano .
1 5 t-Sehrottm agnetlauf-

k r a n .................................
1 7»/i t-Sehrott-Transport 

k a t z e ............................
1 3 t-K ohlengreiforlaufkran

Sehrottp latz, -Luftbahn, 
W agen, Sohmalspurgleise

2 Schrottpressen . . . 
GicBhalle, —  Pfannen,

GieBgruben usw. . .
2 50 t-M artinofen . .
1 30 t-M artinofen . .
1 15 t-M artinofen . .
4 K am ine m. Rauelikaniilen  
1 150 t-Roheisenm ischer  
H auptgasleitung . . . .
G e b i iu d e ............................
B u n k e r .................................
8 Stilck  Drehrost-Gene- 

ratoren . . . . . . .
Ma sc hincn kam mer . . . 
DampfanschluB . . . .
E lektrische B elcuchtung  

und Strom leitung . .

Nor ma 1 spu r- G lei sansc hlu B 
N ich t erforderlicli. S chutt 

transport, normalspurig 
4 Transportwagen filr fiUs 

siges Roheisen . . .
1 Lokom otive . . . .  
Intzebeliiilter . . . .  
Trink- u. N utzw asserleitung  
R eserveteile . . . .
100 E insetzm ulden . . 
Abbrueh d esa lten B ctrieb s

gebaudes ...................
H am m er fiir die Geziihe 

s c h m i e d e ...................

Eundierungs- und Anschilt- 
tungsarbeiten der Firma 
N. N .

; N och yerftigbar
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Schwarze und blaue Eisenhochofenschlacken.*
V on  Ing.-C hom . H a n s  F l o i C n o r  in  P rz ib ram .

Dio A nsich ton  iibor die U rsacho der B lau- 
fiirbung  m an ch e r E isonhochofensch lackon  

sind ungem oin z o rsp litte r t. E ino  ausfulirlicho 
L ite ra tu rzu sam m en sto llu n g  uber diese F rago  is t in 
einor A rb e it uber „Blauo E isenhocbofonsch lacken“ 
von A u g u s t H a r p f ,  M a x L a n g e r  un d  H a n s  
F l o i C n o r * *  niedorgologt. A u f G rund  dor E r- 
gobnisse diesor A rb e it k o n n te  ais w ahrscho in - 
lichsto U rsacho die B ildung  yon  U ltram arinb lau  
in  don S chlacken  angonom m on w orden . E s w u rd e  
daher zu n ach st v o rsuch t, U ltram arin  in  den b lauon  
Schlacken nachzuw oisen . Daboi is t von  dor V or- 
ausso tzung  au sg eg an g en  w ordon , daC auch  die 
n ich tb lauen  Schlackon  dio u ltram arin b ild en d o  
Substanz, U ltra m a rin m u tte r , o n th a lto n  k o n n to n , 
daC es jedoch  h ior in fo lge dor ho rrschendon  U m - 
stiindo zu r B ildung  von  U ltram arin b lau  n ic h t 
gokom m on ist. Bei so lchen  S ch lacken  w u rd e  
daher vorsucht, du rch  B liiuungsm itte l die blauo 
F arbę zu orzougen. M it jo n en  Schlacken , w elche 
boroits b lau w aron , w u rd e n  dioso V ersucho  auch  
angesto llt, um  m oglicherw eiso  eine starko ro  Bliiu- 
u n g  zu erzio len ; auCordom  w u rd e n  noch  andoro 
in folgendem  angogebone V ersuche  yorgonom m on, 
um  au f dio fiir U ltram arin b lau  charak to ris tisc lien  
Farbonandorungon  zu  priifen .

E n t f i i r b u n g s v o r s u c h o m i t S a l z s a u r o .  
U ltram arinb lau  w ird  b o k an n tlich  durch  Salzsiiuro 
zersetzt u n te r  Schw ofelw asso rsto ffon tw ick lung  
und A bscheidung  ro n  K ieselgallo rto ; daboi vor- 
schw indet die b lauo Farbo . D ieser U ltram arin - 
reak tion  lo iste ton  e in ige  Schlacken  dou tlich  Folgę.

B l a u u n g S T e r s u c h o  m i t  t r o c k o n o m  
C h l o r w a s s e r s t o f f g a s .  Z u diesem  Zwocko 
w urdon  dio S ch lackenpu lyer in  einom  SchifTchen, 
w elches in  ein  V o rb ro n n u n g sro h r aus schw er- 
sclitnelzbarem  Glase o ingeschoben  w ar, zwoi 
S tunden  lan g  im  tro ck o n o n  C hlorw asserstoffgas- 
strom e o rh itz t. N ach dem  E rk a lte n  im  Gas- 
strom  w urde  d asP fflv e r m it W asser ausgow aschen  
un d  g o tro ck n e t. Im  L augew asser w aren  im m er 
Kalzium, N a triu m  u n d  C hlor vorhandon . E ino  
B liiuung dor n ich tb lau en  P u lver, odor ein  In te n -  
sivorw erden  der be re its  y o rhandenon  b lauen  Farbo 
k o n n te  in  k o i n e m  F alle  b eo b ach te t w ordon. 
Alle P roben  w a ren  blofl d eu tlich  dunk lo r ge- 
wordon.

A uch Y ersucho, die b l a u o n  S c h l a c k o n -  
t o i l e  i n  v i o l o t t o  z u  u b e r f i i h r o n  odor aus

* A uszug aus der „O esterreich ischen  ZeitBchrift 
fiir Berg- und H iittenw esen14 1910, 12. F ebr., S. 75;
19. Febr., S. 91; 26. F ebr., S. 104; 5. Marz, S. 122;
12. Marz, S. 140; 19. M arz, S. 158; 26. M ari, S. 159;
2. April, S. 186.

** „Oesterr. Zeitschr. f .B e r g -u . IIu ttenw e8cn “ 1909,
20. N o y . ,  S. 709; 27. K o v , S. 72 7 ; 4. D ez., S. 746;
11. D e z , S. 762.

don b lauon Toilchon g o l b o s  S i l b e r u l t r a -  
m a r i n  h e r z u s t o l l o n ,  w aro n  orgebnislos.

Dio E n  t  f  ii  r  b  u  n g  s v  e r  s u  c h  e d e r  b l a u o n  
S c h l a c k e n t e i l c h o n  d u r c h  G l i i h e n  a n  d o r  
L u f t  orgabon n u r  boi o iner Schlacko e in  posi- 
tives R esu lla t.

A us d iesen V orsuchscrgebn isson  m uCto ge- 
sclilosson w erden , daC dio B l a u  f a r  b u  n g  n i c h t  
d u r c h U l t r a m a r i n b l a u  b o d i n  g  t  sein  k an n , 
so n d ern  eino andore  U rsacho habon  muC.

Dio einzige R eak tion , w elche  au f  U ltram arin  
h ind o u to n  w iirde, is t dio E n tfiirb u n g  e in igor 
Schlacken  durch  S alzsaure, u n to r  g le ichzo itiger 
E n tw ic k lu n g  v o n  Schw efolw assorstofF. W onn  die 
B lau farbung  eino andore  U rsacho h a t, is t dies 
n ich ts  andoros, ais eino Folgo dor Z erse tzb a rk o it 
un d  L oslichko it diesor S ch lacken  in  Salzsaure. 
Das g le ichzeitigo  A u ftro to n  von Schw efolw asser- 
stofT is t au f don in  don Schlackon  vorliandonon  
Sulfidschw ofol zuriickzufiih ron .

* *
*

Die b laue  Farbo  dor Schlackon e rsch o in t n u r  
im  auffa llendon  L ich te . Im  durchfa llendon  L ich te  
sind  dio Schlackon, je  n ach  der D icke des S p lit— 
te rs , b rau n lich  oder golb. M an e rh a lt d ieselben 
F a rb o n o rsch e in u n g en  lo ich t bei V ersuchon  m it 
w iissorigen L osungon.

W onn  m an aus eino r W assorg laslosung  durch  
Z usatz  von  S alzsaure die K ioselsauro zu r A b- 
scho idung  b rin g t, so e rsc h e in t diese vor oinom 
lich ton  H in to rg ru n d o  woiC, v o r einem  schw arzon  
u n d  in d iinnen  S chicliton  b lau lich . V e rso tz t m an  
n u n  don schw arzen  H in te rg ru n d  in dio F liissig- 
k o it selbst, indem  m an  dor L o su n g  v o r dor F a l-  
lu n g  fo ingopu lverte  Holzkohlo zu so tz t u n d  d u rch  
U m riih ren  fiir doron gloichm afligo V o rte ilu n g  
so rg t, so is t dio abgeschiedeno K ieselsiiuro dout
lich b lau  g e fa rb t. Dio b laue F arbo  t r i t t  n u r  im 
au ffallendon  L ich te  auf, im  d u rch fa llenden  sind  
golbo u n d  ro tlichgelbo  F a rb en tiin o  zu bom erken .

S ehr schon  lafit sich diose E rsch e in u n g  zoi- 
gen , w en n  m an  eino Z inkch lo rid lo sung  m it IIolz- 
koh lenpu lvo r y e rs e tz t u n d  aus diesor L o su n g  das 
Schw ofolzink m it N atrium su lfid  ausfiillt. J o  n ach  
dor M enge des zugoso tz ten  H olzkoh lenpu lyors 
e rh a lt m an  A b stu fu n g o n  von  hellb lau  bis zu  
dunko lb laugrau , F a rb en tiin e , w elclie m it denon  
der b lauon  Schlackon e igon tiim lich  u b e re in stim - 
m on. D iese F a rb en e rsch e in u n g o n  lasson sich  m it 
Hilfo dor „ t r i i b o n  M o d i o n “ erk laron . T r i i b e  
M e d i o n  ersche inen  vor oinom  schw arzon  H in te r
g ru n d  b lau , im  d u rch fa llenden  L ich to  gelb oder 
ro t, d. h. sio zorlogon das weiCo L ich t, indom  die 
S tra h le n  k u rzo r W ellen liinge, d. s. dio b lauen , 
ro floktiort, w ah ren d  je n e  m it lan g e r W ellon lange, 
dio ro ten  u n d  gelben , h indurchgo lasson  w erd en .
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Es lieg t n u n  dio Y o rm u tu n g  naho, dafi auch  
dio b lauo Farbo  der Schlaekon  au f dio B ildung  
oinos triibon  M edium s zu riickgo fiih rt w orden  
kdnn to . Das triibo  M edium  k iin n to  dio Schlaekon- 
su b s tan z  so lbst soin. A ufiordom  niiiC ton in dor 
Schlacko schw arzo  T e ilch en v o rh an d en so in , wolohe 
fUr das triibo  M edium  don dunk lon  H in te rg ru n d  
abgebon.

Bovor diosor G edanko w o ito r yo rfo lg t w ird , 
mufi z u n a c h s t e tw as  iibor die S c h w a r z f a r b u n g  
dor E isenhoehofensch laekon  e rw a h n t w ordon.

♦ *
*

Dio schw arzo  Farbo  der E isenhochofon- 
sch lackon  filh r t m an  in  dor R egol au f  viel E ison- 
oxydu l zu riick , u n d  sio d io n t deshalb  zu r B eur- 
to ilu n g  des O fongangos, indom  sio R o hgang  an- 
ze ig t. E s g ib t jedoch  auch  Schlackon, w olcho 
n u r  w e n i g  E i s e n o x y d u l  o n th a lto n  un d  doch 
Schw arz gofiirb t sind. L e d o b u r  n im m t an , dafi 
boi solchon Schlackon Schw efel neb en  dom Eison 
v o rh an d en  is t u n d  dio U rsacho  dor S chw arz- 
fiirbung  bodingo. W e d d i n g  sag t, dafi es fiir 
dieso E rsch o in u n g  oino geniigondo  E rk la ru n g  
n ic h t gobe.

Bei don V o rsuehen  m it W assorg laslosung  
u sw . w u rd e  diese vor der F iillung  dureh  Holz- 
ko h len p u lv o r Schw arz gofiirbt. Diose E rsch o in u n g  
fu h r te  au f  don G odankon, dafi auch  m ancho 
sch w arze  S ch lackon ih re  Farbo  feinon schw arzen  
T eilclien  yo rdankon  k o n n ten , w elcho dio an  u n d  
fiir sich farbloso Schlackonm asso durchso tzen .

Boi don Schm olzyorsuchon zu r U n to rsu ch u n g  
dor F rago , ob w e n ig  E isenoxydu l nobon w en ig  
M anganoxydu l don Schlackon blauo F a rb o n td n e  
e rto ilon  k o n n te  — fjedoburs A n sich t iiber dio 
B lau fa rb u n g  m anclio r Sch lackon — w urdo  zu r 
E rzo u g u n g  o ino rred u z ie ro n d en  A tm osphiiro  au f  das 
zu  schm olzondo Gomisch ein S tiickchon  H olzkohlo 
go log t u n d  derT iego l, in  w olchom  dor Y ersuch  yor- 
g enom m en  w urdo , m it T on verschlossen. N ach Be- 
ond igung  des V  ersuchos k o n n te  boobach to t w orden , 
dafi dio Schlacko t i o f s c h w a r z  gofiirb t w ar. D er 
Y ersu ch  w urd o  sodann  m it vollkom m on oisen- 
fre ien  G om ischen m ehrm als w iedo rho lt un d  h a tto  
im m er das g leicho E rgobn is . Beim  Z usam m on- 
schm olzen  desselben G em ischos o h n e  Holzkohlo 
w a r dio Schlacke farblos un d  g lashell. E in  Diinn- 
sch liff dieser k iinstlichon , sch w arzen  Schlacko 
liefi eino  farblose, g lashello  G rundm asse o rkonnen , 
in  w olchor sch w arze  Schlioron yo rhandon  w aren , 
die sich boi s tiirko rer V erg ro fio rung  in  e inzelne 
schw arzo  P u n k to  au flosten .

Z u r Iso lie ru n g  dieser sch w arzen  T eilchon 
w u rd e  die foin gepu lyo rto  Schlacko durcli Salz- 
siiuro ze rso tz t un d  dio ausgesebiedono K ieselsiiure, 
w e lche  g rau b lau  gofiirb t w ar, durcli Z usa tz  von  
F lu o ram m o n  in  L osung  g eb rach t. A m  B oden des 
Bocliorglasos se tz to  sich e in  feinor, schw arzer 
R ilck s tan d  ab, w e lch e r nach  dem  F iltr io ren

iiber A sbest ais K o h l e n s t o f f  e rk a n n t w ordon 
k o n n te .

Z u r q u a n ti ta t iv o n  B estim m ung  des K ohlon- 
stofTos w urdo  diosor aus oinor gow ogenon  M onge 
des S chlackonpulyors au f die angegobono W eiso 
abgoschiodon, f iltrio rt u n d  im  Corloiskolbon m it 
C hroni- u n d  Schw efo lsauro  v o rb ran n t. Dio Be
s tim m u n g  ergab  0,089 °/° K ohlenstoff; diosom 
K ohlonstoffgohalto  yo rd an k to  dio schw arzo, k iin st- 
licho Schlacko ihro Farbo . E s w u rd o n  darau f 
siobon schw arzo , glasige B etrieb ssch lacken  ver- 
sch iedenor llo rk u n f t au f K ohlenstoff m ikroskopisch 
u n d  chem isch u n to rsu c h t. Allo en th io lten  Kolilon- 
stoff, im  D u reh sch n itt 0,1 o/o.

U m  bourto ilon  zu  k o n n en , bei w elchen  
S chlackon dio S chw arzfśirbung  d u reh  don K ohlen- 
s to ff alloin b o d in g t is t, u n d  bei w o lchen  sio von 
viol E isen - u n d  M anganoxydu l h e rr iih r t, w u rd en  
in  allen  Sch lackon  auch  E ison- u n d  M angan- 
b ostim m ungen  yorgenom m on.

E s k o n n te  n u n  fo s tg es te llt w ordon, dafi bei 
drei Sch lackon dio S ch w arz fa rb u n g  n u r  au f 
K ohlenstoff zu riick g o fiih rt w ordon  mufi. Diose 
e n th a lte n  seh r go ringe  M ongen von  E ison- und  
M anganoxydu l, w elche fiir oino F a rb u n g  Uber- 
h a u p t n ic h t in  B e tra c h t kom m on kiinnon. Boi 
don ub rigon  w ird  dio S chw arzfiirbung  durcli 
das E isonoxydu l m it bod ing t, da liior dossen 
M ongen schon  je n e  G renzen  erro ichen , bei w elchen  
Glśiser schw arz  gofiirb t erscheinon.

Boi don n u r  durcli K ohlenstoff schw arz  ge- 
fiirb ten  Schlacken  k o n n te  m an  u n to r  dem  M ikro
skop oine g lashelle, n ic h t go fiirb te  G rundm asse 
e rkennon , die von  yiolon K ohlonstoffschlioren  
d u rc h se tz t w a r; bei je n e n  Schlackon , w elche 
grofie M engon von  E isenoxydu l en th io lten , w aren  
dio K ohlonstofTteilchon in  oinor g riin e n  bozw. 
b rau n en  G rundm asse o ingebo tto t.

D iese U n te rsu e h u n g e n  lassen  schliefien, dafi 
jen o  sch w arzen  Schlackon , w olcho n u r  w onig 
E isonoxydu l en th a lte n , d u r c l i  K o h l e n s t o f f  
s c h w a r z  g o f i i r b t  sind, der in fe in sto r V ertoi- 
lu n g  die ganze  Schlackonm asse d u rch se tz t. E n t- 
hH.lt dio Schlacko grofiero  M engon E isonoxydul, 
so w ird  dio F a rb u n g  d u reh  K ohlenstoff jene 
dureh  viol E isonoxydu l u n to rs tiitz en .

Schw arzo  S ch lacken  zeigon also n u r  dann 
R o hgang  an , w en n  sio w irk lich  durcli yiol Eisen- 
oxydu l schw arz  g e fiirb t sind. Ob dio durcli 
K oh lensto ff schw arz  gefiirb ton  Sch lackon boson- 
dere  V orhaltn isso  im B otriobo anzeigon, k an n  auf
G rund  dor b isherigon  U n to rsu ch u n g o n  noch  nicht 
en tsch ieden  w orden .

B em ork t miigo noch  w ordon, dafi dio un tor- 
su eh to n  S ch lackon  E isonhochofonsch laeken  von 
g las ig e r B escliaffenhoit w a re n ; aufierdom  w urde 
in  dersolbon W eise auch  oino K upolofonschlacke 
bohandelt. Bei a llen  S chlacken , m it A u sn ah m o  
dor K upolofonschlacke, o n tw ick o lten  sich  beim 
L osen  in  Salzsiiuro Gase; dabei w a r  e in  dout-
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licher Goruch nacli K ohlenw assorstoffon  w ah r- 
zunehm en . Dioso K ohlenw assorstoffe w u rd e n  boi 
oinor Schlacko b e s tim m t durch  V orb ronnen  in  
oinor P la tinkap illa ro  u n d  W agon des gobildoton 
K ohlendioxydos; os orgab sieli, dafi 0,315»/o Kohlon- 
stofr in  F o rm  vo n  K olilenw assorstoffon, 0,119%  
K ohlenstoff in  F o rm  von K oh lensaure  ontw iclion  
sind. D iese G asbostim m ungon, wolclio v ielle ioh t 
einen  Schlufi au f dio A rt u n d  W eise, w ie der 
K ohlenstoff in  dio Schlacko gekom m en  ist, zu- 
lasson, sollon sp iite ren  A rb e iten  vorbehalton  
w orden.

F e rn o r is t noch  zu o rw abnen , dafi die Sclilak- 
ken, w elche viol E isonoxydu l on th ie lten , m anch- 
inal im  S p litte r  g riin  go fiirb t w aren , m anchm al 
jodoch b rau n  orscliienon. D er V erfasso r is t der 
A nsich t, daC in  solchon b rau n o n  S clilacken das 
E isenoxydul m oglicherw oise zum  Teil n u r  phy- 
sikalisch  goliist is t, da ja  E isonoxydu lvorb indun- 
g en  in der Regol g riin  sind. E r  u n te rs tU tz t 
diese A n sch au u n g  durch  oinige S ohm elzre rsuche ; 
bei Zugabo von vorhaltn ism iifiig  w on ig  E isen - 
oxydu l is t die Schm olzo g riin , bei viol E isen- 
oxydu l b rau n  gofiirbt. Es w iire also m dglich, 
daC boi grofioron M engen  E isenoxydu l dieses 
keino K iesolsauro zu r B indung  m ehr yo rlindo t, 
und  dahor toilw oise ais solclios in  L osung  goht. 
Diese F rag e  soli sp iite r noch w oito r u n te rsu c h t 
w orden. ł

*

E ine e in fache  U eb erleg u n g  b rac lite  dio U r- 
sacbe d e r S ch w arz fa rb u n g  m an ch e r E isenhoch- 
ofensch lacken  m it den e rw a h n te n  F arb u n g sv er- 
yersueben , dio m it w asserigon  L dsungon  yorgo- 
nom m on w urden , un d  don tr iib o n  M edien in  
V erb indung , u n d  fiib rto  w iedor zu riick  zu  don 
b lauen  Schlacken.

Das A u ftro te n  dor b lauen  F a rb ę  n u r  im  auf- 
fallonden L ich te  is t schon  oin Bowois dafiir, dafi 
w ir  es boi diesen S ch lackon  n u r  m it o inor opti- 
sclion E rscb e in u n g  zu tu n  haben . E s fiillt fiir 
solche Schlackon  dio A n sich t L o d o b u r s ,  dafi 
w onig  E isonoxydu l nobon w on ig  M anganoxydul 
dio blaue F arbo  liorvorrufo , von  v o rn h o re in  w eg, 
denn  die dadurch  gebildoto  b laue Farbo  m iifite 
tin b ed in g t auch  im  durchfallondon  L ich te  zu bo- 
obach ten  sein , w io dies bei allon F arb en , die 
durch  M otalloxyde in  S ilikatsclim olzen  e rzoug t 
w orden, dor F a ll sein  mufi. M an k o n n te  sich 
das E n ts to h en  d ieser b lau en  F a rb ę  n u r  so er- 
kliiron, dafi infolgo dor G riinfiirbung durch  E isen  
und  der Y io lo ttfiirbung  durch  M angan eine 
Misehfarbo B lau e n ts tu n d e ; B lau lieg t im  S p ek 
trum  zw ischen  G riin  u n d  V io lo tt. E in  F a rb en - 
T ersuch b esta tig to , dafi aus G riin u n d  V io lo tt 
ta tsach lich  B lau on ts tohon  k an n . In  e in  B echer- 
g las w u rd e  eino v o rd iin n te  K alium porm anganat- 
losung gogeben u n d  in  diese v io lo tto  F liissigkoit 
ein Proboglas, w elehes m it g riin o r K upferch lorid- 
losung gefiillt w ar, o ingesenk t. E s o rschien  dio

F liissigkeit im  Probeglas, sow oit diosos in  die 
v io lo tto  P e rm an g an a tld su n g  o in g o tau ch t w ar, im  
durchfallondon  L iclito  blau .

Dioso F arb o n o rsch e in u n g o n  ste lien  jedoch  
koinosw ogs im Z usam m enhangp  m it don u n te r -  
su eb ten  Schlacken , w olcho die b laue F arbo  n u r  
im auffallondon L iclito  zoigon, u n d  dies is t jed en - 
falls auch  das hiiufigste Y orkom m on dor b lauen  
S ch lackon; solche, w elche  auch  im  du rchfa llon 
don L iclito b lau  sind, h a tto  der V erfasso r iiber- 
lia u p t noch  n ic h t in  dor Iland .

Boi don Fśirbungsversuclien  m it w ussorigon 
L osungon  w a re n  dio b lauon F a rb o n to n o  dadurch  
en ts tan d o n , dafi aus dor d u rch  H olzkohlonpulvor 
schw arz  gefśirbton L osung  oin w eifier N iedor- 
sch lag  zu r A bsclio idung  g e b ra c h t w urde , w obei 
oin triibos M edium  o n ts tan d . E tw a s  iihnlicbes 
k a n n  auch  bei den Sch lacken  s ta ttf in d en . W enn  
dio durch  K ohlonstoff schw arz  gofiirb te, glasige 
Schlacko zu r E n tg la su n g  kom m t, so k an n  oin 
triibos M odium  en ts teh o n . Diosos b ra u c h t zur 
E rzeu g u n g  oinos d eu tlich  b lauen  F a rbon tonos 
oinon schw arzen  H in te rg ru n d .

U m  zu orsohon, ob d ieser auch  in  don b lauon  
Schlackon se lbst, also ab n lich  w io boi don wiisso- 
r igen  L osungon , v o rh an d en  is t, w u rd e n  m ohrero 
b laue  E isonhochofonsch lackon  chom isch u n d  m ikro- 
skopisch  au f K ohlenstoff u n te rsu c h t.

D iese U n te rsu ch u n g en  w u rd en  au f  dio gloicho 
W eise w ie boi den  sch w arzen  Schlacken  ango- 
sto llt. A ufierdem  w u rd en  auch  E isen - u n d  M an- 
g an b estim n n in g en  vorgenom m en . Beim L osen 
dor S ch lacken  in  Salzsiiure k o n n to  w ied e r oin 
Goruch nacli K olilonw asserstoffon w ah rg en o m - 
m on w ordon. Sioben blauo B etriebsscb lackon , 
w elche  diesen U n te rsu c h u n g e n  u n te rzo g o n  w u r- 
don, on th ie lto n  im D u rch scb n itt 0,1 °/° K ohlen
stoff, je n e  Monge, w elcho fiir dio S ch w arz fa r
b u n g  g en iig te .

Die Schlacken  s ind  an  je n e n  S tollen , w elche 
b lau  orscheinon, in  ko inem  F alle  g lasig  gew eson, 
sondom  m eh r oder w en ig o r em aila rtig . M an 
k o n n te  jodoch an  grofioron S ch lackonstiicken  auch  
glasigo S te lien  orkonnon, w olcho dann  n ic h t blau, 
so n d ern  schw arz  odor dunkel gofiirbt w aren . Je n o  
P a r tie n  der Schlackon, w e lch e  Yollkom m on sto i- 
n iges A ussehen  lia tten , ze ig ten  die b laue F a rb ę  
obonfalls n ich t, sio w aren  g rau .

H ieraus m ufito gesch lossen  w erden , dafi auch  
die b lauon  S chlacken  u rsp riing lich  schw arz  w aron. 
A n  jo n en  S te lien , an  denen  dio Sch lacke rascli 
o rk a lte te , b liebon dio g lasigo B oschaffenheit u n d  
die schw arzo F arbo  bo steh en ; boi je n e n  P a rtien , 
w elcho lan g sam er abk iih lten , kam  es zu r te il- 
w eison E n tg la su n g  der Schlacko, dadu rch  w u rd e  
ein  triibos M odium geb ildet, fiir w elćhes die Koh- 
len sto ffte ilehen  den  sch w arzen  H in te rg ru n d  ab- 
gaben , dio Schlacko w u rd e  b lau  : dio S te lien  aber, 
w elche g anz  on tg laston , w o also dio Schlacko 
s te in ig  w urde , e rsch ienen  g rau . Diese lo tz te  E r-
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sch e in u n g  s to h t ebenfalls im  u n m itte lb a re n  Z u- 
sam m enhango  m it der T heorie  dor tr iib o n  M odien, 
n ach  w e lch e r das A u ftre te n  dor b lauen  F a rb ę  
von  den  A bm essungen  der triibondon  T eilchen  
abhiing ig  is t. W en n  die tr iibondon  T eilchen  e ine 
gow isse GroCo o rlan g t haben , so k a n n  dio b laue 
Farbo  n ic h t m eh r a u ftre te n , da dann  das zu- 
rilckgew orfone  L ic h t auch  yielo gelbo u n d  ro te  
S trah lo n  en th a lt, also weiCos L ic h t ist.

M it H ilfe des M ikroskopes lioC sich  die R ich- 
tig k o it d ieser A n sich ten  g u t  nachw oisen . Die 
sohw arzen , g lasigon  S te llen  ze ig to n  eine glas- 
helle  G rundm asse m it K ohlonstoffschlieren , w io boi 
don sch w arzen  Schlackon. Dio b lauen  P a rtien , 
im  du rch fa llenden  L ich te  golb odor b rau n , liofion 
erkonnen , daC boroits A usscho idungon  s ta ttg o fu n - 
den  liabon, dafi jodoch  eine K ris ta llb ild u n g  noch 
n ic h t o in g o tro ten  w a r ; die g rau o n  ondlich  er- 
w ioson sich  ais vo lls tan d ig  krista llin isc li. H ior 
h a tte n  also die triibondon  T eilchen  dio A bm os- 
sungon , w elche  zum  A u ftre te n  der b lau en  F a rb ę  
n o tig  sind, be re its  iib o rsch ritten .

D urch  „T om pervorsuche“ k o n n te  ebenfalls 
die R ich tig k e it dieser A n sch au u n g en  fe s tg e s te llt 
w ordon. B eim  lan g e ren  E rh itz en  u n d  nach h eri- 
g en  lan g sam en  A bk iih len  dor schw arzen , g lasigen  
S tiicko  w u rd en  diese em a ila rtig  u n d  blau, u n d  
dio b lauen  S tiicke g rau .

A us den E rg eb n issen  dioser Y orsuche k o n n te  
also gesch lossen  w orden , daC die im  auffallondon 
L ich to  b lauen  S ch lacken  durch  teilw oisos E n t-  
g lasen  der sch w arzen  S ch lacken  o n ts tan d o n  sind. 
W en n  die A bkuh lu n g sv erh a ltn isso  u n d  die che- 
m ische Z u sam m en se tzu n g  der Schlacke d e ra r t 
sind, daC d u rch  te ilw eises E n tg la sen  e ine halb- 
opake, em aila rtige , n ic h t vo lls tan d ig  k rista lli- 
n ische Schlacke e n ts te h t, w ird  dio b laue  F a rb ę  
au ftre to n  k iinnon. W ird  liingegon  die Schlacke 
infolgo v o lls tand igo r E n tg la su n g  krista llin isc li, so 
ko m m t n ach  der T heorio der tr iib o n  M edien dio 
b laue F a rb o n w irk u n g  n ic h t m eh r zustande , dio 
Schlacke w ird  g rau . W en n  die S ch lacke groCore 
M ongon von  Eisonox}'dul e n th a lt, so w ird  dio 
blauo Farbo  durch  das E isong riin  boeinflufit w e r
den, es e n ts te h t d an n  e in  G riinblau.

A u f G rund  dieser B e tra c h tu n g e n  k a n n  m an 
dio E rsch e in u n g en  bozliglich des A u ftre te n s  der 
b lauen  F arb o n  orklaron. M anchm al is t die S chlacke 
auC en schw arz  odor sch w arzg riln  u n d  glasig, 
geg en  die M itto  zu b lau  u n d  im  K erno g ra u  ge-

Zuschriften an
(Fiir die Yeroffentlichungen in dieser Abteilung

D ie  Maschinenanlage auf
Im  A nschlufi an  die V ero ffen tlich u n g en  von  

R i e o k e  u n d  L a n g e r  iiber don m aschinollon  
B etrieb  au f  H u tte n w e rk e n *  m och te  ich  in  F o lgen -

* „Stah l und E ison “ 1909 S. 1852 ff. und 1910
S. 654 tr.

fa rb t. A uCen is t, infolgo der raschen  A bk iih lung , 
die u rsp riin g lich e  BoschafTenheit der S chlacke noch  
zu  seh en ; innon  h in g eg en  is t, infolgo der lang- 
sam eron  A bk iih lung , e in  triibos M edium  e n ts ta n -  
don, die Schlacke w u rd e  b lau , u n d  g anz  in  der 
M itte  is t die Schlacke noch  lan g sam er abgokiih ll, 
sie w u rd e  sto in ig , dio b lauo F a rb ę  k o n n te  n ic h t 
m eh r au ftre to n .

W onn  dio b lauo F a rb o  n u r  in  der M itte  auf- 
tr i t t ,  so is t os bis zu r  vollstiind igon  E n tg la 
su n g  iib e rh au p t n ic h t gekom m on. W ir  haben 
dan n  n u r  o inen aufieron g lasigon, dunk lon  und  
e inen  in n e re n  lia lb en tg la s ten , b lauen  Toil vor 
uns. I s t  dio Sch lacke auCon blau  un d  innon  g rau , 
so k a n n  m an  annehm on , daC infolgo der h e rr- 
sch en d en  U m stan d e  u n d  der chem ischon Be- 
schaflenhe it e in  g lasigor Toil i ib e rh au p t n ic h t 
bestehon  bloibon k o n n te , sondo rn  n u r  e in  halb- 
en tg la s to r, b lau e r u n d  ein g a n z e n tg la s te r , g rau e r, 
w e lch e r lan g sam er ab k iih lte  ais der auCore, 
b laue  Teil.

D ie Schlacke k a n n  ab er auch  in  ih re r ganzen  
M asse b lau  soin. D ann  hab en  w ir  e ine Schlacke 
vor uns, d ereń  chem ischo B eschaffenheit yo rh in - 
derte , dafl sie g las ig  bloibon k o n n te , aber auch 
fiir ein k ris ta llin isches E n tg la sen  n ic h t gU nstig  
w a r  (E m ailschlackon).

E nd lich  k a n n  auch  der F a li e in tro ten , daC 
dio Sch lacke e in  rogolloses G em isch von  schw ar- 
zon, b lauen  und  g rau o n  S te llen  ze ig t. A uch  dieses 
la flt sieh erklśiren, w e n n  m an  b ed en k t, dafi m anch 
m al g le ich ze itig  v o rsch iedenartige  S ch lacken  fallen, 
die sich  m ite in an d e r m ischen  ko n n en . M an kann  
d an n  auch  bei so lchen  S ch lacken  im m er noch 
don U obergang  vom  sch w arzen  zum  b lauen  und  
von  diesem  zum  g ra u e n  Z u stan d e  vorfolgon, in 
dom die b lauon  P a rtio n  im m er zw ischen  sch w ar
zen  u n d  g ra u e n  S te llen  zu sehen  sind.

Die im  auffa llonden  L ich to  b l a u o n  S c h l a k -  
k e n  s i n d  a l s o  a i s  U e b e r g a n g s s t a d i u m  b e i  
d e r  E n t g l a s u n g  d o r  s c h w a r z e n  S c h la c k e n  
z u  b e t r a c h t e n .  Ih r  E n ts te h e n  w ird  von  der 
chem ischon Z u sam m en se tzu n g  der Schlacke und  
von  den A bkU hlungsvorhiiltn isson seh r abhiingig  
sein . Dies is t auch  dio U rsache  des yerh iiltn is- 
miifiig so lto n en  V orkom m ens b lau e r Schlacken. 
M eistons s ind  die S ch lacken  e n tw e d e r  glasig, 
schw arz  goblieben, oder sie sind  vollkom m on zur 
E n tg la su n g  gekom m en  u n d  g rau . In  beiden 
F a llen  k o n n te  dio b laue  F a rb ę  n ic h t au ftre to n .

die Redaktion.
ubernimmt die Redaktion keine Verantwortung.)

m odernen Huttenwerken.
dem  don zu r E n tsc h e id u n g  der F ra g e : G asdynam o 
odor T u rb o d y n am o ?  m afigebondon, b isher jedoch  
w e n ig  b each to ten  E i n f l u f i  d e s  A u s b r i n g o n s  
d e r  A g g r e g a t e  n a h e r  o rlau te rn .

Die A n lag ek o sten  sind  bei e in e r groC eren 
T u rb in e n z e n tra le  b e k a n n tlic h  seh r v iel g e rin g e r
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ais bei e iner G aszontrale fiir g leiche L o istung . 
Der U n tersch iod  is t besonders grofl, w onn  fiir 
den T u rb in en b e trieb  be re its  K essel v o rhanden  
sind, w elche  d u rch  M odern isio rung  dor fruher 
u n ra tio n e llen  W arm ew irtsch a ft yiolfach iiberzah lig  
gew orden  sind. D em en tsp rechend  is t dio fiir die 
T urb inonzon tra lo  au fzuw endende  V erz in su n g  un d  
A bschro ibung  g anz  w esen tlich  niodrigor, n am en t- 
lich da fiir dio T u rb in ę  auch  oino goringero  Ab- 
n u tz u n g  y o rau sg ese tz t w orden  k an n . D esgloichen 
sind die B etrieb skoston  fiir T u rb in en  tro tz  des 
grofleron K iih lw asserbodarfos g e rin g e r ais fiir 
G asm aschinen, da w o n iger B etriobslohno, Oel, 
R epara tu rlohne  u n d  E rsa tz to ilo  in  F rag e  kom m en. 
A uf der a n d e rn  S eite  fa llt schw or ins G ew icht, 
daC der W arm obedarf bei T u rb in en  e tw a  doppolt 
so groB is t ais bei G asm aschinen. H iordurch ver- 
te u e r t sich der T u rb in en b e trieb  dorartig , dafi die 
G esam tkosten  (Y erz in su n g  u n d  A bschre ibung  
+  B etriebskoston  +  B ronnsto ffkosten ) bei 100 °/° 
A usbringon, d. h .u n u n to rb ro ch en em  Ja h re sb e tr ieb  
m it vollor N enn lo is tung , sich  fiir die T urb inon- 
zentralo  w e it u n g iin s tig o r ste llen  w iird en  ais fiir 
die G aszentralo. W en n  R iecke in  diosom P u n k te  zu 
einem  an d e rn  Schlusse kom m t, so lieg t dies auch 
nach m einer A n sich t daran , dafi e r den W arm ever- 
braueh fiir dio G asm aschinen iibo rtrieben  und  
fiir dio T u rb in en  zu  k n ap p  bem essen  h a t, sow io 
dafi or dio erfordorliche Z ahl G asdynam os viel 
zu reiehlich  an n im m t. E s is t  n u n  y o n  en t- 
soheidondor W ich tig k e it, dafi Y o rz in su n g  un d  
A bschreibung in  u n y eranderlicho r H ohe go lo iste t 
w orden m iisson, g le ich g u ltig  ob das A usbringon  
der A nlago g u t  odor g o rin g  ist. A uch  die Be- 
triebskosten  an d e rn  sich n u r  w on ig  bei yersch ie- 
dener B olastung . A n d erse its  is t  der W iirm eyer- 
brauch so s ta rk  yerandorlich , dafi or m it dom 
A usbringon dor A nlage  von  0 au f 100 %  s te ig t 
und fallt.

Dio F ra g e : G asdynam o odor T u rb o d y n am o ? 
lafit sich dahor n u r  en tsche iden , nachdem  m an 
gepriift h a t, w elches d u reh sch n ittlich e  jah rlich e  
A usbringon dio n e u  au fzusto llendon  A ggrogate  
yoraussich tlich  liabon w erden . Dio V erha ltn isse  
w orden seh r an schau lich  durch  eine einfacho 
graphischo D ars te llu n g  dor ja h r lic h e n  G esam t- 
koston beider A n tr ie b sa rte n  ais F u n k tio n  des 
A usbringens (ygl. A bb ildung  1). Die T u rboku rve  
bog inn t boi 0 %  A usb ringon  w esen tlich  tie fo r 
ais dio G asbetriobskurvo infolgo der g e rin g e ren  
Y orzinsung u n d  A bschreibung . Dio T urbokuryo  
s te ig t aber w egen  des s ta rk e re n  W iirm eyerbrauchos 
yiol stoilor an  ais dio G asbetriobskurve, so dafi 
beide K u rre n  sich  boi e inem  bestim m to n  A us- 
b ringen schneiden . D iese Hoho dos A usb ringens 
bildot dio Grenzo fiir die w irtsch a ftlich e  U eber- 
legenheit jo d er A n trieb sa rt.

Ais Boispiel so ien  droi G asdynam os zu jo  
1400 KW  einer T urbodynam o yon  4000 K W  gegen - 
ubergestellt. F iir  V o rz in sung  u n d  A bsch re ibung  
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sei in jodom  Fallo  oin R esoryosatz oinbogriffen, 
dagegen  n ic h t die schon  yorhandono  Kessol- 
anlago, aus w o lcher oino andoro  se lb stand ige  A b- 
to ilu n g  don D am pf zu  einoin P ro ise  abg ib t, in  
dom Y erz in su n g  u n d  A b sch re ibung  sow io Be- 
triobskoston  dor Kossel bere its  bo riick sich tig t 
sind. E in  in  diesor W eise au f G rund y o lls tan - 
d iger U n to rlag en  aus dor P rax is  k o n s tru io r te s  
K u ry en p aa r orgab ais G renzo ein  A usbringon  von  
e tw a  GO > .

A us diesor E rk e n n tn is  e rg ib t sich  dio F o lge- 
ru n g , dafi m an  im  H U ttenbo trieb  dio w ir tsc h a ft-  
lich ste  K ra fte rzeu g u n g  d u reh  oino k o m bin io rte  
Z en tra le  orzielt. D or u n to ro  T eil der B o lastung , 
w o lcher T ag  u n d  N ach t s ta n d ig  oder fa s t stiin -

Abbildung 1.
G ra p h isc h e  D a rs te l lu n g  d e r  j a h r l ic h e n  G e sa m tk o s te n  

fu r  G as- u n d  T u rb o b e tr ie b  a is  F u n k t io n  d e s  A u s b r in g e n s .

dig g e le is te t w erd en  mufi, w ird  d u rch  m og lich s t 
gleichm afiig  u n d  hoch, abor n ic h t U berm afiig be- 
las te to  G asdynam os e rzeu g t, w elche  bei d ieser 
hohon A u sn u tz u n g  dio g e rin g e re n  G esam tkosten  
Y erursachen. Schon  in  e inor a lle in  arbo ito n d en  
G aszontrale  m it to ilw eiso  sch w ankondo r Be- 
la s tu n g  d u rch  e lek trisch  botriobono W alzen- 
s tra fien  lafit sich  m it g u te n  G asm aschinen  e in  
60 %  ubersto igendos A usb ringon  erro ichen , w ie 
auch  dio A ngaben  in  der Z u sch rift*  von  B a r t -  
s c h o r  e r  bow eisen. Z u r A ufnahm o dos oberen  
T eiles dor B elastung , d. h. der dio G ru n d b e las tu n g  
u b e rrag en d en  S trom stofio , dos B edarfes der n u r  
au f T ag sch ich t a rbo itonden  N obenbo triebe  und  
dor k u rzeń  Ilau p tlic h tb o la s tu n g  em pfieh lt os sich 
dagogon, e ine T u rbodynam o  en tsp re c h e n d e r  Grofio 
zu ye rw en d en , bei w o lcher dio G esam tkosten  des 
go rin g e io n  A usb rin g en s wrogen g iin s tig o r sind  ais 
bei A u fs te llu n g  w e ite ro r  G asm aschinen. Bei der 
W ahl der besonders m it R lick sich t au f  liingere

* , Stahl und E isen “ 1910 S. 670.
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Gasm aschi non ropara tu ro n  e rfo rderlichen  R eserve 
is t aus dom solbon G rundo m it nocli griifioror 
E n tsc liiodonho it dio B osohaffung oinor zw e iten  
T iirhodj-nam o yorzuzielien . Z u g u n s te n  o iner 
solehon k o in b in ie r te n  Z on tra lo  sp r ic h t ubordios 
ihro groftoro B otriobssichorhoit. So k a n n  boi 
e ino r U n to rb rec lu in g  der G aslioferim g odor dor 
D am pfzufuhr, m it der s to ts  zu reohnon  ist, im m er 
noch  e in  Teil dor Z en tra lo  a rb e iten  u n d  dio un -

en tb o h rlich s ten  B etriebo  a u fre c h t e rh a lten . Aufior- 
dom w irk t das P ara lle lsch a lto n  m it o inor T urbo- 
dynam o seh r b o ruh igend  a u f  die S p a n n u n g  oinor 
G aszontrale, da das T u rb o ag g ro g a t d u rch  seine 
U eberla s tu n g sfiih ig k e it u n d  die auftero rden tlicho  
S ch w u n g k ra ft seinor schnoll ro tio rondon  Toile 
zu r  A u fn ah m e iin v o rh erg eso h en er tibormiiCigor 
B olastungsstdflo  in  hohorom  MaCe g ee ig n o t ist.

D o r t m u n d ,  i m Mai  1910. ft- Bómcke.

D er gegenwartige Stand der Eisenerz-Brikettierung und -Agglom erierung  
in Deutschland.

In  dom V o rtrag e , den H r. Geh. B o rg ra t Prof. 
G. F r a n k e  u n te r  obigom  T ite l au f dem  In te rn a t io 
nal on K ongreC  in  D usseldorf g eh a lten  ha t,*  is t oinor 
Roiho von  V erfah ron , w elche zum  Zwocko dor 
B rik o ttio ru n g  in  V orsch lag  g e b ra c h t wrordon sind 
oder boro its in  A n w en d u n g  stehen , E rw iih n u n g  
g e tan . E s sind  jedoch  dio B rik o ttie ru n g sv o rfah ren  
yon  L u d w i g  W e is s  (D. R. P. 175057 , 178303, 
179037, 183108) vollstśindig U bergangen** w orden , 
obschon dor H err V ortragondo  in  se inem  Ilan d - 
buch  „Dio B rik o ttb o re itu n g “, B and II, A ngaben  
iiber dioso P a to n to  g em ach t h a t. Dio L udw ig  
W eissschon  B rik e ttie ru n g sp a ten to , dereń  V er- 
w e rtu n g  das Z io g o lu n g s-S y n d ik a t G. m. b. H., 
B erlin , U bernom m en ha t, beziohon sich au f die 
Z iego lung  yon  E rzen , G ich tstaub , A ufb ero itu n g s- 
p ro d u k to n  u n d  von A brallon  jodor A rt (Droh-, 
Foil- u n d  H obolspano, von Schm iodoeison, Gufl- 
oisen, S tah l u n d  a ller sonstigon  M otallo u n d  Mo- 
ta lleg ie ru n g en ).

In  E rg iinzung  der M itte ilu n g  des U rn . Geh. 
B e rg ra t F ra n k o  g e s ta tte  ich m ir zu bem orken , 
dali bero its  m eh re re  B rik e ttio ru n g san lag en  fiir 
E ison- u n d  M etallabfalle n ach  dem  Y orfah ron  
L u d w ig  W oiss in B otrieb  sind  (B udapost, Kassol, 
O borschonew eide bei B erlin , W ien) u n d  dio E r- 
r ic h tu n g  w e ite ro r in  K iirzo b o v o rs teh t. Das Y er- 
fahron  h a t  sich  in  ob igen  A n lagen  fiir E ison- u n d  
M etallabfiille du rchaus b ew ah rt. Die danach  hor- 
go sto llten  S p iineb rike tts  haben  im  G ieCeroibotriebe 
grofie V orte ile  orgobon. A uch  dio Z iego lung  yon  
G ich ts taub  un d  E rzen  nach  dioseni Y e rfa h re n  bo- 
re c h t ig t n ach  don bishor durchgefU hrten  P ro b en  
u n d  V orsuchon  zu  don boston  E rw a rtu n g o n  in  
w nrtschaftlic lio r B eziehung . E s sin d  um fassonde 
Y orsucho  im  G rofibetriebo in  V orbero itung .

N ich t u n e rw a h n t m oclito  ich lassen , daC das 
P a te n t  R o n a y  (D. R. P . 158 472) au f Beschlufi 
dor N ich tig k o itsab te ilu n g  des K aisorlichon P a te n t-

* Y g l. „Stahl und Eisen" 1910, 22. Juni, S. 1000.
** D ie A bteilung fiir H uttenw esen  des In ternatio- 

lialen K on gresses te ilt  uns hierzu m it, daB Hr. Ge- 
heim rat F r a n k e  v o r  E in gan g  d ieser Z uschrift in 
das fiir den ondgiiltigen D ruck bestim nite Jlanuskript 
se ines Y ortrags einen  H inw eis auf das Y erfahren  yon  
W eiss au fgenom m en hat. D ie B cd a k łio n .

am tes vom  10. J u n i  dieses Ja h re s  fiir n ic litig  
o rk liirt w o rd en  is t.

D r o s d o n ,  J u l i  1910.
W ilh elm  V enator.

*  **
Dio Z ahl dor Y orgeschlagenen u n d  yo rsuch ton  

E isono rz-B riko ttie ryo rfah ron  is t b o k an n tlich  sehr 
groC. In  dom knappon  R ahm en  m oines V or- 
trag o s babo ich m ich ab sich tlich  n u r  m it don 
y e rha ltn ism aflig  w en ig o n  V erfah ro n  besch iiftig t, 
von  w olchon m ir b o k a n n t gew ordon  w ar, dafi sio 
g e g e n w i i r t i g  i n  D e u t s c h l a n d  b o t r i o b s -  
m ii C i g  a n g o  w e n d e t  w orden . H insich tlich  
dor iibrigon V erfah ro n  b esch ran k to  ich m ich  auf 
o in ige kurzo  B em orkungen  u n d  d e n W u n sc h , daD 
die im G ange befindlichon V orsucho planmiitSig 
fo rtg o so tz t w ordon  m och ton  (s. don II. A bschn itt, 
yo rlo tz ten  A bsatz, „S tah l u n d  E ison4 1910 S. 1003).

D as B ostohen von  B rik o ttie ran lag o n  in  D eu tsch
land , dio das V erfah ro n  von  L u d w ig  W oiss fiir 
E ison- u n d  M etallabfalle  be trieb sm afiigausfiih ren , 
is t m ir zu m einem  B edauorn  o rs t nach trag lich  
zu r K o n n tn is  gekom m en.

B o r l i n ,  J u l i  1910.
G. F ran ke.

* *
♦

Hr. G eheim rat F r a n k o  n e n n t in  so inem  V or- 
trago , dor in  diesor Z o itsch rift*  u n to r  obigom  Titel 
ab g ed ru ck t ist, die B rik o ttio ru n g  yon  E rz  u n d  Gicht
s tau b  m it K alk ais B in d em itte l das von  dor F irm a 
T ig lor o m p f o h l e n e ,  bezw . das T iglorscho Kalk- 
y e rfah ren , w oraus geschlosson w orden  k o n n te , daC 
dio u n te rz e ic h n e te  F irm a  ais E rfindorin  des Ver- 
fah rens anzusehen  soi. W ir bom erkon  dazu  aus- 
driicklich , daC dios ledig lich  au f e inem  Mitiyer- 
s tan d n is  b e ru h t, u n d  daC das Y ord iens t, dieses 
V erfah ro n  in  grofiem  MatSstabe z u e r s t  einge- 
fU hrt und , o n tg eg en  dem  ab leh n en d en  V orhalten  
der L ite ra tu r  bozw. der A u to ritiite n  a u f  diesem 
G ebioto, g u to  y e rh iittu n g sfah ig o  B rik o tts  hor- 
g e s te llt zu  haben , dor G ew erkschaft D outscher 
K aisor bezw . H rn. G enera ld irek to r D a h l  zu k o m m t.  
Dio B ozoichnung „T iglersches K a lk y erfah ren 4 ist 
dem nach  eino n ic h t zu treffende. W ir hab en  dio 
m asch inello  E in ric litu n g  fiir die E rzb rik o ttie ru n g s-

* 1910, 22. Jun i, S . 1000 ff.
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anlago dor G ew erkschaft D eu tsch e r K aiser nach  
den speziellen  A ngaben  des H rn . D a l i i  u n te r  
Y erw en d u n g  u n se re r  P a te n t-T ig le r- I Io c h d ru c k -  
p ressen  geschaffen . Das in  Rodo stohende Y er
fahren  kann  dem nacli n u r  ais V e rfah ren  der Ge
w erkschaft D eu tschor K aiser oder ku rz  ais Da l i l -  
s c h e s  V erfah ren  g o k o n n ze ich n e t w orden . lir . 
G oheirarat G. F r a n k e  o rm ach tig t uns zu dor E r-

k la ru n g , daC er das V e rfab ren  in  seinein  Y or- 
Irag e  auch  ebenso bozoichnet h ab en  w iirde, w onn  
ihm  dessen E in fiih ru n g  u n d  A usb ildung  d u rch  
H rn. G onorald irek tor Dalii y o rh o r b o k a n n t go- 
w esen  w are.

D u i s b u r g - M e i d e r i c l i ,  J u l i  1910.
M a s c h i n e n b a u - A k f c i o n g e s e l l s c h a f t  

T  i g  1 o r.

Gesetzliche Lohnregulierung und Zwang zur Einfiihrung von 
Tarifyertragen fur die GroBindustrie ?

Wenn m an die sozialpolitische Gesetzgebung
in ihrem  Autom obiltem po, wie dies yon dem 

Reichstage beliebt w ird, etwas niilier un ter die Lupę 
nim m t, dann w ird m an sehen, daB die staatliche 
Reglem entierung von H andel und Industrie m it 
geradezu unheim licher Schnelligkeit ro rw arts
schreitet. S chritt fiir S ch ritt wird den A rbeiter-
organisationen, die, wie nun einm al die Tatsachen 
in D eutschland liegen, uberwiegend im B anne der 
Sozialdemokratie stehen, der Weg fiir ihr niiclistes 
Ziel, die sogenannte „konstitu tionelle F abrik“ ,
geebnet. DaB in einer Zeit, in der dank der sozial- 
dem okratischen Y erhetzung A rbeiterausstiinde und 
A rbeitsunruhen eine standige llu b rik  unseres W irt- 
scliaftslebens geworden sind, die Gesetzgeber nach 
M itteln suchen, diese ewige Beunruhigung zu be- 
seitigen oder doch wenigstens zu verm indern, ist 
ja  begreiflich. Dies aber m it falschen M itteln auf 
Kosten anderer zu tu n , das diirfte ein zweifelhafter 
Ruhm unseres neuesten sozialpolitischen K urses sein. 
Rein w irtschaftliche Gesetze, die auch u n te r rein 
w irtscłiafllichen G esichtspunkten b e trach te t werden 
sollten, werden m it der sozialpolitischen Lupę unter- 
sucht, und es w erden alle H ebel in Bewcgung gesetzt, 
um  zu versuchen, dem  w irtschaftlichen Gesetze 
einen kleinen Glorienschein um zuhangen, dam it 
nian bei der nachsten W ahl cin weiteres A gitations- 
m itte l in der H and hat. Dies h a t sich so recht gezeigt 
bei der durch das Kaligesetz vorgenom menen Lohn- 
regelung. An sich handelt es sich hier um  cin rein 
wirtschaftliches P roblem ; die Sozialpolitiker des 
Reichstages haben sofort auch ein sozialpolitisches 
m it ausgesprochen sozialistischer Tendenz hinein- 
gewebt. Dies ist an  sich w eiter n ich t verwunderlich, 
wenn m an weiB, daB der R eichstag schon ein Yor- 
bild in den im P rinzip  beschlossenen Lohniim tem  
fiir die H eim industrie h a tte . Es ist geradezu unglaub- 
lich, daB der Gesetzgeber auf der einen Seite die 
Freiheit des A rbeitsvertrages ais ein Recht des 
Arbeitgebers und des A rbeitnehm ers norm iert und 
ais eine im  Biirgerlichen Gesetzbuche und  in der 
Gewerbeordnung festgelegte K u ltu r ta t ersten Ranges 
feiert und im Kaligesetz dieses Prinzip einfach uber 
den H aufen geworfen ha t. Die in das Kaligesetz 
hineingearbeitete Lohnregelung bedeute t nichts an- 
deres, ais eine B estrafung des U nternehm ers um  
mindestens 10 %  der Beteiligungsziffer, wenn bei

ihm  „der innerhalb einer A rbeiterklasse im Jahres- 
du rchschn itt fiir eine A rbeitsschicht gezahlte Lohn 
u n te r den fu r diese K lasse im  D urchsclm itt der 
Jah re  1907 bis 1909 gezahlten Lohn sin k t“ . In 
derselbcn Weise soli den U ntem elim er die S trafe 
ereilen, wenn bei einer A rbeiterklasse die regel- 
mftBige A rbeitszeit iiber die im Jah re  1909 ubliche 
re rlan g ert wird. D am it w ird das freie Spiel der 
w irtschaftlichen K riifte, das so uberaus wichtige 
und  miichtige Gesetz von A ngebot und N aciurage, 
das in der nationalokońom ischen W issenschaft eine 
so groBe Rolle spielt, einfach ausgeschaltet. Es 
werden M inimallohne festgelegt, die cin gewisses 
Streben nach Gleichmachcrei im Sinne der Gewerk- 
schaftstak tik  verraten . In  den M inim allohnen wollen 
die Gewerkschaften eine feste P la ttfo rm  haben, 
die n ich t c rschu tte rt w erden soli und  von der aus die 
Lohne m it ungeahnte r Schnelligkeit in dic Hohe 
getriebcn werden sollen. An sieli wird zweifellos die 
K aliindustrie, nach ih rer ganzen w irtschaftlichen 
Lagę zu urteilen, n ich t dazu kom m en miissen, eine 
L ohnherabsetzung vorzunchm en; darauf kom m t 
es jedoch nicht an, es handelt sich hier um das Prinzip. 
Is t  erst einm al eine Brcsche in die F re iheit des A rbeits- 
vertrages geschlagen, dann m arschieren die gewerk- 
schaftlichen Tendenzen auf diesem G ebiete ganz ro n  
selbst. M it ro iłem  R echt h a t der C en tralrerband  
D eutscher Industrie ller d a ro r  gcw arnt, die in der 
K alikom mission iiber ein gesundes AlaB hinaus- 
gehenden sozialpolitischen W ohlfahrtsideen zu be- 
riicksichtigen.

Eine Gewinnbeteiligung der A rbeiter laBt sich 
volksw irtschaftlich iiberhaupt n ich t rechtfertigen. 
Genau dasselbe gilt ro n  dcm w iederholt gem achten 
Versuchc, die GroBindustrie zum  AbschluB ro n  
T arifrertn igen  auf indirektem  Wege gesetzlich zu 
zwingen. Es sei nu r daran  erinnert, daB im re r-  
gangenen Jah re  im  Reichstage der Versuck gem acht 
worden ist, gesetzlich festzulegen, daB behijrdliclie 
A rbeiten n u r an solche F irm en rergeben  werden 
sollen, die, falls T arifre rtrage  fiir die betreffende 
A rt der A rbeit ani O rte des B etriebes bestunden, 
n icht h in te r den Bestim m ungen dieser T arifrertrage  
zuriickbleiben wurden. Auch in diesem Jah re  sind 
diese Yersuche w eiter gem acht worden, und die 
sozialpolitischen Uebereiferer des deutschen Reichs
tages werden im m er w ieder m it derartigen A ntragen
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kom m en, zum al da auch die Reichsregierung m ehr 
oder weniger diese Bestrebungen fordert. Von In te r
esse is t die in der Reichstagskom mission abgegcbene 
E rk larung  iiber ihre Stellungnahm e zur Frage der 
Tarifvertriige. Diese E rk larung  h a t folgenden W ort- 
la u t : „D er S taa tssek rc ta r des In n em  s teh t der Frage 
des Abschlusses von T arifyertragen un d  dem ganzen 
Tarifyertragsw esen uberhaup t grundsatzlicli durch- 
aus sym pathiseh  gegenilber. E r  n im m t an  der Frage 
ganz besonderes Interesse, und  es sind auf seine 
A nordnung verschiedene holiere B eam te des Reichs- 
am ts des Innern  m it dem eingehenden S tudium  
dieser M aterie befafit, um  insbesondere auch zu 
priifen, ob und inwieweit es móglich sei, das Tarif- 
rech t auf eine gesetzliche G rundlage zu stelien. 
D abei diirfe n ich t yerschwiegcn werden, dafi, je 
m ehr m an sieli in das S tudium  gerade der letzteren 
Frage vertiefe, desto groBer die E rkenn tn is der 
Schwierigkciten wiirde, welche sich ih rer gesetz- 
geberischen Losung entgegenstellten. E s w ird dabei 
vielleicht noch schwieriger sein, dasjenige gesetzlich 
festzulegen, was in einen T arifvertrag  n ich t auf- 
genommen werden diirfe, ais die positive Fest- 
stellung der in den Bereich des T arifyertrages einzu- 
beziehenden Rechtsfragen. Soviel is t aber ohne 
w eiteres k lar, daB die Tarifyertragsfrage und  die 
Frage der G ewinnbeteiligung zu den allerschwierig- 
sten und allerbedeutsanisten Fragen der m odernen 
Sozialpolitik gehoren. Sollten diese Fragen einm al 
zur gesetzgeberischen Erledigung gebrach t w erden 
konnen, so diirfte dies n u r geschehen nacli eingehender 
un d  sorgfiiltigster P riifung aller in B etrach t kom- 
m enden Yerhiiltnisse in einem dic F rage fiir alle 
Industrien  moglichst gleichmaBig und grundsatzlicli 
regelnden Gesetzeritwurf. Es sei der Gedanke auf- 
ge tauch t, daB, falls die B eteiligten sich n ich t frei- 
willig iiber einen T arifyertrag  einigen konnten , die 
Berufungskom m ission einen solchen ihrerseits selb- 
standig  festsetzen und darin  die H ohe der Lohne 
ebcnfalls bestim m en sollc. E in  derartig  tiefgreifender 
Eingriff in die F reiheit des A rbeitsvertrages ist bis
her unseres Wissens in der Gesetzgebung keines 
K u ltu rstaa tes  unternom m en worden. Is t dagegen 
die A bsicht n ich t darau f gerichtet, daB im  Falle 
des N ichtzustandekom m ens eines T arifvertrages die 
Berufungskonimission einen solchen selbstandig und 
zwangsweise festsetzen solle, so frage ich, ob dann 
uberhaup t gesetzliche Bestim m ungen notig  und 
erfolgverheiBend sein w urden. K onnten sich die 
A rbeitnehm er m it ihren  A rbeitgebern iiber die 
A rbeitsbcdingungcn n ich t einigen, und  kiime es 
dariiber, sowie iiber die Frage der tariflichen F est- 
legung der A rbeitsbedingungen zwischen den beiden 
Parte ien  zum  S treit, so w iirde dieser durch A nrufung 
des Gewerbegerichts ais E inigungsam ts zum  Aus- 
trag  zu bringen scin.“

So erfreulich es is t, daB die Reichsregierung dem- 
nach yon einem gesetzlichen Zwange vorlaufig nichts 
wissen will, um  so weniger erfreulich is t es, daB dic 
R eichsregiem ng dem „ganzen Tarifyertragsw esen

uberhaup t grundsatzlicli durchaus sym pathiseh gegen- 
iiber s teh t“ . Und zw ar ist dies um  so auffiilliger, 
ais die Reichsregierung, wie uberhaup t die S taats- 
behorden, fiir ihre Betriebe von der ganzen sozial- 
politischen Experiincntiererei nichts wissen wollen. 
Die bayerische S taatsregierung, bei welcher der 
Gedanke der gesetzlichen E infiihrung von Tarif
yertragen  in der Industrie  ganz besondere Sym patii ie 
gefunden ha t, will fu r ihre B etriebe von T arifyertragen 
uberhaup t nichts wissen, genau dasselbe gilt von 
anderen Regierungcn. Die Regierungen nelimen auch 
fur sich in A nspruch, daB die A rbeiter der S taa ts- 
betriebe von dem A rbeitskam m ergesetz n icht be- 
troffen w erden usw. Die E rk larung  der Reichs
regierung in der erw ahnten Reichstagskommission 
is t in bezug auf das P roblem  der Gewinnbeteiligung 
und  der Lohnregelung n ich t k a lt und  n ich t warm. 
E s ist w eiter nichts ais eine bloBe Ausrede, wenn 
hier gesagt worden ist, „jedcnfalls“ gehorten diese 
Problem e zu den schwierigsten der V olksw irtschaft 
uberhaupt. D er R eichstag will, das is t gerade der 
springende P u n k t in seiner sozialpolitischen Mehr- 
lieit, die Industrie  auf indirektem  Wege zwingen, 
Tarifyertriige einzufiihren. D as Bedauerliche hieran 
ist der U m stand, daB alle diese B estrebungen zu 
erklaren sind aus dem  H aschen nacli der G unst der 
Massen, denn gerade diese Sozialpolitiker wollen 
w ieder gew ahlt werden.

Man betrach te  sich docli einm al den bisheri- 
gen E ntw icklungsgang des Tarifvertragsw esens in 
D eutschland. Die GroBindustrie is t von der Tarif- 
vertragsidee so g u t wie unbcriih rt geblieben. Ledig- 
lich in handwerksm aBigen B etrieben, die n ich t 
m itzubieten haben auf dem  W eltm arkte, h a t der 
T arifyertrag  sich im gewissen Umfange E ingang 
yerschafft. A ber auch liicr beginnen die beteiligten 
A rbeitgeber allm ahlich ihre A nsicht iiber die Tarif- 
yertrage nachzuprufen. Die E rfahrungen gerade 
der letzten  Zeit beweisen, daB durch den T arifyertrag , 
der sieli auf groBe O rganisationen stu tzen  muB, die 
sozialen K am pfe auf eine viel breitere G rundlage 
ais bisher gestellt werden. D er T arifyertrag  gibt 
den A rbeiterorganisationen infolge seiner m eist 
m ehrjahrigen D auer Gelegenheit, K riegsm ittel an- 
zusam m eln, um  beim  A blauf des Tarifyertrages- 
gew appnet dazustehen und zu versuchen, ungewohn- 
lich hohe Forderungen durchzusetzen. Gerade die 
Gewerbezweige, in denen die m eisten Tarifyertriige- 
abgeschlossen werden, w erden auch am  m eisten durcli 
groBe K am pfe e rschu ttc rt. E in  schlagender Beweis 
hierfiir ist das Baugewerbe, in dem  die meisten 
T arifyertrage abgeschlossen sind. E s soli garnicht 
geleugnet w erden, daB fiir Gewerbezweige m it rein 
nationalem  C harakter, dereń A bsatzgebiet also an 
den Grenzpf&hlen des Y aterlandes H a lt m acht, 
der T arifyertrag , t h e o r e t i s c h  be trach te t, von 
Y orteil fur A rbeitgeber und A rbeitnehm er sein kann. 
In  der H auptsache b ie te t er aber dem  A rbeiter Yor- 
teile. P rak tisch  dagegen verstehen die Gewerk- 
schaften  ais einer der Y ertragskontrahenten  aus dem
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T arifvcrtrag  etw as ganz anderes zu machen. F iir 
sie ist der T arifvertrag  n ieht jenes soziale Fricdens- 
instrum ent, ais welchcs er immer wieder gepriesen 
wird, fiir sie is t er w eiter nichts ais ein Kampfes- 
inittel. Die Gewerkschafts- und P arteib liitter machen 
auch gar kein Ileh l daraus So schrieb einmal die 
„Leipziger Volkszeitung“ : „Zum  Teufel m it den 
T arifvertragen, wenn die, welche sie sclilieBen, 
ihnen die bindende K raft andichten, den hallenden 
S chritt des revolution;iren P ro letariats den bour- 
geoisen Bedenken des »V ertragsbruches« zuliebc auch 
n u r eine M inutę aufzuhalten  oder im gegebenen 
M omente unseren P ro testru f gegen die biirgerliche 
Geseilschaft in einer energischen D em onstration 
unserer Reclite m it der Yogelscheuche des K ontrakt- 
bruches zu ersticken.“ U nd es diirfte noch in E r- 
innerung sein, daB ebe"dasselbe sozialdemokratisehe 
Organ gelegentlich des schwedischen Generalstreiks 
den sozialdem okratischen Buchdruckern zurief, sie 
sollten sich dureh die „Yogelscheuche des K ontrak t- 
bruchs“ n ieh t abhalten  lassen, Solidaritat zu iiben, 
d. h. sie sollten den Y ertrag  einfach brechen. W enn 
die S taatsm anner der Sozialdemokratie im Verein 
m it der Generalkommission der Gewerkschaften, 
dem groBen G eneralstabe auf dem  Gebiete der 
gewerkschaftlichen Kam pfe, es aus Griinden der 
sozialdem okratischen S taatsraison fiir nutzlich er- 
achten, dann werden sie auch n ieht einen Augenblick 
zogern, den T arifvertragsbruch gutzuheiBen. W enn 
den U nternehm ern im m er wieder zugerufen wird, 
der T arifyertrag  biete dureh seine einheitliehen 
Liihne eine durchaus sichere K alkulationsgrundlage 
und sei geeignet, die Schm utzkonkurrenz zu be- 
seitigen, so ist darauf zu erwidern, daB die Gcwerk- 
schaften auch keinen Zweifel lassen, wie sie hieriiber 
denken. Sie betrachten  es ais selbstverstandlich, 
daB der T arifyertrag  nur fiir den Arbeitgeber eine 
Zwangsjacke ist, in Zeiten der besseren M arktlage 
sollen die tariflich festgelegten Lohne ganz selbst- 
yerstandlich iibcrschritten werden. So wird in der 
„N euen Zeit“ in der N um m er vom  15. April 1910 
in einem Aufsatz „D ie Tarifvertrage w ahrend der 
Ivrise“ geschrieben: „DaB die Tarifyertriige die
wirtschaftlichcn K am pfe yerm indern und ais ge- 
werbliche Friedensdokum ente anzusehen sind, wird 
jc tz t in schlagender Weise dadurch widerlegt, daB 
durcli die Yertrage groBe S treiks und Aussperrungen 
fast zu regelmiiBig w iederkehrenden E inrichtungen 
geworden sind und dabei einen im m er groBeren 
Umfang annehm en. Trotzdem  werden die Yertrage 
ais K am pfesm ittel der Gewerkschaften zu im m er 
gróBerer Anwendung gelangen, um bessere und 
einheitliche Lohn- und A rbeitsbedingungen durchzu- 
setzen und w ahrend der ungiinstigen Geschafts- 
perioden zu erhalten .“

In einem anderen Organ der Sozialdemokratie, 
in der „N euen W elt1', Nr. 44, wird geschrieben: „D er 
einzelne A rbeiter ist nieht an  den Tariflohn in seinem 
M asim um  gebunden, er kann einen hoheren Lohn- 
satz fordern, und  wenn er i hu n ieh t bekom m t, die

A rbeit kiindigen und seine A rbeitskraft gunstiger 
zu yerkaufen suchen, tro tz  T arifyertrag. Dieser 
Yorgang ist vollig legał und von nieh t zu unter- 
schiitzendcr Bedeutung. D er einzelne A rbeiter hat 
also zur Zeit der guten K on junktur noch Gelegenheit, 
iiber die Tarifsatze hinaus seinen Lohn zu erhohen, 
falls n ieh t andere K raftekonstellationen dies un- 
moglich m achen.“

W enn m an es im gcwohnlichen gowerbliehen 
Leben m it einem Gegner zu tun  haben soli, der 
einen selbst fiir seinen ste ts zu bekiimpfenden Feind 
h a lt und derartige G rundsatze iiber Treu und Glauben 
im Y ertragsleben fordert, dann schlieBt m an m it 
einem solchen Gegner iiberhaupt keine V ertrage ab. 
D er R eichstag aber will die Industrie  zwingen, 
Tarifyertriige m it einem Gegner abzuschlieBen, der 
diese in der H auptsache lediglich fiir den A rbeit
geber ais bindend betraclitet.

Abgeschen von all diesen G esichtspunkten kom m t 
noch in B etrach t, daB bestim m te Zweige der GroB- 
industrie aus rein technischen G riinden sieli noch 
n ieh t einm al theoretisch fiir die E in- und Durcli- 
fiihrung von T arifyertragen eignen. Das wird in 
einzelnen Fallen selbst von den Arbeiterorganisationen 
zugegeben. In  der „M etallarbeiter-Zeitung11,* dem 
Organ der sozialdem okratischen M etallarbeiterge- 
werkschaft, w ird in einem A rtikel „Tarifyertriige 
in der E lektro technik  und  im M aschinenbau" aus
gefiihrt, daB sich fiir die E lektro technik  und fiir 
den Maschinenbau einheitliche A kkordpositionen, 
wie sie durcli einen T arifyertrag  bedingt wurden, 
n ieh t aufstellen lassen. So heiBt es hier: „W ollte 
m an an die A rbeit gehen, fiir alle hier yorkom mem den 
A kkordarbeiten die Akkordpositionen festzulcgen, so 
wiirde ein solcher E n tw urf (eines Tarifyertrages) 
n ieht nu r einen ungeheuren Umfang annehmen, 
sondern die technische D urchfiihrung einfach eine 
U nm oglichkeit werden. W ir stoBen selbst bei F ab ri
kation fiir den gleichen Yerwendungszweck und die 
gleiche Leistungsfahigkeit in jeder F abrik  auf eine 
andere Ausfuhrung. In der E lektrotechnik h a t m an, 
um  der Anarchie auf dem Gebiete der P roduktion 
entgegenzuarbeiten, Normalien ausgearbeitet, ein
heitliche K onstruktionsyorschriften, die u n te r dem 
Namen Sicherheitsvorschriften und  N orm alien des 
Yerbandes D eutscher E lektro techniker in der Technik 
bekannt sind. Trotzdem  bleibt noch eine groBe 
Y erschiedenheit der Ausfiihrungen bestehen; es liegt 
ja  gerade im Wesen des K onkurrenzkam pfes, im mer 
neue konstruktive Aenderungen auf den M arkt zu 
bringen." D er A rtikel schlieBt m it dem E rgebnis: 
„W ir sehen also, daB sich brauchbare A kkord
positionen n ieh t einheitlich rcgeln lassen, sondern 
von Fali zu Fali abgeschw acht werden mussen; ein 
sachgemiiBes Kalkulieren ist iiberhaupt ein Schątzeń. 
D er K alkulator, der den A uftrag ha t, iiber eine 
A rbeit m it allen Einzelheiten eine K alkulation auf- 
zustellen, wird die Preise machen, indem er die neue

* Jahrg. 1908, Nr. 19.
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A rbeit m it moglichst ahnlichen A rbeiten, die bereits 
friiher ausgefiihrt w urden, vergleicht. Deshalb muB 
ein tiichtjger K alku lator einen g u t ausgebildeten 
Schatzungsinstinkt haben, gu te  praktische E r- 
fahrungen, einen klaren Blick fiir alle die Begleit- 
um stande haben, die w ahrend des Yerlaufs der A rbeit 
en tstehen konnen. “

H ier w ird also von  einer Seite, die sonst zu den 
allereifrigsten Befiirw ortern des Abschlusses von 
Tarifvertragen gehort, die U nm oglichkeit der E in- 
fiihrung von T arifvertragen fiir einen bestim m tcn 
Gewerbezweig bezcugt, ein Beispiel, das durcli 
andere noch verm ehrt werden konnte.

Die deutsche Sozialpolitik h a t einer gedeihlichen 
E ntw icklung des deutschen Gewerbes, nam entlich 
der GroBindustrie, m anche Fessel angelegt. In  den 
beteiligten Kreisen ist aber je tz t m it elem entarer 
W ucht dic A nschauung zum D urchbruch gckomm en, 
daB es auf diesem Wege n ich t m ehr weitergelien kann, 
wenn n ich t die ewige behordliche R eglem entierung 
und die ewige B eunruhigung dureh  sozialpolitische 
Yersuche, wie sie je tz t gang und  gabe sind, endlieh 
einm al aufhort. D ie deutsche Industrie  h a t zu all 
diesen K lagen um  so m ehr B erechtigung, ais ihre 
auslandischen M itbew erber iiber derartige Hem- 
m ungen einer gedeihlichen E ntw icklung n ich t zu 
klagen haben. Man h a t im m er gehofft, daB das 
Ausland auf dem G ebiete der Sozialpolitik den- 
selben Weg wie D eutschland beschreiten werde. 
D arin h a t m an sich aber vorliiufig getausch t. Um 
so m ehr sollte dies ein G rund sein, in der fortw iihren- 
den B eunruhigung der deutschen Industrie  dureh 
sozialpolitisehe Yersuche einm al H alt zu machen. 
Die G ewerkschaften versichern im m er wieder, und 
dies geradc beim AbschluB von T arifvertragen, sie 
seien politisch neutral. D abei haben P a rte i- und 
Gew erkschaftsfuhrer w iederholt ausgesprochen, zwi
schen P arte i und G ewerkschaften gabe es iiber- 
h au p t keinen U nterschied, beide seien eins. Alle 
Yersuche, die GroBindustrie auf den AbschluB von 
T arifvertragen festzunageln, laufen auf eine Bcgiin- 
stigung der gew erkschaftlichen und sozialdemo- 
lcratischen Idee hinaus. D ie Reichsregicrung schadet 
sich, wenn sie derartigen Yersuchcn nachgibt, selbst; 
denn in crs ter Linie rich te t sich die gewerkschaftliche 
und  sozialdem okratische Taktilc gegen dic A rbeit- 
geber. Is t dieser vorl;iufig noch feste D am m  iiber- 
stiegen, dann geh t es m it R iesenschritten und m it 
u m  so schnellerem  Erfolge an die U nterm inierung 
des S taatsgebaudes.

Im  R eichstag ist gerade in der letzten  Zeit ge- 
legentlich der sozialpolitischen D ebatten  w ieder 
einm al ziemlieh unverb lum t ausgesprochen worden, 
m an beabsichtige, allm ahlich ein M itbestim m ungs- 
reclit der A rbeiterschaft bezw. der A rbeiterorgani- 
sationen festzulegen. M an nennt diese Bestrebungen

gewohnlich in rech t harm los klingender Weise 
„konstitu tionelle F ab rik “ . W er keine nahere K ennt- 
nis des W esens dieser sogenannten „konstitutionellen 
F ab rik 11 ha t, der kann vielleicht gar n icht verstehen, 
daB sich dic A rbeitgeberschaft gegen derartige Be
strebungen w ehrt. Besser verstehen wird er es 
schon, w enn er hort. daB Bchorden fiir ihre eigenen 
B etriebe m it der groBten E n triis tung  derartige 
Bestrebungen zurttekweisen, weil ihre A u torita t 
dam it vollstandig untergraben wiirde und die 
A rbeiterorganisationen, dic unaufhorlich den S taat 
bekam pften , gewissermaBen anerkann t w urden. Was 
den S taatsbetrieben rech t ist, muB den privaten 
A rbcitgcbern billig sein, denn in beiden Fiillen 
handelt es sich um  Arbeitgeber, die Yerschiedenheit 
der Form des Betriebes tu t  nichts zur Sache. Fiir 
beide gilt das P rinzip  der F rciheit des Arbcitsver- 
trages. Unsere Sozialpolitiker sollten sieli doch 
einm al dariiber vergewisscrn, was die von ihnen so 
heiB ersehnte „konstitu tionelle F ab rik “ in den 
Augen der Gewerkschaftcn iiberhaupt ist. Der 
bekannte  Ja lousienfabrikan t H e i n r i c h  F  r  e e s c 
in Berlin h a t kiirzlich eine Neuauflage seines Buches 
iiber die von ihm  betriebene „konstitutionelle 
F ab rik 11 crscheinen lassen. Zum D ankc dafiir, 
daB er seinen A rbeitern ein gcwisscs Jlitbestim m ungs- 
rech t bezw. die G ewinnbetciligung g aran tie rt hat, 
w ird er von der Sozialdem okratie und  den Gewerk
schaftcn m it Holin und S po tt uberseh iitte t. Die 
Generalkommission der Gewerkschaften, der oberste 
G eneralstab der Gewerkschaften, bem erk t in ihrera 
offiziellen Organ iiber die konstitu tionelle Fabrik 
von H einrich Frcese, sie bringe den A rbeitern zwar 
m ancherlei Yortcile, aber das System  der Aus- 
beutung der A rbeiter sei auch u n te r dieser kon
stitu tionellen  F abrik  n ich t beseitigt und  der 
„M onarch" fresse den Lowenanteil des Gewinnes 
doch weg. Man brauche daher n ich t viel Federlesens 
m it ihm  zu m achen, sondern m an  konne an die 
A bsetzung des M onarchen denken, und  zw ar nach 
dem Spruch von H eine: „B e trach t’ ich die Sache 
ganz genau, so brauchen w ir gar keinen Kaiser!" 
U nd ein anderes G ew erkschaftsblatt schreibt bei 
der Besprechung des Freeseschen Buches: ,,Der 
.Gedauke der Gewinnbeteiligung wird von der weiter- 
blickenden A rbeiterschaft unsym pathisch beurteilt, 
weil dam it verschiedene N achteile verbunden sind, 
die die Bewegungsfreiheit der A rbeiter in wirtschatt- 
licher wie organisatorischer Beziehung lahmen.” 
Solche Auslassungen der G ewerkschaften sollten 
doch unsern Sozialpolitikern ernstlich zu denken 
geben und  ihnen die Augen dariiber offnen, "'as 
von all diesen Bestrebungen nach E infiihrung der 
konstitutionellen F abrik  tatsaehlieh zu halten ist.

D r. ir .
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Patentbericht.
D e u ts c h e  P atentan m eldu n gen .  *

21. Ju li 1910.
KI. lOa, M 30 147. K oksofen m it liegenden oder 

scbragen Verkokungskammcrn und senkrechtenHcizzOgen. 
W ilhelm Muller, Essen-Ruhr, Gutenberpstr. 17.

KI. 1 8 a, Sch 33 GOI. Verfahren nebst Ofen, Erz- 
briketts nach dem Brennen und Reduzieren in Kannl- 
brennofen so zu kuhlen, daB sio weder im Ofen noch 
beim A ustritt aus dem Ofen wieder oxydiert werden. 
Paul Schm idt & Desgraz, Technisches Bureau, G m. b. H ., 
Hannover.

KI. 24 f, G 29 970. Sich selbsttiitig bcschickender 
R ost m it querliegenden beweglichen R oststaben. Paul 
Geyh, Altenburg, S.-A .

25. Juli 1910.
KI. 7 f, L 28 400. W alzwerk zur H erstellung von 

Schnecken aus Blechstreifen oder Profileiscn. Wenzl 
Loula und Ottockar Stejskal, Schlan, Bohmen.

KI. 12 e, S t l 4  425. Vorriehtung zum Reinigen yon 
Luft und Gasen. Isidor Steiner, Tegcrnseerlandstr. 92, 
und R obert Steiner, Tcgernseerlandstr. 189, Milnchen.

KI. 24 c, J  12 374. Aus Formsteinen zusammen- 
gebaute W armeriickgewinnungsanlage zum Erhitzen des 
Heizgases und der Verbrennungsluft von Gasfcuerungen. 
Heinrich G ustav Franz Imgrund, Dresden, Carlowitz- 
straBe 19.

KI. 24 e, B  56 180. Verfahren und Einrichtnng zur 
Erzeugung von Generatorgas. Berlin-Anhaltisehe Ma- 
sehinenbau-A.-G ., Berlin.

KI. 24 e ,  F  28 284. Gaserzcuger m it drehbarcr 
Aschenschussel und zentral angeordneter drehbarer Wind- 
haube m it Schneckengangen. Theodor de Fontatne, 
Hannover, Liirchenberg 18.

KI. 2 4 h , T  14 894. Beschickungsvorrichtung tur 
Gaserzcuger mit heb- und senkbarem Vorteilungskegel. 
Leonhard '1'reuheit, Elberfeld, Varresbcckerstr. 3!).V^ k

KI. 4 9 h , Sch 26 959. Maschine zum SchwciBen und 
Kalibrieren von K etten. Oberschlesische Eisenindustrie, 
A.-G. ftir Borgbau und HOttenbetrieb, Gleiwitz.

D e u ts c h e  G ebrau ch sm u stere in tragu n gen .
25. Juli 1910.

KI. 1 a. Nr. 428 569. Vierpolig gegabelter Eloktro- 
m agnet fiir Trommelsoparatoren. Maschinenfabrik und 
M iihlenbauanstalt G. Luther, A. G., Braunschweig.

KI. 21 h, Nr. 428 995. Tiegclartiges Graphitachmelz- 
gefaB fiir elektrisehe Tiegelschm elzofen m it besonders 
ausgebildetem  oberen Rand yersehen. H ugo Helberger, 
Jlttnchen, Em il Geisstr. 11.

D e u ts c h e  R eichspaten te .
KI. 24 f, Nr. 219 717, vom 25. Marz 1909. M a s  

K n o b l o c h  i n  D r e s d e n .  Zickzackfórmig ver- 
laufender Roststab.

Der zickzackfórmig yerlaufende R oststab is t  an seinem  
hinteren, der FeuerbrOcke zugcwendeten Ende m it einer

Ausbuehtnng a ver- 
sehen. Sie d ien t zur 
Aufnahm e einer Glut- 
schicht.die diedarliber 
hinziehenden Rauch- 
gaso yerbrennen soli.

KI. 7 a, Nr. 219 152 vom  27. Septem ber 1906. W  i t w e  
A d e l h e i d S a e k  G e b .  S c h r e i b e r  i n D f l s s e l -

* D ie Anmeldungen liegen von dem angegebenen  
Tage an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einsprucherhebung im P atcntam tc zu 
Berlin aus.

d o r f - G r a f e n b e r g .  Ycrfahren und Walzwerk zur 
Hefstellung von J  -Profileiscn rnilparaUelflachigin Flanechcn.

Dio Flanschcn der Profileiscn werden in  einem Vor- 
formwalzwerk, in welchem sie noch gekrum mt sind, unter 
gleiclizeitiger Bearbeitung der K anten auf ihre ganze Breite  
gleicli dick ausgew alzt. E s is t  dann nur nnch notig, dic 
Flanschen geradczubiegen. Zur Bearbeitung der schmalcn

Kanten erhalt die eino W alze a einen rechtwinklig zur 
K egclflachc stehenden und vorspringenden R and, welcher 
in einer Ausdrehung der H orizontalwalzen b und e ein- 
greift. D ie andere Vertikalwalze d is t  ohne Rand, dafur 
aber springen die H orizontalwalzen gegen die Vertikal- 
walze m it jo einem kegelformigen Rande vor, der 
rechtwinklig zum kegelformigen M antel der H orizontal
walzen steht.

KI. 10 a, Nr. 218 722, vom 30. August 1908. Dr. C. 
O t t o  & C o m p ., G. m. b. H . in  D a  h l  h a u  s e n  
a. d. Ruhr. Stcigrohr fiir Kok&ójen und dergl.

Das Stcigrohr 
ist in zwei neben- 
einander verlauf- 
ende Teilo a und b 
zerlegt, die durch 

ein licgendcs 
Rohrstuck c, in 
das die Drossel- 
klappe d verlegt 
ist, miteinander 
verbunden sind. 
Rohr a  ist an sei- 
nem oberen und 
Rohr b an seinem  

unteren Ende m it einer Reinigungsoffnung yersehen. Dio 
Klappo d wird lwim Reinigen geschlossen und verhindert 
den Uebcrtritt der Flamme in das obere Steigrohr.

K I.24f, Nr. 219009, 
vom  26. Februar 1909. 
G e b r ii d c r W a g 
n e r  i n  C a n n -  
s t a 1 1 . Rost m it 
Brennslo!jbeschickung 
von unten durch die  
M  Ute.

Der iiber den festen  
R ost ragendc Brenn- 

stoffzuftihrungs- 
stutzen b is t  von  
einem zylindrischen  
oder kegelformigen  
drehbaren Rostkorper  
a umgcben, der au3 
senkrechten, der Dreh- 

riclitung entgegen tangential oder annahernd tangential 
ycrlaufenden Stiiben c besteht, dio durch jalousieartig  
iibereinander liegende Querstiibe d und e m iteinander ver- 
bunden sind.

KI. 12 e, Nr. 219 153, vom 7. Mai 1907. G o 1 1  f r i e  d
Z s c h o c k o  i n  K a i s e r s l a u t e r n ,  R h e i n p f .
IVasservertcilungsvorrichtung fur Zentrifugalgasrciniger.

Der Gasrciniger besteht aus einer durchlochten Trom- 
mel a m it auf ihrer Um flache befestigten Fliigeln b, dio
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durch Stego c in  mchrere Abteilungcn unterteilt ist. D as 
W asser wird den einzelnen Abteilungen von der Stirn- 
wand d der Tromm el durch Rohre e zugefiihrt. D ie Rohre e 
m iinden in  R ingraum e f, denen von auCen durch Rohre g

W asser in  regelbarer Menge zustrom t und durch die 
Drchung der Trommel in die Rohre e getrieben wird. Es 
em pfieh lt sich, die jcdcr Trom m elabteilung zuzufiihrende 
W asserm cnge so zu regeln, daB sie an der G aseintrittseite 
am  starksten und an der A ustrittseite  am schw achsten ist.

KI. 24 e, Nr. 219 247, vom  2. Mai 
1907. A s m u s  J a b s  i n  Z O rich . 
Schachtgenerator fiir backende Kohle.

Der Generator ist in  seinem obe- 
ren Teil in eine Anzahl von Teil- 
schachten a unterteilt, wodurch so
wohl der Brennstoff ais auch die 
aus der Vergasungr>7,one aufstcigen- 
den Gase in ebensovicl Teilmassen  
von entsprechend kleinerem Quer- 
schn itt zerlegt werden. Es gelingt 
so, dio K ohle vollstandiger vor- 
zucntgasen, so daB in den unteren  
Zonen ein Zusammenbacken nicht 
mehr eintreten kann. D ie Tcil- 
schachte erweitern sich zweckmaPig 

naeh unten. D ie in die Teilschachtc a einm undenden Ftill- 
schachte b lassen einen Zwischenraum e frei, durch den 
die entstandcnen Gase nach dem Gasabfiihrungskanal d 
strom en konnen.

KI. 49 f. Nr. 219 335. vom  23. April 1908. 
A r t h u r  M e e s  i n  E l b e r f e l d .  Rauch- 
fang f  iir Schmiede/euer.

In  den Rauchf ang a ist ein E insatz b so  
eingebaut, daB er m it einer Oeffnung c m og
lichst nahe tiber der Feuerstellc zu liegen  
kom m t, wahrend weiter oben ein schmaler 
spaltartiger Zwischenraum d zwisehen dem  

________  E insatz und dem R auchfang verblcibt.
Durch diese Einriehtung soli ein groBer 

T eil der seitlich  zustrom enden kalten L uft abgehalten  
und ein besseres Absaugen dor Rauchgase bewirkt werden.

KI. 7 a, Nr. 219 366 vom 12. Mai 1906. A n t o n  
S c h o p f  i n  S t .  J o h a n n ,  S a a r .  Yerfahren zur 
Herstellung einer flaches IYalzgut vor der Einfiihrung in  das 
nachsle K aliber um einen bestimmten W inkel tcendenden 
annahernd halbkreis/órmigen Fuhrung bei verschtedener 
Hóhenlage der beiden anschliefienden Kaliber.

Dio G estalt der iiuBeren Fiihrungsflache fiir das Walz- 
g u t soli so erm ittelt werden, daB man das eine Ende eines 
der B reite des W alzgutes entsprcchenden diinnen ela- 
stischen Stabes oder vorsichtig eines entsprechcnden pla- 
stischen Stabes parallel zu der Lage einspannt, in der der 
Stab aus dem K aliber oder der Ausfuhrbiich.se oder dergl. 
austritt und eine solche Lange des Stabes biegt und gleich- 
zeitig  verw indet, daB eine annahernd halbkreisfórm ige 
U m fiihrungsflache so en tsteh t, daB das zw eite Ende des 
clastischen oder plastischen Stabes in  der Lage eingespannt 
oder festgchaltcn wird, die unter Einhaltung der gegebenen  
K aliberentfernung parallel der Lage des W alzgutes beim  
E in tr ittin s niichste Kaliber entspricht. N ach dieser experi- 
m entell erhaltenen iiuBeren Flacho des Stabes wird die 
auBero W and der Um fiihrung geform t und im iibrigen die

Um fuhrung nach den fiir die bisher bekannten Um- 
fiihrungen geltenden Regeln ausgebildet.

KI. 7 b, Nr. 219 367, vom  16. Dezember 190S. C 1 o - 
m o n s L i n z e n  i n U n n a i. W. Drahlziehtrommel 
m it elastischem Anzug.

Zwisehen der Zieh- 
k ettea  und dem dereń 
Zug aufdieT rom m elb  
iibermittelndcn elasti- 
schen Organ (Feder o) 
is t  ein ais Walzhebel 
ausgebildetcr Doppel- 
hebel d eingeschaltet, 

der in Fuhrungs- 
laschen o frei beweg- 
lich ist. D a der Wiilz- 
hebel ohne wesentliclio 
Aenderung der Bean- 
spruchung der Feder c 

sein Uebersetzungsverhaltnis dem auf ihn wirkenden 
Drahtzug anpaBt, so kann die Ziehtrommel fflr die 
yersebiedensten Drahtstiirken benutzt werden.

KI. 18 b, Nr. 219 371, vom 29. Novem ber 1908. W i 1 - 
h e lr n  R e i c h p i e t s c h  i n  B o c h u  m. Flammofen 
zur Erzeugung von Utahl m il getrennt t oneinander u/id au/Ser- 
halb des Gfens au/gefuhrten Luft- und Gaszugen und daru/Uer 
be/indlichen Scldackensacken.

D ic Schlackensiicke a an den getrennt yoneinander 
und auBerhalb des Ofens aufgeftihrten Luft- und Gas-

ztlgen b bozw. c sind von der Biihno und von der Hiitten- 
sohle aus auswechselbar angeordnet. D ie Zilge sind durch 
besondere Abzweigungen d und e m it den Luft- und Gas- 
kammern verbunden und werden von dem Ofen selbst oder 
von besonderen Stiitzen  f getragen. Es kann so die Schlacke 
auch wahrend des B etriebes cntfernt, und die Ausbessc- 
rungen an den Zugen b und o sow ie an den Ofenkammern 
bedeutend verm indert werden.

KI. 7 f, Nr. 219 506, vom  14. A ugust 1907. H  e n r i k 
V i l h o l m  v o n  Z e r n i c o w  L o s s  i n  P h i l a -  
d  e 1 p  h i a , V. St. A. Radreifenwalztverk.

GemiiB dem  neuen W alzwerk, bei dem der Reifen 
durch ein Paar ihn in  radialer R ichtung formender und 
ein Paar seino K anten bearbeitender W alzen gewalzt 
wird, werden die zu den K antenw alzen gehórenden Fuh- 
rungswalzen wiihrend der radialen Vcrschiebung der 
K antenw alzen durch Schraubenspindeln nach dem wach- 
senden U m fange des R eifens eingestellt, indem  sie von den 
dic K antenw alzen yerschiebenden T eilen gedreht werden. 
Infolge dieser von beiden Seiten eintretenden selbsttatigen  
R egulierung soli ein vorziigliches Rundw alzen herbei- 
gefuhrt w'erden, so daB die schadliche Nachbearbeitung 
wegfallt. In  Vcrbindung hierm it sind die neben den radial 
wirkenden W alzen liegenden Ftihrungswalzen an dcm 
einen Arm von W inkelhcbeln angeordnet, dereń andere 
Arme unter Verm ittlung je einer Schubkurbelkette durch 
eine m it R echts- und Linksgewinde versehene Spindcl 
gleichzeitig bew egt werden, die vom  gem einsam en An
trieb aus gedreht wird. D ie Fiihrungswalzen der radial 
wirkenden W alzen werden dadurch gem einsam  m it den 
Fiihrungswalzen der K antenw alzen eingestellt.
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Statistisches.
Eisenerzbergbau im Minettegebiete (Lothringen, Luxem- 
burg, Departement Meurthe-et-Moselle) wahrend des 

Jahres 1909.*
Dcm  soeben ersohienenen ** „Jahrcsbcrichte des Ver- 

eins fur die bergbauliehen Interessen Lothringens fiir das

Jahr 1909“ cntnehm en wir, daB dio E i s e n o r z f o r d e -  
r u n g  und der E i s e n e r z  v e r s a n d  (D e u ts e h -)L o th r in -  
g e n s  und des angrenzenden GroBherzogtums L u x e m -  
b u r g  sich im abgelaufencn Jahre, verglichen m it den  
Ergobnissen des Jahres 1908, folgenderm aB engestaltethat:

F o rd e ru n g

In sg e sa m t

t

Y e r s a n d

n i c h  L o th r in g e n  u n d  
Ł u x c m b u rg  

t  | %

n a c h  d e r  S a a r  

t  | %

n a c h  d em  iib r ig e n  
I th e ln la n d  u n d  W e st-  

fa lc n  
t  1 %

n a c h  F ra n k re ic h  
u n d  B e lg ie n  

t  | %

n a c h  d e r  
Schw olz  

t

in g g esam t

t

a )  Lothringen:

14 442 911 
13 281 589

8 743 651 
7 953 526

60,94
60,02

2 617 600 
2 488 334

18,24
18,78

2 323 170 
2 092 483

16,19
15,79

663 824 
716 296

4,63
5,41

30 14 384 275 
13 250 639

b) Luxemburg:

5 794 000 
5 801 000

3 125 000 
2 860 000

53,93
49,30

278 000 
283 000

4,80
4,88

371 000 ; 6,40  
400 000 6,89

2 020 000 
2 258 000

34,87
38,93 _

5 794 000 
5 801 000

o) Lothringen und Luxcmburg zusam m en:

20 243 911 
19 082 589

11 603 651 
10 813 526

57,59
56,76

2 900 600 
2 771 334

14,39
14,55

2 723 170 
2 492 483

13,52
13,08

2 921 824 
2 974 296

14,50
15,61

30 20 149 275 
19 051 639

Im

J a h re

1909
1908

1909
1908

1909
1908

Danach zeigt also dio E i s o n c r z f  o r d e r u n g  
in L o t h r i n g e n  im Bericlitsjahre gegenflber dem  
Jahro 1908 eine Zunahme von 8 ,75% ; sie iibertrifft 
dio bisher hochstc Forderung des Jahres 1907 (14 107 517 t) 
noch um 2,37 %. Der V e r s a n d hat gegen 1908 um 
8,56 % zugenommen. Auf dio vcrschicdenen Absatz- 
gebiete verteilt sich der Versand im Berichtsjahre in 
iihnlicher W eise wie im Vorjahrc, doch steht dem Riiek- 
gange des A bsatzes im Saargcbiete ein erhohter y e r 
brauch in Lothringen-Luxemburg sowie in Rhcinland- 
W cstfalen gegenuber; der Vcrsand nach Frankrcich und 
Belgien hat weiter abgenommen.

Der Erzbergbau L u s e m b u r g s  nahm dagegen, 
wie auch schon an anderer Stelle m itgeteilt, f  an dem  
Aufschwunge nieht teil, dio Eisenerzfórderung ging viel- 
mehr nochmals um 0,12 % zuruck. Der Versand war 
nacli Lothringen-Luxemburg stiirker, dagegen nach der 
Saar und Rheinland-W estfalen sowie insbesondere nach 
Frankrcich und Belgien schwaclier ais im Vorjahrc.

B e i d e  B e z i r k e  z u s a m m e n ,  dio wegen 
des gomcinsamen Absatzgebietes ais ein Ganzes betrachtet 
zu werden pflegen, zeigen sowohl bei der Fórdcrung wie 
beim Absatz cineZunahm e, und zwar um 6 ,0 4 bezw .5,76% .

D ie Ursache fiir den Riickgang der Eisenerzfórderung 
Luxemburgs diirftc nach dem Berichte in dem auBer- 
ordentliehen Aufschwung des franzosisehen Erzbergbaues, 
namentlich dem des Bezirks von Briey, zu sehen sein, 
in dem Luxemburg ein empfindlicher Mitbewcrber ent- 
standen ist. D as Departem ent M e u r t h o - e t - M o -  
s e 11 e , auf dessen glanzende Entwicklung wir schon 
friiher hingewiesen haben,* forderte namlicli aus den  
Becken von N ancy, Longwy und Briey im Bcrichts- 
jahre 10 684 398 t, d. h. 1 934 561 t  oder 22 ,11%  mehr 
ais im Jahre 1908. D ie ununterbrochene Zunahme der 
Forderung in diesem Departem ent ist in der Hauptsache 
durch die des Bezirks von B r i e y  veranlaBt, wahrend die 
beiden anderen Bezirke eine nur geringe Steigerung 
zeigen und den H ohepunkt der Forderung bereits erreicht 
haben diirften. D ie Forderung des Bezirkes von Briey 
stieg von 4 607 000 t  im  Jahro 1908 auf 6 339 045 t

im  Berichtsjahrc, d. h. um 1732045 t  oder 35,4% . W ieder  
Bericht erwahnt, bestoht die Absicht, dio Forderung 
des Beckcns von Briey bis zum Jahre 1914 auf 13- bis
15 000 000 t  zu steigern. D ie Erreichung dieses Zieles 
wird in der H auptsache eine Frage des Absatzes sein; 
man hofft, die Mehrforderung im Auslande, namentlich  
in Deutschland und Belgien, unterzubringen. W ie sehr 
dio Aufnahmcfahigkeit filr franzosisches Erz in  diesen  
beiden Landern zugenommen hat, zeigen die folgenden  
Zahlen. Es wurden von Frankreich ausgefiihrt;

1907 1908 190'1

nach D eutschland \  9Q‘ j  639 000 \  *
„  Luxemburg f  \  281 000 /
„ Belgien 1018  895 1 188 000 2 274 000

Es erscheint nach dem Borichte indes fraglich, ob m it cincr 
gleichcn Steigerung der franzosisehen Erzausfuhr nach 
diesen Landern in den nachsten Jahren zu rechnen ist, 
da im Berichtsjahre dio nieht unerhebliche Zunahmo 
der Roheisenerzeugung Deutsehlands und besonders 
Belgiens sowie der erschwerte Bezug schwedischer Erze 
infolge dos Arbeiterausstandes in Sohweden der fran- 
zosischen Ausfuhr zustatten kam. D a die rheinisch-west
falischen Werke fast sam tlich in Lothringen eigene Gruben 
haben und dereń Forderung wegen der Verringerung der 
Selbstkosten moglichst zu steigern bestrebt sein miłssen 
und auBerdem den groBeren Teil ihres weiteren Erz- 
bedarfes noch fiir liingero Zeit gedeckt haben, wird der 
Bezug franzosisehen Erzes fur sie nur aushilfsweise in 
B etracht kommen. Eino Ausnahmo machen naturlich 
diejenigen Werkc, die an den franzosisehen Gruben bc- 
teiligt sind.

Bergwerks- und Eisenhilttenbetrieb in PreuBen wahrend 
des Jahres 1909. *

Nach der am tlichen S tatistik  des Ministeriums fiir 
Handel und Gowerbe** gestalteten sich die Ergcbnisso 
des Bergbau- und H iittenbetriebes im  PrcuBischen Staato  
wahrend des ver£lossenen Jahres w ie folgt:

* VgL „Stahl und Eisen" 1909, 4. Aug., S. 1203. 
** StraBburg 1911, StraBburgcr Druckerei und Vcr- 

lagsanstalt.
t  VgL „Stah l und Eisen" 1910, 20. Juli, S. 1257. 

X X X I .,„

* Vgl. „S tah l und Eisen" 1909, 18. A ug., S. 1283.
** „Zeitschrift fiir das Berg-, H iitten- und Salinen- 

wesen im PrcuBischen Staate", Jahrgang 1910, 1. Stati- 
stischc Lieferung, S. 1 bis 28.
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G e g e n s ta n d

F o r d e ru n g  
b e z w . E rz e u g u n g

W e r t  In
G e g e n s ta n d

F o r d e ru n g  
b e z w . E rz e u g u n g

Steinkohlen . 

B raunkohlen . 

Eisenerze , . 

Nickelerze . . 

Manganerze . 

Schw efelk ies. 

R o h eisen  . . .

Darunter  
a) GieBerei- 

Rolieisen .

1909
1908
1009
1908
1909
1908
1909
1908
1909
1908
1909
1908
1909 
1908

< 1909 
\  1908

270
277
306
391
317
303

2
2
8

10
14
18
72
73

509009
548300

5 8 532
59376
22 278
23 695 

196 
193 
422 
378 
751 
850

3 1 018  
32 041

139 900 194 
139 002 378 
5 6 0 2 9  554 
55 450 800 

4 389 950 
4 311 593 

10 095 
8 238  

70 741 
07 241 

188 015 
204 992 

8 410 824 
7 OSO 200

1 470 476 
1 382 375

1410 848049  
1413 500 108 

135 878700  
137001391  
37 275 087 
39 SIS 388 

203478  
105 948  
807 394 
777508  

1 758 342 
1 805 401 

484 802 842 
511 481940

86 502 574 
92 089151

b) GuBwaren 
I. Schmcl- 
zung . . .

e) Bessemer- 
Roheisen

d) Thomas- 
Roheisen

o) Stahleisen  
u. Spicgcl- 
cisen** . .

f) Puddel- 
roheisen 
(ohno 
Spiegel- 
eisen)

g) Bruch- u. 
W asch-

1909

1908

1909
1908

1909 
190S

1909

190S

1900

1908

1909 

1908

3 «  £*  IM  M  
—  CM

C pO O O
"§ 'S
% pq

W

01 550 

00 090

319 215 
422 448

4 977 125 
4 701 555

1 035 574

812 714

525 373 

5S5 7S3

15 510 

17 097

0 703 978 

7 341 284

19 820 099
28 SOI 457

272 219 880 
279 001 451

09 180 047

GO 600 058

29 095 284

30 212 972

020 380 

706 567

Kohlengewinnung, -AuBenhandel und -Verbrauch des
Deutschen Reiehes im ersten Halbjahre 1910. f

N aeh den im R eichsam te des Innem  zusammen- 
gestellten  Ziffern wurden im D eutschen R eiche g e f o r -  
d e r t  bezw. h o r g  e s  t  e  l i t :  lm „ slcn lrnIbjalir,

1910 1909
a n  ł  i

S te in k o h le n ................................... 73 329 G90 7 1 905  114
Braunkohlen .............................. 32 301 530 32 422 221
K oks ............................................  11 412 943 10 30S 742
Stein kohlenbri ke t t s ....................  2 095 402 l S 7 0  0 6 0 ft
Braunkohlenbrikctts und NaB-

p r e f is t e in e n .............................. 7 059 928 7 002 820
Von diesen Mcngen entfielen auf PrcuBen:

S te in k o h le n ..................................  08 979 775 07 401 491
Braunkohlen .............................  20 435 970 20 791 978
K oks ............................................  11382  239 10 330 755
S tc in k o h len b r ik e tts ....................  2 0 7 1 4 5 2  1845  9 5 8 ft
Braunkohlenbrikctts und NaB-

p r e B s t e in e n .............................. 5 911 191 5 942 071

* Haupt- und Nebenbetriebe.
** EinsehlicBlich Ferromangan, Ferrosilizium usw.

W egen der Gestaltung des A u B e n h a n d e l s  in 
der B erichtszeit wie im ersten Halbjahre 1909 verweiscn 
wir auf unsere fruheren M itteilungen §.

R echnet man die dort angegebonen Forder- bezw. 
Herstellungsziffern den Einfuhrzahlen hinzu und zielit 
von der Summo die Ausfuhr ab, so ergibt sich, aller- 
dings ohne Beriieksichtigung der Zu- und Abnahme der 
Bestiinde, fiir d ie erste Hiilfte 1910, verglichen m it der 
gleichen Zeit des Yorjahrcs, nachstchender Y c r b r a u c h :

im  e rs te n  H a lb ja h re  
1910 1909

a n  t 1
S te in k o h le n ................................... 07 447 175 07 004 S91
Braunkohlen .............................. 35 942 374 30 458 003
K oks ............................................  9 755 092 9 101008
S tc in k o h len b r ik etts....................  2 4 80413  1 383 055ft
Braunkohlenbrikctts . . . .  0 900 481 0 890 258

t  „N achrichten fur H andel und Industrie'1 1910,
22. Juli, Bcilage. —  Vgl. „ S ta h l und E isen11 1909,
4. Aug. S. 1204; 1910, 2. Febr., S. 209. 

t+  E ndgultige Ziffer.
§ Vgl. „S tah l und Eisen" 1909, 2S. Ju li, S. 1164; 

1910, 27. Juli, S. 1307.

Aus Fachvereinen.

V . Internationaler K ongreB fiir Bergb au,  
H ii t ten w ese n ,  an gew and te  M e ch a n ik  und  

p rak tisch e  G e o lo g ie .
( F o r ts c tz u n g  v o n  S e ite  1310.)

W citerhin wurde der Vortrag von Direktor O. 
T h a l  In  e r  (R em scheid) verleson. Dcrselbo war betitelt:

Ueber Beziehungen zwischen thermischem Effekt, metal- 
lurgischen Vorgangen und Kristallisation im basischen 

und sauren Elektroschmelzverfahren

W enn auch der elcktrische Strom  im  Elektroofen  
keine wcitere R olle sp ielt a is die der W Srmeąucllc, so  
kom m t es doch in erster Linie darauf an, w i c man diese  
W arnie zuftihrt, und zwar muB man beim A usschm elzcn  
die W Srm ezufuhrderartgestalten , daB durch den rieUtigen  
W iirmcdruck eine fiir den qualitativen  Erfolg geeignete  
Atom konzcntration im  kristallinischen Aufbau herbei-

gcfuhrt wird, und daB W iirm edruckdifferenzen, welche 
einen ungiinstigcn Gefiigeaufbau oder auch nurMisch- 
zustande im kristallinischen Gcfttgc im  Gefolge haben, ver- 
m ieden werden.

W enn schon bei der W arm cbehandlung unterhalb des 
Schm elzpunktes, also bei Tem peraturen, welche w eit unter 
dem  Schm clzpunkt des E isens liegen, ticfgrcifende und 
nicht ruckgangig zu m aehendo physikalische Verandc- 
rungen im G efiigeaufbau, z. B. das grobe Korn ttber- 
hitzten  Stahls, auftreten, so kann man ahnliche Einfliisso 
den W arm eeinwirkungcn oberhalb des Schmelzpunktes 
n ieh t absprechen; diese beeinflussen den physikaliselien 
A ufbau der M olekiilgruppen, von denen dic Kristallisa- 
tionsvorgiinge naeh erfolgter Zustandsandcrung ihren Aus- 
gang nehmen. Zwischen den A tom en bestehen gewisse 
Kohiisionskrufte, wodurch Gruppen von A tom en ent- 
steben , welche gewisserm aBen ais physikalische Mole
kule anzusehen sind , von denen die K ristallisationsror- 
gange i 11 letzter Linie ihren A usgang nehmen. E ine groBere 
A tom konzcntration entsprieht dem  groBerkristallinisebcn



3. A ugust 1910. A u s  Fachveretnen. Stahl und Eisen. 1349

Gefogeaufbftu und damit den schlcchteren physikalischen 
Eigensehaften.

E s h at sieli gezeigt, daB die qualitativcn Eigensehaften  
von Eisen und Stalli ebensowohl oder Yiellcicht noch melir 
von der A tom konzentration abhiingen ais von der clie- 
misehen Zusam m ensetzung bezw. von der Freiheit von  
qualitatschiidigentlen chem isehen Bcstandteilen; es koinnit 
darauf an, beim Ausschraelzen des Stahles Eisenatom - 
gruppen einor geringsten A tom zahl groBter Naherung 
zu erhalten.

Jeder Temperatur entsprieht eine bostiium te Atom- 
konzentration; m it steigender Temperatur werden die 
Atomgruppen mehr und mehr zerlegt, indem der steigende  
Wiirmedruek dio zwisehen den einzelnen Atomgruppen  
bestehendeu Kobiisionskriifte Iiber windet. Der Stalli
muB also in der Ausgarungsperiode auf einer bestim m ten  
Tem peraturstufe so lango gehaltcn werden, bis keine  
W iirmedruckuntersehiede mehr bestehen und das ganze 
Materia] die der Tem peraturstufe entspreehende A tom 
konzentration gewonnen hat; alsdann muB die Tempera
tur durch crhohte Strom zufuhr gesteigert werden, und 
so fort bis zu den hochsten erreiehbaren Temperatur- 
stufen. D as auf diese W eise ausgeschm olzene Metali 
nimmt sehlieBlieh beim Erstarren denjenigen Geftige- 
aufbau an, welcher der im  letzten Stadium  des Aus- 
schm elzens vorhandenen Atom konzentration entsprieht. 
Bei einigem  Yerstiindnis in der Ofenftihrung is t  die vor- 
besehriebene Art der W iirmezufuhr n icht schwer durch- 
zufrthren; sie w ird  durch die leichto Regulierbarkeit der 
W iirinequelle, insbesondereim  H śroultofen, wo die Wiirme- 
entwicklung sich aussehlieBlieli in den Liehtbogcn kon- 
zentriert, w esentlich erleichtert.

Die Praxis bestatigt voll und ganz diese theorctischcn  
Ausfuhrungen. A lle diejenigen Chargen, welche auf basi- 
schem Elektroofenherd in  niedrigen Temperaturen aus. 
geschmolzen wurden, zeigten im mer schleelite Geftigc- 
beschaffenheit und geringe physikalische E igensehaften; 
Chargen, welche dagegen in hohen Temperaturen in oben 
charakterisierter Weise unter allmahlicher Steigerung des 
Warmedrucks ausgesehm olzen wurden, hatten bestem  
Tiegelstahlzum  m indestengleichw ertige Geftlgebeschaffen- 
heit und physikalische Eigensehaften.

Beim  sauer zugestellten  Elektroofen findet auBerdcm  
immer eino lleak tion  zwisehen Herd und Metali und eine 
stśindige Anreicherung des Silizium gehalts unter Yerringe- 
rung des K ohlenstoffs sta tt. Dieser ehemiseho Vorgang 
unterstutzt sehr kriiftig die Zerlegung der Atomgruppen, 
so daB es moglich ist, die giinstige Geftigebesehaffenheit 
auch ohne Anwendung der denkbar hochsten Temperatur- 
stufen zu erreiclien. Indessen bot das Arbeiten auf saurem  
Herd die Schwierigkeit, daB es n ich t moglich ersehion, 
eben infolgo der fortwahrend einwirkenden chem isehen  
Reaktionen, den Stahl ohne Veraiiderungseiner chem isehen  
Zusammensetzung und ohne sehiidliche Siliziumauf- 
nahme auszugaren. Aber auch diese Schw ierigkeit is t  
dureh planmaBige Arbeit gelost worden.

In  einem SchluBwort fiihrte alsdann der Verfasser 
folgendes aus:

„N ach der N atur der W echsclbeziehungen zwisehen  
Herdzustellung und Metali findet sich eine grundsiitzliche 
Verschiedenheit zwisehen dem basischcn Herd hochster 
N eutralitiit und dem sauren Herd einer hochsten chemisehen  
Reaktionsfiihigkoit. D iese Verscliiedenheit is t  unllber- 
bruckbar, so daB es verm utlich niem als gelingen wird, 
den einen Herd im metallurgischen E ffekt dureh den  
anderen zu ersetzen. Durch sein absolut neutralcs Ver- 
halten is t  fiir den basischen Herd praktisch keine Grenze 
in bezug auf die M oglichkeit gegeben, S talli jeder nur 
denkbaren chem isehen Zusam m ensetzung anzufertigen. 
Dureh seine B asizitat kann die chem ische Reinigung des 
M etalles so w eit wie nur irgendwie notw endig getrieben  
werden.

Der saure Herd g esta tte t infolge seiner sicher ais 
m axim al zu bezeiehnenden Reaktionsfiihigkeit nur eine  
begrenzte M oglichkeit, S tahl bestim m ter chemiseher

Zusamm ensetzung anzufertigen, insbesondere nicht solche 
Legierungen, welche infolge ilirer basischen W irkung auf 
die Herdzustellung zu ungOnstigem Einflusse gelangen. 
A uf saurem Herd ist  eine unm ittelbare chem ische R ein i
gung, besonders in Ansehung des Phosphor- und Sehwefel- 
gehaltes, n icht m oglich, wennglcich A ussiclit bestcht, 
dies in bezug auf den Scliwefelgehalt in  absehbarer Zeit 
zu erreiclien. Dagegen is t  der EinfluB der chem isehen  
Vorgiinge durch diesen Herd auf die kristallinische Be- 
schaffcnheit und die daraus hervorgehenden physikalischen  
Eigensehaften des Stahls so auBerordentlich grofl, daB 
dieser Um stand allein schon die yollc Existenzberechtigung  
des sauren Herdes fiir alle Zukunft sichert, insbesondere 
in allen jenen Fiillen, in welchen man von N atur aus 
chem iseh reinere E insatze zu verarbeiten beabsichtigt. 
Erkennt man den Vortcil des sauren Herdes nach dieser 
R ichtung hin an, so is t  dies auch dann der Fali, wenn es 
sich um die W eitcrverarbeitung eines erst cliemisch gc- 
reinigtcn liin satzes handelt. Dadurch ist auch die Kom- 
binationsarbeit zwisehen basisch und sauer zugestelltem  
Ofen absolut gercchtfertigt.

Da es erwięsen ist, daB bei geeigneter Regelung des 
chem isehen Prozesses auf saurem Herd Stahl bei an- 
nahernd gleichblcibendem  K ohlenstoffgchalt ausgcgart 
werden kann, ohne daB gleiehzeitig erlieblichc Silizium- 
reduktionen stattfinden, so is t  hierin auch die Bcrechti- 
gung der K om bination: saure Birne —  saurer E lektro
ofen ohne weiteres gegeben, wenn man in der ersteren 
ein Fabrikat von groBerer chemischer R einheit erbliist.

D as Ausgaren auf saurem Elektroherd erfolgt tiber- 
aus rasch und in gunstigeren Erwarmungsvcrhiiltnisscn 
ais auf basiscliem Herd. Daher ist n icht nur dio Pro- 
duktionsfiihigkeit des ersteren, z.B . in K om bination m it 
der Birne, hoher, sondern auch die W irtschaftliehkeit 
im Stromverbrauche besser.

Naturlich kann eino hohere Produktionsfiihigkcit 
des Klektroofens nur bei iiuBorster H altbarkeit des Herdes 
erzielt werden, denn man muB bedenken, daB bei fliissigem  
Einsatz und kurzer Chargendauer die Herdbeanspruchung 
ganz ungehouer ist; dann mtissen aber alle etw'a erforder- 
lichen Hcrdreparaturen in  den sich ergebenden iiuBerst 
geringen Zwischenpausen von 5 bis 10 Minuten geschehen  
konnen. Wenn man weiterhin bedenkt, daB eine Chargen- 
zahl von 10 bis 15 im Tag immcrhiu in der W oche GO bis 
90 Chargen ausm acht, so erfordert der Betrieb, sofern 
er tatsiichlieh ein kontinuierlicher sein soli, eine H altbar
k eit des Herdes von m indestens 1000 Chargen, wenn sic 
derjenigendesM artinofens m indestens gleiehkomm en so ll.“

„W eil die chem ischcn R eaktionen zwisehen Herd 
und M etali uberaus stark sind und nur durch den Schlacken- 
prozefl beherrselit werden konnen, so kann bei der Sehwer- 
schm elzbarkeit der Schlackekuum  eine andere a lsd ie Liclit- 
bogenbeheizung in B etracht konimen, und es bleibt von 
allcrgróBter W ichtigkeit, ilaB die spezifische Bcrlihrungs- 
flacho zwisehen Herd und M etali so klein w ie moglich 
bemessen se i.“

„D a  der saure Herd eine uberaus wertvolle Ergiinzung 
des basischcn bildet, so erachte ich ihn iiberall da fiir 
notig, wo man gesonnen ist, die qualitativ.e R ichtung in 
jeder Beziehung wahrzunehmen. Es ist einfaeher, zwei 
Herdo ftir den gleichzeitigen oder abwechselnden Betrieb  
aufzustellcn, ais etw a in der Zustellung zu wechseln. 
Naturlich wird der sauer zugestellto Elektroherd auch ein 
unvergleiehlieh praktischer Ofen fiir die Anfertigung von 
StahlformguB sein, und zwar ebensogut ftir den Klein- 
ais ftir den GroBbetrieb.

DaB es moglich erscheint, im Elektroofen auch den 
kristailinischen Aufbau und die daraus hervorgehcnden  
physikalischen E igensehaften m it A bsieht zu bceinflussen, 
is t  ein Vorzug, dessen Tragweite sich nicht ermessen liiBt, 
ebenso wie derjenige, welcher sich aus der M oglichkeit 
ergibt, den m etallurgischen ProzeB so weitgehend zu 
rcgeln und in den D ienst unserer Absichten zu stellen , 
wie in keinem andern metallurgischen Ofen. .Weil es 
praktisch moglich erscheint, alle d iese Beeinflussungen
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nnerhalb kilrzester Zeit zur G eltung ku bringen, so daB 
sieh boi fliissigeui E insatz dio ganze R affinationsarbeit 
»uf ein m it zunehm enden Erfahrungen stetig  sich ver- 
ringerudes Mali der Einwirkung erstreekt, so is t  es oline 
weiteres klar, daB sieh die fiir d ie qualitativc w ie fiir die 
q u antitative llich tu n g  maBgebenden M om ente am Elektro- 
ofeu im m er mehr niihern. D ies ist  schon heute in einem  
solohen MaBe der F a li, daB dadurch die E xistenzberechti- 
gung des E lektroofens auch fiir den M nssenbetrieb und 
die GroBerzeugung unbedingt gegeben ist.

A llerdings m ochte ich  dayor warnen, vom  Elektro- 
ofen mehr zu erwarten, ais er zu leisten vermag. Er is t  
lediglicb ais ein H ilfsm ittel, ais ein neues und gu tes W erk- 
zeug in  der H and des H uttenm annes zu betraehten, 
m it dessen H ilfe bislier nie erzielbare m etallurgische Wir* 
kungen gezeitig t werden konnen, aber n ieh t gegen die  
N aturgesetze. “

Der Vortrag von Dr. H e i n r i c h  W i n t e r  
(B och u m ) betraf den
EinfluB der Verzinkung auf die Festigkeit des Drahfes.

W ahrend die lieiBverzinkten D riihte einen wirk- 
samen Sehutz gegen eine allzu schnclle Zerstiirung dureh 
saure W asser gcwiihren, zeigt sich bei ihnen dem gleiclien  
unverzinkten Materiał gegeniiber o ft ein groBer Verlust 
an Festigkeitseigensehaften, nam entlieh an Torsion. Zur 
Aufkliirung dieser Fragen wurden an der W estfiilischen  
Berggewerkschftftskassc zu Bochum  um fangreiehe syste- 
inatische Versuche nach einheitlichem  P iane angestellt, 
und zwar m ecliam sche von Ingenieur S p e e r ,  dem  
Leiter der Seilpriifungstelle des genannten Institutes, 
und chem ische und m etallographische vom Redner. 
Letzterer stellte  das Vorhandensein einer zwisehen Eisen  
und Zinkschicht liegenden Eisenzinklegierung Oborali da 
fest, wo nach der m echanischen Prilfung eine groBe Ein- 
buBo der Festigkeitseigensehaften, besonders der Torsion, 
eingetreten war. D a diese Eisenzinklegierungen sehr 
spróde sind, so darf daraus der SchluB gezogen werden, 
daB sie im Verein m it der dureh das heiBe Zinkbad be- 
wirkten, ebenfalls vom  Yortragenden festgestellten  Gc- 
fiigeanderung die genannten V erluste bewirken.

Beim  Verzinken muB ein H auptaugenm erk darauf 
gericlitet werden, daB der VerzinkungsprozeB innerhalb  
des engbegrenzten, giinstigen Tem peraturgebietes vor 
sich gebt, derart, daB der D raht einm al dio gewtinschte 
festo Verbindung m it dem Zink eingeht und dieses yon 
der verlangten D icke ist, ohne daB gleiclizeitig eine wesent- 
liehe Aenderung der Festigkeitseigensehaften ein tritt.

E s soli n ieh t yerkannt werden, daB den Bem tlhungen, 
dieses giinstige Tem peraturgebiet f iir die einzelnen Draht- 
sorten zu finden bezw. innezuhalten, gew isse Schwierig- 
keiten entgegenstehen. S ie liegen einm al darin, daB die 
K oustruktion derFeuerung cin K onstanthaltenderT em pe- 
ratur auch dann n ieht leicht g esta tte t, wenn dieselbe dau- 
ernd durehPyrom eterkontrolliert wird; dazu kom m t noch, 
daB dureh das E intauchen der vielen Driihte, welche gleich- 
zeitig  verzinkt werden, eine Erniedrigung der Badtem pera- 
tur erfolgt, d ie dureh erhShte W armezufuhr ausgeglichen  
werden muB. SchlieBlich liegt ein groBer Uebelstand darin,

daB die D rahtwerke eben mehr oder weniger von der 
A ufm erksam keit und G eschickliclikeit des Arbeitcrs, 
der die Feuerung des Zinkbades bedient, abhiingig sind. 
W ie dem auch sei, es geh t jedenfalls aus der Untersuchung 
der verschiedenen D riihte hcryor, daB d ie Firmen verzinkte 
Forderdrahtseile herstellen konnen, die in jeder Be- 
ziehung den Anforderungen entsprechen, welche man zur 
Sicherung von Leben und G esundlieit der Bergleute stellen 
muB. Sonst yerliert das heiB yerzinkte Fńrderdrahtseil 
im m er mehr seine D aseinsberechtigung, zum sl ihm in 
dem elektrolytisch yerzinkten M ateriał ein bedeutsamer 
Gegner erwaohst. D enn der elektrolytisch  yerzinkte Draht 
zeig t einen gleichmiiBigeren Ueberzug, das Zink haftet 
auch gu t am  Eisen, und da der VcrzinkungsprozeB bei 
Tem peraturen von etw a 30° vor sich geht, is t  eine Gefuge- 
iinderung n ieht dam it yerbunden. Dio Versuche von 
H e n r y  J.  W l i i t e *  bewiesen iiberzeugend, daB 
Stahl- und Eiscngegenstande, welehe dureh das elektro- 
ly tisch e Verfahren iiberzogen sind, den heiB yerzinkten 
in ihrem W iderstand gegen m echanische und atmosphii- 
rische Einfliissc iiberlegen sind. W as dic heiB yerzinkten 
Gegenstiinde anbetrifft, so konnen solche wegen der un- 
yerm eidliehen U nreinheit des Zinks nur unsieheren Sehutz 
gegen Korrosion geben; eine bedeutend dtlnnere elektro- 
ly tisch e Zinkschicht seh iitzt wregen ihrer ehernisclien Rein- 
h eit gleich g u t und sogar besser ais eine durcli HeiB- 
yerzinkung gewonnene. (SchluB folgt.)

Eisenhiitte „S u d w est“ .
D ie E isenhiitte „S ild w est“  yeranstaltete am Sonn- 

tag , den 24. Juli unter lebhafter B eteiligung ihrer Mit- 
glieder und dereń Dam en einen A u s f 1 u g nach Traben- 
Trarbaeh. D ie Teilnehm er trafen morgens gegen 8 )4  Uhr 
aus I.uxemburg, Lothringen und yon der Saar auf dem 
Bahnhofe in Trier ein und fuhren von hier m it beson
ders eingestellten  Tramwagen bis an die H altestelle der 
M osehlampfschiffahrt - G eseilschaft. Um 9 Uhr setzte 
sich der reich beflaggte Dam pfer, auf dem eine Musik- 
kapelle spielte, zu einer Fahrt dureh das an Natur- 
sehonheiten so rciche M oseltal in Bewegung. E s herrsehte 
gleich von A nfang an ein reges Leben auf dem Dampfer, 
und d ie Stim m ung wurde, jedenfalls auch beeinfhiBt 
dureh das sich immer mehr aufkliirendo W etter, bald 
recht froblich. N ach einer idyllisohen W asserfahrt von 
Ober vier Stunden lanete der Dam pfer in Traben-Trar- 
bach an, wo die Teilnehm er sich zu einem gemeinsamen 
M ittagsm ahle im H otel Adolf yereinigten. Der Vor- 
sitzende, Direktor S a e f t e l  aus D illingen, begrOBte in 
herzlichster W eise die Giiste, gedaclite der Verdienste 
des langjiihrigen Vorsitzenden, Generaldirektors D o w e r g , 
der aus G esundheitsriicksichten gen otig t war, von seinem 
A m te in K neuttingen zuruckzutreten und dam it auch 
den Yoraitz in der E isenhiitte Siidw est niederzulegen 
und brachte sodann einen Trinkspruch auf Se. Majestat 
den deutschen K aiser aus. Direktor T u r k aus Neun- 
kirchen toastete  auf die Damen. Um B3/ t  Uhr brachte 
ein Sonderzug die Teilnehm er wieder naeh Trier zuriick.

* „T he Iron A ge“  190G, 18. Januar, S. 260 bis 2C2.

Umschau.
Jubilaum sstiftung der deutschen Industrie.

Soeben erschien der Bericht iiber die T atigkeit des 
Kuratoriums und des Vorstandes der Jubilaum sstiftung  
der deutschen Tndustrio im  Jahre 1909. Wir entnehm en  
dem selben nachstehende Angaben:

Im  Berichtsjahre fand die ordentliche Sitzung des 
Kuratoriums am 8. Mai sta tt, tags yorher ging eine 
Sitzung des Vorstandes in Gemeinschaft m it den Ob- 
miinnern der K om missionen und eine Sitzung des Vor- 
standes allein yoran. Zu ersterer waren erschienen: 10 Ver- 
treter der Technischen Hochschulen, 3 Yertreter der Berg-

akademien und 10 Vertreter der Industrie, zusammen 23 
Kuratorium smitglieder; ferner die Obmiinner der Kommis
sionen fur chem ische Technik und fiir Elektrotechnik. Aus 
den Verhandlungen diirfte weitere Kreise interessieren, 
daB dem  D eutschen Museum in Miinchen auch fur das 
laufende Geschaftsjahr 2000 M bewilligt wurden. Ferner 
wiirde sowohl der Antrag des Vorstandes dea I n t e r -  
n a t i o n a l e n  I n s t i t u t a  f  U  r T e c h n o - B i b -

1 i o g  r a p h  i  o E. V. in  Berlin auf Gewahrung eines 
groBeren Jahresbeitrags, ais auch das yerspatet ein- 
gegangene Gesuch der Schweizerischen Naturforschen- 
den Geseilschaft um Bewilligung eines Beitrags zu der
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von ihr in Aussicht genommenen Herausgabe der Werlce 
L e o n h a r d  E u l e r s  naeheingehenderBeratungabgelehnt.

Fur Forschungsarbeiten standen insgesam t 53 200 .fl 
zur Verfttgung Hierzu lagen 12 Antrago auf Bewilligung 
von Geldmitteln vor, von denen 2 abschlagig beschieden 
wurden. Bew illigt wurden groBere Betrage u. a . :

dem Privatdozenten Dr. H. W  o 1 b 1 i n g  in Berlin 
zur Fortsetzung und Durehftthrung seiner Untersuchung 
iiber die Bildung der oxydischen Eisenerzc auf Grund 
physikalisch-chemischer Mętlioden im Interesse der Erz- 
lagerstiittenforschung, des Bergbaues und des Htttten- 
w esens;

dem Professor K. F r i e d r i c h  in Freiberg i. Sa. 
zur Fortsetzung seiner metallographisehen Untersu- 
chungcn zum Zweck der Forderung des MetaIlhQttcn-
wesens;

dem Geheimen Begierungsrat Professor Dr. B o r -  
c li e r s  in Aachen zur Ausftthrung einer systematischen  
Untersuchung ttber dio elektrische Leitfiihigkeit ge- 
schmolzener Metalle bezw. Legierungen;

dem Dozenten S r .^ ł ig .  P. G o e r e n s in Aachen 
zur Durehfiihrung einer Untersuchung iiber das metal- 
lurgische Verhalten der Gase.

Ein Antrag auf Verlegung des T e r m i n s  fttr d i o  
E i n r e i c l i u n g  d e r  A n t r i ig e  auf Bewilligung von 
Stiftungsm itteln auf den 1. Januar wurdo angenommen.

Dem Kuratorium gehorten am Jahressehlusse u.a. an: 
ais Vertreter der Technischen Hociischulen bezw. Berg- 
akademien: Aachen: Gehcimer Begierungsrat Prof. Dr. F. 
W U s t, Stellvertreter Prof. A. H e r t  w i g; Berlin (Berg- 
akademie): Prof. Dr. O. P u f a h l ,  Stellvertreter Geh. 
Bergrat Prof. G. F r a n k e ;  C lausthal: Geh. Bergrat 
Prof. F i s c h e r  (seit 1. Oktober 1909), Stellvertreter 
Prof. Dr. G o r l a n d ;  Freiberg i. S . : Obcrbergrat 
Prof. T r e p  t o  w ,  Stellvertreter Prof. Dr. B r u n c k ;  
ais Vertreter der Industrie: G. G i 11 h a u s e n,
Mitgl. des Direktoriums der Firma Fried. Krupp A. G. 
(Essen, Ruhr), Direktor Baurat Max K r a u s e  (Berlin), 
Geh. Kommerzienrat H. L u  e g ,  M. d. H. (Dusseldorf); 
Direktor Ingenieur K . R e i n h a r d t  (Dortmund), 
Geh. Kommerzienrat Ernst S c li i e B (Dussel
dorf), letztere beiden ais stellvertretende Mitglieder.

Die Kommission fttr B e r g -  u n d  H f l t t e n -  
w e s e n bestand aus den Uerren Geh. Bergrat Prof.

K o h l e r ,  Ohmami (bis 1. 10. 09), Geh. 
Bergrat Prof. F i s c h e r ,  Obmann (vom 15. 12. 09 ab), 
Direktor G i l l h a u s e n ,  Geh. Bergrat Prof.
G. F  r a n k e.

Von den Berichten ttber den Fortgang der m it Stif- 
tungsmitteln ausgeftthrten Arbeiten seien nachstehende 
in gekUrzter Form wiedergegeben:

Bericht des Prof. F . O. D  o e 1 1 z in Charlotten- 
burg ttber das

Verhalten der Metalle und Metallverbindungen bei hoheren 
Temperaturen.

Im abgelaufenen Jahre ist  dio Arbeit von W 1. 
M o s t o  w i t a c h :  „D as Verhalten des Schwerspats bei 
hohen Temperaturen und seino Reaktion gegen einige 
huttenmilnnisch wiehtige Korper“ , welcho aus Mitteln der 
Jubilaum sstiftung ausgeftthrt wurde, veroffentlieht wor
den.* Dio Ergebnisse sind:

1. Beines Bariumsulfat, an reiner trockener Luft 
wahrend 15 bis 30 Minuten erhitzt, blieb bis 1400° C 
unveriindert. Bei 1500° wurde die erste Dissoziation  
in Barium osyd und Schwefelsiiure bezw. schweflige Siiuro 
und Sauerstoff naehgewiesen.

2. Beine3 Barium sulfat sehmolz beim schnellen Er- 
hitzen auf gegen 1580° unter Zersetzung.**

3. Bei Verwendung wiederum reiner Materialien 
wurde die Zerlegung von Barium sulfat dureh Kiesel-

* „M etallurgie“ 1909, 22. Juli, S. 450.
** Vgl. „Zeitschrift fttr anorganische Chemie" 1907, 

Bd. 54, S. 146.

siiure und durcli Eiscnoxyd jo von 1000° an naehgewiesen  
und untersucht.

4. Dio R eduktion des Bariumsulfats durcli Kohle 
begann praktisch bei 600° und war praktisch bei 800°  
vollendct, diejenigo dureh K ohlenoxydgas begann prak
tisch bei 650° und war bei 800° fast vollendet. D as Pro
dukt der Reduktion war Sehwefelbarium. Dieses blieb 
bis 1000° unveriindert und verlor bei 1200° einen geringen 
Teil seines Schwefels, ohne jedoch zu sintern oder sich 
auBerlich zu yerandern.

Bei der Bonutzung der Ergebnisso zur Erkliirung 
hUttenmanniselier Vorgange darf nicht ttbersehen werden, 
daB dio Ergebnisse m it chcmisch reinen Stoffen gewonnen  
wurden, wahrend es sich in der huttenm annischen Praxis 
um eine Vielheit von Stoffen liandelt. Mit diesem Vor- 
behalt sind Schlusso gezogen worden, von denen hier 
das nachstehende wiedergegeben werden mag:

1. Bei der Rostung schwerspathaltiger Erze bei den 
gewohnlichen Temperaturen von nicht ttber 1000° ver- 
iindert sich der Schwerspat garnicht, wie dio meisten 
IlUttenleute auch in der Praxis festgestellt haben. Bei 
der Verblaso-Rostung der sulfidischen Bici- und Kupfer- 
erze kann der Schwerspat, wenn dio Temperatur ttber 
1000° steigt, dureh die Kieselsaure und das Eisenoxyd  
aus der Beschickung teilweise zersetzt werden. D ie 
dabei entstehendo schwefligo Siiure reiehert die Riist- 
gase an. D as freiwerdende Barium oxyd bildet mit 
Kieselsiiure- Silikate, m it Eisenoxyd Fcrrite.

2. Bei der Rostung schwerspathaltiger Blende bleibt 
der Schwerspat unveriindert. Bei der nachfolgenden 
Reduktion der gerosteten Blende wird er schon bei 700 
bis 800° leicht dureh Kohle oder K ohlenoxydgas aus der 
Muffelbeschickung zu Sehwefelbarium reduziert. Das- 
selbo bieibt in  den Muffelrttckstilnden. Vergleichen wir 
vom rein praktischen Standpunkto aus den Verlauf der 
R eduktion des Z inkoxyds* m it dem des Bariumsulfats 
dureh Kohle, so sehen wir, daB die Reduktion des Barium
sulfats schon bei 600° nachweisbar begann und bei 800°  
praktisch beendet war, wahrend die Reduktion des Zink- 
oxyds unter verg!eichbaren Verhiiltnissen erst von 800° 
an naehgewiesen wurde. D ie Menge dos bei 800° wahrend 
einer Stundo dureh K ohle reduzierten Bariumsulfats 
war bei unsern Versuchen 93,26 % , die Menge des unter 
iihulichen Verhaltnissen reduzierten Zinkoxyds war 
kau in I %.

3. H insichtlich des Verhaltens von Schwerspat beim
Erzsclimclzen, sei es beim 1'yritschmcl/.en, sei es beim 
gewohnlichen Erzschmelzen unter verschiedenen Ver- 
haltnissen, mag auf das Original yerwiesen werden. In 
manchen Eiillen erschwert, wio bekannt, ein hoher Schwer- 
spatgehalt der Erze dereń Verschmelzen, in gewissen  
besonderen Fallen kann der im Erz enthalteno otler ab- 
sichtlich dem Erze zugesetzte Schwerspat aber auch 
gttnatig wirken. Dio Ergebnisse der Experim ental-Unter
suchung in Verbindung m it den Erfahrungcn der Praxis 
geben einigen A n h alt (Fortsetzung folgt.)

Der Platz des elektrischen Ofens in der E isen- und Stahl- 
industrie.

G e r a 1 d H o o g h w i n k o l  hat vor der „Sheffield  
Society of Engineers and M etallurgists“ einen Yortrag** 
ttber obiges Them a gehalten, in welchem er das Ver- 
wendungsgebiet des E lektrostablofens, die Verwendbar- 
keit der versohiedenen System e fur bestim inte Zwecke 
und die Produktionskoston bei Verwendung verschie- 
dener System e behandelt. Er sucht seinen Landsleuten  
klar zu machen, daB sich Sheffield, die H eim at der Spezial- 
stahlfabrikation, gegenttber den neueren Errungenschaften 
in einer gewissen Rttckstandigkeit befindet. Seiner An- 
sieht nach wird niimlich in niiehster Zukunft die Nach-

* D o e l t z  und G r a u m a n n :  ,,M etallurgie“ 1907
22. Mai, S. 290.

** „T he Iron and Coal Trade R eview “ 1910, 3. Juni, 
S. 890.
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frage nach legierten Spezialstiihlen m it ganz bestim m tcn  
Anforderuńgen an chem ischo Zusanim ensetzung und 
physikaliseho Eigenschaften sehr lebhaft werden. Alle 
diese Stiihle liefert der elektrische Ofen, und zwar zu 
maBigen Preisen; er erfiillt dabei n icht nur die gew ilnschten  
QualitatabedingTOg6n, sondern ycrbilrgt auch die gleiehe  
Zusam m ensetzung bei N aehlieferungen, eine bei Spezial- 
stiihlen bisher nur auBcrordcntlich schwer zu erftillende 
Bedingung. In kurzer Z eit wird kein Stahlwerk mehr ais 
vollkomm en angesehen werden konnen, welches n ich t m it 
ein oder mehreren E lektrostahlofen zur Befriedigung der 
Nachfragc nach Spezialstiihlen ausgeriistet ist. —  Von 
den Verwendungsgebieten sind beliandclt die Erzeugung  
von Sehienenstalil, von StahlformguC und von (legierten) 
Spezialstiihlen. Bei woitem  das bedeutendste Fcld  fiir die 
yerw endung von E lektrostahl wird die Schienenerzeugung  
werden, sobald m an allgem einer zur Elektrostahlschienc  
iibergehen wird, in der Erkenntnis, dali dio jetzigen  
Schienen auf H auptstreeken fiir dauernde sehwero Be- 
anspruebung ungeeignet sind. D eutsche Bahnen haben  
dam it den A nfang gcm acht. Bei der Priifung ergaben sich 
Festigkeiten von 83,0 kg/qm m  (basische Schienen  
08,2 kg /ąm m ). E ine fur dio M etropolitan Rfeilway in  
London gęlieforte (deutschc) E lektrostahl-Schiene (0,78 %  
K ohlenstoff, 0,190 %  Silizium , 0,285 %  Mangan, 0 ,035%  
Schwefel, 0,022 % Phosphor) ergab boi der Priifung auf 
den Clarence Steel-W orks nach Brinells M ethodo m it  
einer 10 mm K ugel bei 50 t  B elastung einen Eindruck  
von 3,7 mm  Durohmesaor. Bei der Schlagprobe erfolgte 
beim ersten Schlagc m it einem  Biir von 1010 kg aus 
7,52 m H ohe eine Durchbiegung von 9,2 cm, beim  dritten  
Schlagc aus 11,03 m H ohe brach die Sohiene. * An einer 
amerikanisehen (80 0') Elektrostahlschienc m it 0 ,8 0 %  
K ohlenstoff wurden folgende Schlagresultatc erh a lten : 
Fallbiir 907 kg. A uflagerabstand 1,22 m.

* Vergl. auch , .Stahl und Eisen" 1908, 12. A ug., 
S. 1107, und 1910, 22. Juni, S. 1074. E ine grapliische 
Darstellung der Sclilagm om ente fiir Elektrostahlschienen  
(filr Schwcizer Bahnen) und Thom asschienen (preuOisehe 
Bahnen) brachte V. E n g e l  li a r d t  in seinem  am 23. IV.
1909 im  Oesterr. Ing.- und Archit.-Verein gehaltenen  
Vortrage. (Z. d. Oesterr. Ing.- und Arcli.-Ver. 1909, 
S. 749, 705, 781.)

Schlag FalJhohc G esam tc D urckbleguug
1 0,10 ni 0,34 cni
2 3,05 „  8,89 „
3 3,05 „ 10,00 „
4 3,05 „  Bruch.

Auch bei der H crstellung von FormguB ist der Elektro
stahlofen infolge der L eichtigkeit und Sicherheit, mit 
welcher bestim intc vorgcschrieboneQualitiitseigenschaftcn  
erreicht werden, der bisherigen Methodo iiberlegen; 
nam entlich bei derErzeugung groBer Mcngen hocliwertigcn  
Qualitiitsm aterials. Der Stroniaufwand m acht nur 3 % 
bei flilssigem , 8 % bei kaltem  E insatz von den Gesamt- 
produktionskosten aus; die Verwendung des elektrischen 
Stahlofens is t  durcliaus n icht an billige W asserkriiftc gc- 
bunden. Elektrischer Stahlform gu (3 w eist eine grofie Deh- 
nung (25 % bei 4 2 ,2 k g /q m m  Festigkeit) auf und ist sehr 
schw efel- und phosphorarm. Bei TiegelguB kostet der 
Einsatz an Lancashire- oder schwedischem  Eisen allein 
filr 1 1 200 der fertige Guli 300 bis 400 dio Bonner 
Fraserfabrik erzeugt im  1-t-Stassano-Ofen gleichen GuB 
fiir ISO X  einschUeClicli aller K osten. Hooghwinkel 
neigt der A nsicht zu, daB n icht nur dem Tiegel- 
ofen, sondern auch dem K leinkonverter durch kleino 
Elektrostahlofen Konkurrcnz erwaehst, so daB letzterc 
auch in Eisenbahnreparaturwerkatatten, Schiffswcrften 
usw. cingefiihrt werden solltcn; selbst einen Ersatz filr 
schm iedbaren GuB konnte der E lektrostahlofen liefern. 
Die Konkurrenzfiihigkeit wird in den m eisten Fiillen da
durch erreicht, dat! der elektrische Ofen billigen Einsatz 
yerarbeiteu kann und von allem teuren Spezialeinsatss- 
material absieht. —  Auf die weiteren H inweise iiber die 
m ogliche Anwendbarkcit der yersehiedenen Ofcns3’steme 
und dic Zusainm enstellung der Produktionskosten braueht 
hier nicht eingegangen zu werden. L etztere sind namlich 
nur nach bekannten Veroffentlichungen wiedegeben und 
in  englische W erte u nigerechnet; sie sind unter sich jedoch 
nicht d irekt yergleiclibar. B. Neumann.

Hobelmaschine filr Panzerplatten.
Der von der Firm a E r n s t  S c l i i c B  W e r k z  e u g -  

ni a s c h i n e n f a b r i k A. G. in Dusseldorf in  Deutsch
land eingefiihrtc Antrieb yon Hobelnmschinen durch 
direkt umstonerbare Motoren hat eino ganze Umwaizung 
im  Bau dieser Maschincn herroigerufen. Dio groBen

AbMld. i. fur Panzerpłatlen,
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Vorteilo dieser Antriebo durch das Fortfallen schwerer 
Riemen, durch gro Be Raumersparnis, du roli dio Moglich- 
keit, dic H obolgcscliw indigkeit rasch in moglichst weiten  
Grenzen yerandern zu konnen, sind so in dic Augen 
springend, daB jetzt woli! keine groBere Hobchnaschine 
anders ais m it Antrieb durch Rcvcrsiermotor verlangt 
wird, und alle Maschinen in diesem Simie umgcbaut 
werden.

Vorstehcndc Abbildung 1 zeigt eino von der ge- 
nanuten Firm a zum Rcarbeiten von Panzerplattcn ge- 
baute schwere Grubenhobelmaschine fiir 8 tli łlobelliinge  
und 5 m Hobclbrcito, die durch einen derartigen 50 pfer- 
digen Roversicriiiotor betrieben wird. Sie besitzt ein

Gewicht von 110 t; fiir dio Verschicbung dor schwercn 
Supporto is t  ein besondorer ■— am Schaubild rechts oben 
sichtbarer —  Motor vorgesohen. Der Enddruck dor 
Sehaltspindeln wird durch Kugellagor aufgenommen, und 
alle Bewcgungen orfólgen trotz dersohweren Masse leicht, 
indom dio WelJen und Bflchsen saubergeschliffen sind.

Walzwerk fUr Schaufeltrommeln von Parsons-Turbinen.*
In dem B cgleittext der Abbildung 1 lies „ M a r i n ę -  

0  b c r k e s a o 1“ bezw. .„U nterkessel“ sta tt  „Morim- 
Oberkessel" bezw. ,,-U nterkcsscl“ . j j ;c Redaktion.

.S ta lil und Eisen“ 1910, 27. Ju li, S. 1311.

Wirtschaftliche Rundschau.
Vom Roheisenmarkte. —  D e u t s c h l a n d .  Dio Lago 

des r ho i  ni  s c h - w o s  t f  ii l i s e  li en  Roheisenm arktes ist  
unverundert, insbesondero ist keine Acndcrung in den 
Preisen eingetreten. D ic Yerhandlungen zur Bildung 
eines ncucn Roheisensyndikats haben ani 30. v. M. zu 
einor Verstiindigung der filhrendon Werke des rheiniseh- 
westf iilischen Induśtriobczirks und der ostdeutschen Iloch- 
ofenwerko iiber den V e r k a u f  v o n  R o h e i s e n  gefiihrt.

E n g l a n d .  Aus Middlesbrough wird uns unterm  
30. v. M. wie folgt beriehtet: Der Roheisenm arkt war am 
Anfang der W oche recht still und flau; m it besserer 
Stimmung der Fondsborsen und festeren Preisen anderer 
Metalle iinderte sich jcdoch die Liige. Hiesigo W arrants 
Nr. 3 stiegen von sh 48/7 d f. d. ton auf sh 49/1 d Kiiufer, 
sh 49/1%  d Abgeber, K asse, und das Gosohiift darin 
sowie in Eisen ab W erk w urdoiu den letzten  Tagen sehr 
lebhaft, n icht allein fflr sofortige Lieferung, sondern aueh 
fur Lieferung bis Ende des Jahres. Dio Hochofcn arbeiten  
wieder besser, doch bleibt GicBereieisen Nr. 1 iiuBerst 
knapp; es ist sh 3 /—  teurer ais G. M. B. Nr. 3, wel
ches mit sh 49/3 d f. d. ton fur sofortige Lieferung be- 
zahlt wird. Einzclne Marken, wio Clarcneo und New
port, stellen sieh jedoch sh 1/—  f. d. ton hoher. Ha- 
m atit kostet sh 03/9 d bis sh 64 /—  fflr gleiche Mengen 
Nr. 1, 2 und 3. Fiir H erbst wird 6 d  und mehr Auf- 
schlag erzielt. Die Versehiflungen vom 1. bis 29. d. M. 
betrugen 81500 tons gegen 113 000 tons im gleichen  
Abschnitt Juni; die Abnahme der Verschiflungcn ist 
teilweise ci no Folgo des Eisenbahner-Ausstandes. Dio 
Warrantslager enthalten hicr jetz t 443 879 tons, darunter 
405 428 tons G. M. B. Nr. 3.

Preisschwankungen in Amerika. —  Dio nachfolgendo 
Zusamm enstollung, die wir der Zeitschrift „T he Iron

Iloch-
«ter

Preis
1907

JTiedrig-
słcr

Prcli
1909

lloch-
s ter

Preis
1910

Preis 
am 

20. Ju li
1910

D ollar fu r d ic T onne zu 1016 kg

Bessemerroheisen . . 23,28 14,58 19,00 15,50
Basisches Roheisen . . 23,00 14,12 16,87 14,50
GicBereieisen Nr. 2 a. d.

Siiden, Cincinnati . 26,00 14,2B 17,25 14,75
BesscmerknUppel, P itts-

25,00b u r g .............................. 30,00 22,00 27,50

Cents fiir das Pfund

Bleche, P ittsburg . . 1,70 1,10 1,55 1,40
Formeisen ,, 1,70 1,10 1,55 1,40
Stabeisen „ 1,60 1,05 1,50 1,45
Feinbleche „ 2,65 2,10 2,40 2,30
Draht „ 1,90 1,40 1,65 1,50

WeiBbleche „

Dollar fiir die Kiste

3,85 3,45 3,60 3,60

* 1910, 21. Juli, S. 120.

Ago“ * entnehm en, dtirfte auch fur unsere Leser von 
Intcrcsso sein, da sic zeigt, welchen zum Teil bedeuten- 
den Sohwankungen dic Preise in Amerika se it dem Jahro
1907 unterworfen waren.

Aktiengesellschaft Oberbilker Stahlwerk, yormals C. 
Poensgen, Giesbers & Cie., Dusseldorf. —  Der in der am
29. y. M. abgehaltenen A ufsichtsratssitzung yorgelegte 
AbsehluB ftlr das am 30. Juni iibgclaufcno Geschaftsjahr 
ergibt einen BetriebsOberschuB yon 885198,51 (i. V. 
804130,47) .11.. H iervon gehen ab fOr Geschiiftsunkostcn  
197237,29 fflr Zinsen usw. 133032,54 .K, fflr Ab- 
schrcibungen 432136,42 .((. und fUr dio RUoklagc 20000  
so daB unter Ilinzurechnung des Gewinnyortragcs aus 
dom Vorjahrc in H ohe yon 285096,32 .11 ein UcbcrschuB 
von 387288,58 .(£. zur Vcrfflgung stcht. Der am 24. Sep'; 
tember stattfindendcn Gencralvcrsammlung soli vorgo- 
schlagcn w-erdon, 60000 JC (6 % wio i. V.) ais D iyidende  
auf die Vorzugsaktien zu yerteilen und 327288,58 -l(. auf 
neue Rechnung yorzutragen. Der Versand an Schmiede- 
stUcken und Eisonbahnmaterial betrug im Berichtsjahre 
17 540 (i. V. 14960) t; an R ohstahl wurden 28 835 
(24517) t  ycrarbcitct und 9630 (9864) t abgesetzt. Der Ge- 
sam tnmschlag stelltesich  auf 5913980,85 (5086588,83)

Eissnwerkgesellschaft M aximilianshutte in Rosenberg 
(Oberpfalz). —  Dcm Beriohte uber das am 31. Miirz 1910 
abgelaufeno Geschiiftsjahr ist u. a. folgendes zu ent- 
nohmen: D ie Lage der deutschen Eisen- und Stahlindu- 
strie war in der ersten H iilfte des Gcschaftsjahres noch 
wenig erfreulieh, besserte sich jedoch m it Bcginn des 
zweiten Betriobshalbjahres; dio Auftriige gingen vom  
Herbst ab stiirker ein und der Inlandsbcdarf wio aueh  
die Ausfuhr hoben sich in den W intermonntcn merklich. 
Diese Aufwiirtsbewcgung war nam entlich auf dem Fcin- 
bloch- und Stabciscnmarkte bemerkbar. So rosig die 
Verhaltnisse sich im  Dezember 1909 ansahen, so is t  doch  
nicht zu yerkennen, daB im Laufe der spiiteren Jlonatc  
sich wieder eino Abnahme der L ebhaftigkeit bemerkbar 
machte. Der EinfluB dieser Lage auf die Yerhaltnisse 
der MaxhUtte iiuBcrte sich darin, daB der erziclto Durch- 
schnittspreis fiir dio W alzwerksfabrikate der Gesellschaft 
im I. Halbjahre um ungcfiihr 5 .ft, durch die im  W inter 
erfolgtc Preiserhohung bei Stabeisen und Feinblech nm 
Schlusse des Bctriebsjahres nur um etw a 2,70 Jt f. d . t 
niedriger war ais derjenige des Vorjahres. Der Ycrsand 
und die ErzeUgunę der W alzwerke des Untornehmcns 
stcigerte sich etwas, insbesondere in Stabeisen, Feinblech  
und Trasera, wahrend der Absatz in  Ei=enbahnmatcrial 
ganz wesentlieh zurilckging. Wio der Bericht weiter 
bemerkt, w Ordo dic Erzeugung der Gesellschaft in  A- 
rrodukten wesentlieh hoher gewesen sein, wenn ihr 
der Stablwerks-Verband genugend Auftriige Zugewie- 
sen hiittc. —  Auf der K o h l e n z e c h e  Maximilian 
wurde in  Schacht I auf der ersten (670 m) Sohle 
eine neue Maschinenkammcr ausgcschossen, und auf 
der zw eiten (765 m) Sohle wurden das óstliche und 
w estlichc Fiillort nebst Rettungskamm ern hergestellt. 
Der Hauptquerschlag wurde 220 ni nach Suden 
getrieben. B is zum Sohlusso des Bctriebsjahres wurde
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eine G esam tkolilcnm achtigkeit siimtliehor Fliize vou 
20,15 m festgestellt. Sehacht II  wurde bis 315 m frei- 
gesflm pft; bei dieser Teufe wurden zwei elektrischo Zentri- 
fugalpumpon eingebaut und hieran anschliefiend bis zur 
Durchbruchstelle der Solquelle bis 420 m gesUmpft und 
dann weiter abgeteuft; e tw a 16 ra unterhalb dor Quello 
wurde m it dem Einbau derT flbbings begonnen und hier- 
au£ der Sehacht nach oben auf ungefiihr 39 m m itT ubbings  
ausgcbaut, E nde April d. J. wurdo m it dem weiteren  
Abteufen fortgefahren und bis Ende Juni d. J  eine  
T eufe von 457,50 m erreicht. Ueber T age wurdo eine 
neue D am pftńrbine von 3000 F S  m ontiert und in Bo- 
trieb genom m en; ferner wurdo die Yorhandene Kessel- 
batterie um vier K essel er weiter t  In  don Bergwerken  
wurden 94 707 t  Eisenkalk und 323 831 t  Eisenerz gc- 
fórdert. D io H ochofen erzeugten 176 806 t R oheisen; 
die Erzeugung an W alzfabrikaten betrug 154 085 t  und  
diejenigo an GuBwaren 4134 t. Im  Betriebsjahr wurden 
bczahlt: an Eisenbahnfraehten (fiir angekom m enc Gtlter)
3 800 688,31 Jl, an Arbeiterlohncn (ohne Beam ten- 
gehalter) 4 442 335,57 -ft, an Staats- und Gemeindcsteuern  
293 999,15 .(C; ferner wurden ftir gesetzlicho und frei- 
willigo W ohlfahrtseinriehtungen 273 550,57 X  und fiir 
auBcrordentlicho U nterstiitzungcn an A rbeiter, Klein- 
kindersohulen usw. 10 421,97 .ft verausgabt. —  N ach  
D eckung der Gcneralkosten und Anleihezinsen ergibt 
sich ein Gewinn von 4 951 929,22 X .  Auf dio im  vcr- 
gangenen Johro ausgcfflhrten Neu- und U m bauten und  
-Erwerbungen im  B ctrage von 3 685 857,68 und von  
den im vorigen Jahre ais Anlagewerto vorgolragencn
16 773 408,30 X  wurden ais ordentliche Abschreibung
2 045 926,60 X  dem Gowinno entnom m en und dem a ll
gem einen Betriebs - Reservc- und Am ortisationsfonds 
500 000 .« tlberwieson. Von dcm verbleibenden Uober- 
schuB sollen —  auBer den alljahrlieh gowiihrten Grati- 
fikationen —  nach Erganzung des Dispositionsfonds 
sow ie dor Rucklage fur H ochofenreparaturen, 330000 X  
fiir dio K ohlenzecho M aximilian und 50 000 .(t fiir zu 
ontrichtendo Talonsteuer zuruckgestellt, 100 000 X  fiir 
W ohlfalirtszwecko flberwiesen und eine D iyidende von  
21 % (360 .K, fiir d ie alten und 198 X. fiir dio neuen 
A ktien) yerteilt werden. D ie iibrigen 96 304,42 X  sollen  
auf neue R echnung vorgetragen werden.

Zur Lage der Feinbleeh-Industrie In Oesterreich. —  
A us osterreichischen Faohkrcisen wird uns m itgeteilt, 
daB in der Feinblechindustrio Oesterreichs in den 
letzten Jahrcn cin langsam er Fortschritt des gesam ten  
Yerbrauchcs festzustellen  i s t ,  daB derselbe aber bei 
weitem  nicht Schritt hiilt m it der sprungweisen E n t
wicklung anderer Liinder. So betrug der Gesam tabsatz  
einschlieBlich der Stanzblecho 1906 55 000 t, 1907
00 000 t, 1908 57 000 t  und 1909 59 000 t, darunter be- 
fanden sich jiihrlieh etw a 7- bis 8 0 0 0 1 Stanzbleclie. 
Es waren daher einzelne der gróBeren osterreichischen  
W erke m itR tlck sich t auf den m angelnden Inlaridsabsatz 
gezwungen, m it groBen Mengen und erheblichen Preis-

opfern sich an dem  ohnehin starken W ettbewerb ftir 
ausliindischo Markte zu boteiligen und sich namentlich 
im  Orient Raum  fiir dioUebererzeugung zu schaffen. Auch 
dor W c i B b l c c h a b s a t z  is t  etw as gestiegen, und zwar 
zeigt die Statistik , daB der Gesam tabsatz in Oesterreich 
im  Jahre 1908 8500 t  und im Jahro 1909 9000 t  betrug, 
wrobei freilich ebenso wie in  anderen Liindern der eng
lische W ettbewerb sich stark fuhlbar m achtc.

Eisenerzvorrate in  Russisch-Polen. —  D a das Vcr- 
bot bczw. die Freigebung der Erzausfuhr aus Polon fflr 
die deutsoho Eisenindustrie und fflr diejenigo Obcr- 
schlesiens im bosonderen von n icht zu unterschatzender 
B edeutung i s t ,  so  diirften dio naehfolgcnden An- 
gaben wohl von Interesso sein. Im  B csitze der In- 
dustriellen befinden sich zurzeit an 450 Abbnufelder 
sow ie eine noch groBere Anzahl von Feldern, fflr die die 
Abbauerlaubnis dem nachst freigegeben wird. SchlieBt 
m an aus dieser Zahl 2 % der Felder aus, d ie bereits voll- 
kommen ausgebaut sind, so nehmen die UberschicBenden 
Felder einen Flachenraum  von rund 700 Quadratwerst 
(796,6 qkm) ein, auf denen das Vorhandensein von ab- 
bauwflrdigen Erzen von Rogierungsingenieuren festgestellt 
wurde. D io H aupterzvorkom m en befinden sich im Ra- 
domer, Kjelzcr, Petrokower, K alischer Gouvernement. 
D ie Gruben: Łojki, K ohopiska, Kamenitza-Polskaja, 
Poohesna und Joseph sind d ic ertragreichstcn. Der Ab- 
bau dieser Gruben hat bewiesen, daB im  allgemeinen 
jede Quadratwerst (1,138 qkm ) Feldoberflaehe einen 
Erzvorrat von 20 Mili. Pud (327 600 t) in sich birgt. 
D em zufolge betriigt der den Industriellen zur Yerfiigung 
stehende Erzvorrat bereits rund 14 Mili. Pud (230 3201). 
D abei betrug dio Forderung im Jahre 1895 23 Mili. Pud 
(376 740 t) , im  Jahre 1899 28 Mili. Pud (458 640 t) und 
im Jahre 1900 29 Mili. P ud  (475 020 t). Jn  den letzten 
Jahren schw ankto dio Forderung zwisehen 8 und 18 Mili. 
Pud (131 040 bis 294 840 t). Wflrde d ie jiihrliche For- 
derung fflr dio Zukunft im M ittel auf 30 Mili. Pud 
(491 400 t) steigen, so wflrde der Erzvorrat auf 500 Jahre 
reichcn, ein Zeitraum , der bei der Erwagung, ob eine 
Freigebung der Ausfuhr der Erze sta tth a ft ist, wohl 
kaum  in B etracht gezogen werden kann. Ch.

United States Steel Corporation. —  Wio der „Koln. 
Z tg.“ aus N ew  York gckabelt wird, hat der Aufsichts- 
rat des Stahltrustes in seiner Sitzung vom 26. v. M-, 
in  der die Abrechnung fflr das zw eite Vierteljahr vorgelegt 
wurde, besohlossen, w ie bisher eine Viorteljahresdividende 
von 13/ 4% auf die V o r z u g s a k t i e n  und U / 4 % auf dio 
S t  a m m a k t i o n zu verteilen. D ie Gosamtcinnahmen 
der Steel Corporation stellten  sich im  zweiten Yiertel- 
jahre 1910 auf rd. 40 171 000 £  gegen 37 616 872 £ in 
den vorhergchcnden drei Monaten und 29 340 491 £ 
im zweiten Vierteljahre 1909. An unerledigtcn Auftriigen 
w'aren am 30. Juni d. J. 4 325 919 t  gebucht gegen 
5 488 954 t  am 31. Marz d. J . und 4 122 866 t  am 30. Juni
1909. Auf die iibrigen Ziffern des Vierteljahrcsausweiscs 
der Steel Corporation werden wir noch zuriiekkommen.

Y ereins- Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Am 1. A ugust d. J. haben Gesehaftsfflhrung und 
R edaktion ilire Dienstriium o in das neue Geschaftshaus 
verlegt. Wir bitten daher, alle Zuschriften und Scndungen  
an die neue Adresse:

Dtisseldorf 74, Breite StraBe 27, 

gelangen zu lassen.

Aenderungen in der Mitgliederliste.

Leisse, Johannes, R eg.-Baum eister, Berlin NO. 18, Lands- 
berger P latz 5.

N dioda, Eugcn, Ing., techn. IJirektor der Rimainurany 
Salgó-Tarjaner E isen w erk s-A .-G ., Ozd, Ungarn, l?or- 
soder Com itat.

Oe-iterlen, Otto, Oberingenieur d. Fa. Fried. Krupp, A. 0-, 
Germaniawerft, K iel-Gaarden.

Schm itz, Albert, ®ipL=5fttg., Stahlwcrkschef der Hahn- 
sohen Werke, GroBenbaum, Karlstr. 5,

N e u e  M i t g l i e d e r :
Ddhne, Ferdinand, D irektor d. Fa. A. Borsig, Tegel b. Berlin 
Jung, Rudolf, D irektor der Burger Eisenwerke, Ehrings- 

hausen, K reis W etzlar.
Opderheck, E m il, Ingenieur der Gelsenk. B e r g w .- A .- G . .

A bt. Aachener H fltten-V erein, E seh a. d. Alz. 
Schlipkóler, JUax, S ip L s^ iig ., Carlshiitte, Diedcnhofen-


